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Protozoa.

(Referent: Dr. J. Groß in Neapel.)

'''Addario, G. jr., Über das Vorkommen der Prowazek- und Halberstädterschen Körperchen

in der normalen Bindehaut des Menschen und Affen. Vorläufige Mittheilung, in

:

Arch. Augenheilk. 67. Bd. p 197—206 9 Figg.

Alexeieff, A., 1. Sur la morphologie et la division de Bodo caudatus (Duj.) Stein, in: C. R.

Soc. Biol. Paris Tome 70 p 130—132 Fig. [44]

, 2* Sur la division nucleaire et l'enkystement chez quelques Amibes du groupe limax.

I. Amoßba punctata Tfsjngezxdi. ibid. p 455—457. [28]

3. Idem. 2. Amceba limax Duj. (emend. Vahlkampf). ibid. p 534—535. [28]

4. Idem. 3. Amceba densa n. sp., Amceba circumgranosa n. sp., conclusions generales.

ibid. p 588—591 Fig. [28]

5. Sur la nature des formations dites »kystes de Trichomonas intestinalis^ . ibid.

Tome 71 p 296—299 Fig. [Vegetationsformen des Blastomyceten Blastocystis entero-

eola.]

6. Sur les Cercomonadines intestinales de Calliphora erythrocephala Mg. et de Luci-

lia sp. ibid. p 379-382 Fig. [46]

7. Sur la morphologie de la Sarcosporidie du Mouton. (Note preliminaire.) ibid. p 397

—399.

8. Sur le genre Herpetomonas Kent. ibid. p 455—458 10 Figg. [Vorläufige Mitthei-

lung.]

9. Haplomitose chez les Eugleniens et dans d'autres groupes des Protozoaires. ibid.

p 614—617 8 Figg. [25]

10. Sur la specification dans le genre Trichomonas Donne. ibid. p 539—541. [46]

II. Sur la famille Cercomonadina Bütschli emend. (non Cercomonadidee Kent). ibid.

p 506—508 6 Figg. [Vorläufige Mittheilung.]

12. Sur les >kystes de Trichomonas intestinalis« dans l'intestin des Batraciens. in:

Bull. Sc. France Belg. Tome 44 p 333—354. [44]

13. Sur la Position des Monadides dans la systematique des Flagelles. Quelques ob-

servations sur le Monas vulgaris. Signification du blepharoplaste. in: Bull. Soc. Z.

France 36. Vol. p 96—102 Figg. [43]

14. Sur les Flagelles intestinaux des Poissons marins (Note preliminaire). in: Arch.

Z. Exper. (5) Tome 6 Notes p 1—18 12 Figg.

Amison, Elizabeth E., s. Hadley.

Andre, Em., 1. Mesnilella cepedei n. sp., Infusoire parasite des Oligochetes. in: Revue Suisse

Z. Tome 19p 267—270 Fig. [Aus dem Darm von Lumhriculus variegatus.]

, 2. Synonymie du Rhabdostyle des Amphiures. in: Z. Anz. 38. Bd. p 589.

Anigstein, Ludwig, Über zwei neue marine Ciliaten. in: Arch. Protistenk. Jena 24. Bd.

p 127—141 T 10. [54]

Apslein, C, 1. Biologische Studie über Cera/mw /r«pos var. SMftsatea Ostf. in: "Wiss.Meeres-

unt. (2) Abth. Kiel 12. Bd. p 137—166 9 Figg. [51]

Zool. Jahresbericht. 1911. Protozoa. a



2 Protozoa.

Apstein, C, 2. Parasiten von Galanus fmmarehieus. Kurze Mittheilung, in: Wiss. Meeres-

unt. (2j Abth. Kiel 13. Bd. p 207—222 22 Figg. [Parasit 1-23: Mesozoon?, unbe-

stimmbare Protozoen, Grregarinen, Haplosporidien, Ciliaten, Cysticercoid, Distomeen,

Nematoden, Qymnodinium.]

Arnheim, Gr., Die Spirochäten bei Lungengangrän und ulcerirendem Carcinom (Culturver-

suche). in: Centralbl. Pakt. 1. Abth. 59. Bd. Orig. p 20—34 2 Taf. [S. dentium\mdi

S. laverani.]

Aubert, P., & F. Heckenroth, Sur trois Leueoeytoxoon des Oiseaux du Congo frangais. in: C.

R. Soc. Biol. Paris Tome 70 p 958—959. [L. toddi aus Asturinula moyiogrammiea,

L. sp. aus Nyeticorax nycticorax, L. sp. aus Centropus senegalensis.]

^Auerbach, M., 1. Die Cnidosporidien (Myxosporidien, Actinomyxidien, Microsporidien).

Eine monographische Studie. Leipzig 1910 262 pgg. 83 Pigg.

, 2. Unsere heutigen Kenntnisse über die geographische Verbreitung der Myxospori-

dien. in: Z. Jahrb. Abth. Syst. 30. Bd. p 471—494. [39]

Awerinzew, S., 1. Studien über parasitische Protozoen. 5. Einige neue Befunde aus der Ent-

wickelungsgeschichte von Lymphocystis johnstonei Woodc. in: Arch.Protistenk. Jena

22. Bd. p 179—196 2 Figg. T 12. [40]

, 2. Idem. 7. Über Sporenbildung bei Myxidium sp. aus der Gallenblase von Cottus

scorpius. ibid. 23. Bd. p 199—204 7 Figg. [Vorläufige Mittheilung.]

, 3. Notice sur les Rhizopodes de la mer d'Arale et du fleuve Syr-Daria, coUectionnes

par Mr. L. S. Berg, in: Annuaire Mus. Z. Petersbourg Tome 14 1909 p I—III.

[Arcella 3, Difflicgia 6, Olobigerina 1. (Russisch.)]

, 4. Zur Foraminiferen-Fauna des Sibirischen Eismeeres, in: Mem. Acad. Sc. Peters-

bourg (8) Vol. 29 Livr. 3 27 pgg. Taf. [Psammosphaera 1, Pelosina 1 n., Tholosina 1,

NuheeulariellaTi. In., Crithioninal, Rhabdammina2, Hyperammina 4, Dendrophrya

1 n., Jaculella 1, Gornuspira 1, Patellina 1, Rheophax 3, Quinqueloculina 2, Textularia

1, Spiroplecta 1, Verneuilina 1, Cassidulina 2, Nodosaria 1, Lagena 4, Polymorphina

2 (1 n.), Haplophragmium 3, Trochammina 1, Diseorbina 2, Truncahdina 4, Pulvinu-

lina 3, Pullenia 1, Nonionina 3, Polystomella 4, Operculina 2. Besonders charakte-

ristisch für den östlichen Theil des Eismeeres sind Hyperammina subnodosa und ar-

borescens und Polystomella sibirica.]

Awerinzew, S., & K. Fermor, Studien über parasitische Protozoen. Zur Frage über die Spo-

renbildung bei Glugea anomala. in : Arch. Protistenk. Jena 23. Bd. p 1—6 7 Figg.

[41]

*Bagg, Rufus Mather jr., Gasts of Foraminifera in the Carboniferous of Illinois, in: Illinois

State Geol. Survey Bull. 14 1909 p 263—271 Taf.

Baitsell, George Alfr., Conjugation of closely related individuals of *S<?//ow«/c/wa. in: Proc.

Soc. Exper. Biol. New York Vol. 8 p 122—123.

, s. Woodruff.

*Balfour, Andrew, 1. Further Observations on Fowl Spirochaetosis. in: Journ. Trop. Med.

Hyg. London Vol. 12 1909 p 235—259.
* ,2. Note regarding the new Buffalo Spirochsete. in: Parasitology Cambridge Vol. 3

1910 p 319—320.

Basile, Carlo, Ij Haemogregarina canis in lioXi^i. Nota preventiva. in: Atti Accad. Lincei

Rend. (5) Vol. 20 Sem. 2 p 730—733 7 Figg.

Basile, Carlo, Franc. La Cava & Arrigo Visentini, Sulla identitä delle Leishmaniose (Studio

particolareggiato delle condizioni di ambiente in cui si iniziö e si svolse un caso di

Kala-Azar.) Nota seconda preliminare. ibid. p 150—154 Taf.

Bateman, H. R , s. Bruce.

Beauchamp, P. de, Astasia captiva n. sp., Euglenien parasite de Gatenula lemnce Ant. Dug.

in: Arch. Z. Exper. (5) Vol. 6 Notes p 52—58 2 Figg. [Ausgezeichnet durch außer-

ordentlich starken Metabolismus.]
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*Bel, George S., & M. Conret, Balantidium coli Infection in Man. in: Journ. Infect. Diseases

London Vol. 7 1910 p 609-624 4 Taf.

*Beutler, Karl. Über Foraminiferen aus dem jungtertiären Grlobigerinenmergel von Bahna
im District Mehedinti (rumänische Karpatlien). in: N. Jahrb. Min. Geol. Pal. 1909
2. Bd. p 140—162 Taf.

Biot, C, R. Biot & Gr. Richard, Influence du glucose sur la vitalite du Trypanosoma Leivisi

in vitro, in: C. ß. Soc. Biol. Paris Tome 71 p 368—369. [Erhöhung der Resistenz

gegen trypanolytische Stoffe.]

Biot, R., s. C. Biot.

Blacklock, B., s. Yorke.

*Bocchia, Icilio, Sulla flora batterica e sulla fauna protozoica nell' intestino di alcuni Pesci

teleostei dell' acqua dolce. in: Ann. Ig. Sper. Torino (2) Vol. 20 1910 p 199—210.

Bokorny, Tb., Verhalten von Infusorien und anderen niederen Organismen sowie Pflanzen

gegen stark verdünnte wässerige Auflösungen von Basen, in : Arch. Zellforsch. Leip-

zig 7. Bd. p 1—26.

Boldt, Martin, In den Samenblasen der ostpreußischen Regenwürmer parasitirende Mono-
cystideen. in: Sehr. Physik. Ok. Ges. Königsberg 51. Jahrg. 1910 p 55—66 Fig.

[Monocystis 6 (1 n.), Rhynchocystis 1, Nematocystis 2, Zygocystis 1.]

Bonnier, G., 1. Sur le phototropisme des zoospores de Chlamydomonas Steinii Goros. in:

C. R. Acad. Sc. Paris Tome 152 p 890—893. [44]

, 2. Action de diverses radiations lumineuses sur le mouvement des zoospores de Chla-

mydomonas. ibid. Tome 153 p 829—832 Fig. [Gewisse Strahlen beschleunigen die

Bewegungen, andere verlangsamen sie.]

Borgert, A., 1. Fremdkörperskelete bei tripyleen Radiolarien. 4. Mittheilung über Tripyleen.

in: Arch. Protistenk. Jena 23. Bd. p 125—140 7 Figg. [33]

, 2. Die Tripyleen Radiolarien der Plancton-Expedition. Challengeridae. in: Ergeb.

Plankton Exp. Bd. 3 L. h. 11 p 419—536 22 Figg. T 21—25. [83]

Bosanquet, W. Cecil, 1. Brief notes on two Myxosporidian organisms [Pleistophora hypo-

glossoideos n. sp. and Myxidiwm mackiein. sp.). in: Z. Anz. 35. Bd. 1910 p 434

—

438 13 Figg.

, 2. Brief Notes on the Structure and Development of Spirochceta a/nodontcs Keysselitz,

in: q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 56 p 387—393 T 15. [60]

Bouet, G., & E. Roubaud, Sur la presence au Dahomey et le mode de transmission du Lepto-

monas Davidi Lafont, Flagelle parasite des Euphorbiacees. in : C. R. Soc. Biol. Paris

Tome 70 p 55-57 Fig. [46]

*Bowman, Fred. B., Two cases oi Balantidium coli infection, with autopsy. in: Philippine

Journ. Sc. B. Vol. 4 p 417—423 5 Taf.

Brandt, Karl, Tintinnodea. in: Bull. Trim. Cons. Perman. Explor. Mer Copenhague p 3

—

19 4 Figg.

Braun, H., s. Teichmann.

*Breinl, Anton, & Edward Hindle, Observations on the Life History of Trypanosoma lewisi

in the Rat Louse (HcBmatopinus spinulosics], in: Ann. Trop. Med. Liverpool Vol. 3

1910 p 553—564 2 Taf.

*Brelnl, Ant., & M. Nierenstein, Bio-Chemical and Therapeutical Studies on Trypanosomia-

sis, ibid. 1909 p 395-420.

*Brewer, Isaac W.. A Gase of Infection with Balantidium coli, in: New York Med. Journ.

Vol. 91 1910 p 1295.

Broch, Hj., Das Plancton der schwedischen Expedition nach Spitzbergen 1908. in: Svenska

Akad. Handl. 45. Bd. No. 9 p 25-64 28 Figg. [51]

Brown, Jam. Meikle, Observations on some new and little-known British Rhizopods. in:

Journ. Linn. Soc. London Vol. 32 p 77—84 T 9. [Cochliopodium 1, Nebela 4 (1 n.),

Capsellina 1 n., Euglypha 1 n., Placocysia 1, Sphenoderia 1, Ämphiirem,a 1.]
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Bruce, David, 1. The Morphology of Trypanosoma evansi (Steel), in: Proc. R. Soc. London
B Vol. 84 p 181—187 T 5. [Unterschiede von T. brucel]
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1. Allgemeines.

Hierher Apstein(2), CalkinslS"), Chapman(i) und Schaudinn(2).

Dobellf-^) bekämpft die allgemein übliche Auffassung der Protisten. Da
die Zelle per definitionem ein Theil eines Organismus ist, so kann es keine

Einzelligen geben. Die Metazoen haben eine celluläre Structur, die Protisten

sind dagegen »uon cellular«. Auch das befruchtete Ei ist keine Zelle, sondern

ein ganzer Organismus. Die Gameten dagegen sind Zellen, da sie Theile eines

Organismus sind. Das parthenogenetisch sich entwickelnde Ei ist Anfangs eine

Zelle, später aber >before it begins to develop« ein »potential whole organism«.

Die Protisten sind auch nicht niedriger organisirt, als die Metazoen, sondern

nur anders. Ein Metazoenei, das sich furcht, ist »a non-cellular organism

undergoing differentiation by forming cells«. Ein sich theilendes Protozoon zer-

fällt dagegen in 2 neue Organismen. Volvox ist eine Colonie, die Blastula ein

Organismus. Wenn die Metazoen von Protisten abstammen, was noch lange

nicht bewiesen ist, so geschah das nicht durch Coloniebildung, sondern durch

Ausbildung einer »internal cellular structure«.

Minchin theilt die Protisten in 2 Gruppen ein. Die niederen und älteren

enthalten Chromatin nur in Form von Chromidien, stehen also auf dem »bac-

terial grade«, die höheren und jüngeren haben echte Kerne erworben und damit

den »cellular grade« erreicht. Ersteren fehlen sexuelle Unterschiede und Vor-

gänge durchaus, während sie letzteren allgemein zukommen. Die Syngamie
hat den Zweck, das durch Unvollkommenheiten der Zelltheilung gestörte Gleich-

gewicht von Kern und Plasma wiederherzustellen, muss daher den noch auf

dem »bacterial grade« stehenden Prot, fehlen. Ohne Syngamie würden die

Species außerdem durch Einflüsse des Mediums und Keimesvariation in distiucte

Rassen oder Stämme zerfallen. Durch Mischung der Charaktere reducirt die

geschlechtliche Fortpflanzung aber die individuellen Verschiedenheiten »to a

common level«. Bei den noch auf dem »bacterial grade« stehenden Prot,

fehlen mit der Syngamie daher auch wirkliche Species. Es gibt bei ihnen nur

»mere strains, capable of modifications in any direction by environmental in-

fluence--.

Über die Mechanik der amöboiden Bewegung s. McCIendon.
Hartmann(i) erörtert die Constitution des Kernes der Protozoen. Von

den »Monoenergiden« sind am primitvsten die »echten Caryosomkerne«. Im
einfachsten Falle (manche Amöben und Flagellaten, Micro- und Sarcosporidien)

bestehen sie lediglich aus dem gegen das Plasma nur durch die Kernsaftzone
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abgegrenzten Caryosom, das sich aus einer idio-generativeu (Cliromosomenplatte)

und einer locomotorisch-generativen Componente (Centralspindel, Polkappen und

Centriolen) zusammensetzt und durch Promitose vermehrt. Bei Spongomonas

uvella ist bereits eine Kernmembran und Außenchromatin vorhanden, Avährend

die locomotorische Componente des Car. außer dem Centr. keine chromatischen

Elemente mehr enthält. Bei Enta?noeba tetragena verliert das Car. während

des vegetativen Zustandes durch »centrifugalen Abbau« alles Chromatin bis auf

das Centr. Bei der Theilung rückt das generative Chromatin jedoch wieder in

das Car. hinein, während das vegetative als Chromidien ans Plasma abgegeben

wird. Bei Chlamydophrys, anderen Rhizopoden und den Euglenoiden bleibt die

generative Componente dauernd im Außenkern und nur die locomotorische im

Car. In den »Pseudocaryosomkernen« (Coccidien, Gregarinen, Myxosporidien)

hat das Caryosom auch seinen locomotorisch-generativen Theil (Centr.) abgegeben

und ist nur noch ein rein trophischer Nucleolus. Durch weiteren centrifugalen

Abbau des Car. kommen schließlich massige Kerne (manche Amöben, Ciliaten,

Dinoflagellaten) zu Stande, bei denen das allein übrigbleibende generative Cen-

triol von dem übrigen Kernmaterial kaum oder nicht zu unterscheiden ist.

Doppelkernig sind nur die Binucleaten, Heliozoen, Paramoeba und Noctihica,

bei denen allen »durch eine polare Theilung des individualisirten Centr., sei

sie homopol oder heteropol, 2 distincte Kernindividuen gebildet werden«. Verf.

bespricht weiter noch einmal die polyenergiden Kerne [s. Bericht f. 1909 Prot,

p 20], zu denen wohl auch alle Kerne von Metazoenzellen gehören, indem

wahrscheinlich die Chromosomen »die individualisirten Einzelkerne eines Poly-

caryons sind«.

Chatton (^] kritisirt ausführlich die gangbaren Theorien über die Constitution

des Kernes der Amöben, vergleicht sie mit dem anderer Protozoen und ge-

langt zu folgenden Resultaten. Im einfachsten Falle (z. B. Amoeba Umax) be-

steht das Caryosom aus mit Chromatin imprägnirtem Plastin und enthält ein

Centriol. Ein solches >Procaryon« theilt sich durch »Promitose«, wobei das

Caryosom »immediatement solidaire du centriole« ist. Bei Entamoeba ist das

Plastiu des Car. verschwunden oder auf ein Minimum reducirt. Theilung durch

»Mesomitose« - intranucleare Mitose mit Ausbildung von Chromosomen. Das
Centriol »s'exerce par un fuseau d'attraction « . Bei Pelomyxa u. A. separirt

das Centr. sich vom Car., umgibt sich mit einer Plasmazone und bildet so ein

Centrosom. Theilung: »Metamitose = extranucleäre Mitose mit Chromosomen
und Polstrahlungen. Das Car. ist kein Centrosom, auch kein 2. Kern, sondern

ein Nucleolus. Zweikernig sind nur die Trypanosomiden, einige andere Binu-

cleaten und die Ciliaten. Die Rolle des Car. bei Theilung und Befruchtung

und die Identität seines Chromatins mit dem peripheren beweisen, dass es kein

trophochromatisches Gebilde ist.

Nach Alexeieff (^) kommt Haplomitose außer bei Eugleniden bei Protomonadinen,

Peridineen, Cystoflagellateu, Amöben, Coccidien und Ciliaten vor.

Goodey stellt fest, dass Protozoen (Amöben, Flagellaten, Ciliaten) im

Dünger nur encystirt vorkommen. Ein Einfluss ihrer Lebensthätigkeit auf den

Bacteriengehalt des Düngers ist daher unmöglich (gegen Wolfif, s. Bericht f. 1909

Prot, p 19). — Über Protozoen der Moosfauna von Centralafrica s. Heinis,

Süßwasserprotozoen Daday, Prowazek(^), planctonische Protozoen des nördlichen

Eismeeres Meunier.

Flu(^) untersuchte Protozoen aus dem Darm von Musca domestica. Herpe-

tomonas muscae domesticae ist stets zweigeißelig (mit Prowazek, s. Bericht f.

1904 Prot, p 32, gegen Patton, ibid. f. 1908 p 34). Das Caryosom des Kernes

ist zuweilen ringförmig von Chromosomen umgeben. Geschlechtlicher Di- oder
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Trimorphismus existirt nicht (gegen Prow.). An den sich zur Encystirung
anschickenden Stadien läuft das sich nach den Polen hin verjüngende Plasma

an beiden Enden in einen vom Periplast gebildeten Stachel aus. An der fertigen

Cyste erscheint der Periplast wie »eine das Licht doppelt brechende Linie«.

Leptomonas muscae domesticae ist vorn kolbig angeschwollen, ihre Geißel zeigt

am freien Ende nicht selten eine »Verdickung des Chromatins«. Vom Blepharo-

plasten verläuft zuweilen ein Chromatinfaden zum Kern, mitunter auch weiter

bis zu einer Chromatinmasse am Hinterende. Bei ungünstiger Ernährung ver-

lieren die L. m. d. die Geißel und runden sich ab. Die Reconstitution zu be-

geißelten Formen wird durch Theilung des Kernes und, wenn dieser vorhanden

ist, auch des Blepharoplasten eingeleitet. Eine andere Form der Encystirung

beginnt mit Wanderung des Blepharoplasten ins Hinterende und Auflösung des

Kernes. Die von Prowazek für H. m. d. beschriebenen abgerundeten, sich wie

Sporozoen theilenden Stadien gehören zur Schizogregarine Octosporea musoae

domesticae n. Der Koth der Fliegen enthält in stark lichtbrechenden Cysten

sichelförmige Keime, die, in den Darm einer Fliege gelangt, die Cysten ver-

lassen, in Epithelzellen einwandern und hier zu runden, aber amöboid beweg-

lichen Schizonten heranwachsen, später aber in 8-30 Merozoite zerfallen. Ein

Theil von diesen, mit hellerem Plasma, wiederholt die Schizogonie ; die anderen

encystiren sich nach Zerfall in 8 sichelförmige Sporen. Die Cysten werden
mit dem Koth entleert. Vielleicht findet auch germinative Übertragung statt.

Über Protozoen aus Trichopteren s. IVIackinnon(^), aus Termiten Grassi & Foä.

ans Ho7narus Leger & Duboscq(^), aus Fischen Bocchia und Johnston & Cleland,

aus Amphibien Cleland & Johnston, aus Säugethieren Nuttall und FranQa(2), in

menschlichen Tumoren Robertson & Young.

Dobell(^) beschreibt aus Amphibien, Reptilien und Termiten von Ceylon neue

Species von Trypanosoma (2), Balantidium (2), Nyctotherus (2), Opalina (2).

Trichomonas (1), Trichomastix (1), Spirochaeta (2), die aber alle europäischen

Arten sehr nahe stehen. Gymnonympha n. zeylaniea n. aus Calotermes mili-

taris unterscheidet sich von anderen Trichonymphiden durch die wenigen auf

das Vorderende beschränkten Geißeln und den Mangel des Axostyls.

Raff beschreibt Protozoen aus dem Darm australischer Batrachier. Nycto-

therus cordiformis (aus 3 Species von Hyla) zeigte Riesenformen, vielleicht durch

Überernährung entstanden; einige normal große hatten eine am blinden Ende
der Mundbucht inserirte Geißel, die ein Stück weit nach hinten verläuft und

dann nach vorn umbiegt. Ein Micronucleus fand sich nie. Vielleicht steht das

völlige Fehlen von Conjugationstadien damit im Zusammenhang. Opalina binu-

cleata n. (aus Limnodynastes dorsalis und tasmaniensis) zeigt 4 Formen: zwei-

kernige, abgeplattet oder mit rundem Körperquerschnitt, und ebensolche mehr-

kernige. Die sehr große, im Querschnitt runde 0. hylartim n. (aus Hyla aurea)

hat 2 weit von einander entfernte Kerne. Durch Längstheilung entstehen vor-

übergehend einkernige Stadien. In der hinteren Körperhälfte liegen viele con-

tractile Vacuolen, die ein Netzwerk bilden. — Von Flagellaten fand Verf.

Cojyromonas subtilis, Trichomonas hatrachoruni und Trichomastix batrachorum.

Ein absterbendes Individuum von Trichomon. oder Trichomast. zeigte amöboide

Bewegungen.

Ogawa macht Mittheilungen über Protozoen aus dem Blut japanischer Vögel.

Bei einem Haemoproteus aus Fringilla kawarahiba minor fand sich außer dem
Kerne ein Chromatinkörnchen. Hypsipetes amaurotis enthielt neben den be-

kannten Stadien von II. oft sehr kleine rundliche, zuweilen pigmentirte Formen

in Schizogonie (4—8 Merozoite). Bei Proteosoma aus Turtur orientalis und

Emberiza variabilis betrug die Zahl der Merozoite einmal bis über 30. Manch-
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mal beherbergte das Blut nur die reifen, kreisrunden Gameten. Leiicocytozoon,

von dem verschiedene Vögel sowohl junge als erwachsene Formen zeigten, zer-

stört das Plasma der Wirthzelle bis auf einen spindelförmigen Rest. Von Ga-

meten gab es dunkle mit compactem Kern und kreisrunden Chromatinkörnchen

neben diesem, und blasse mit lockerem, oft in kleine Partikel zerfallenem Kern.

Die im Blut selten, in inneren Organen und namentlich im Knochenmark häufigeren

Trypanosomen sind breit spindelförmig, zuweilen spiralig gedreht. Das deutlich

längsgestreifte Plasma enthält eine Menge schwarze Körnchen.

Minchin & Woodcock fanden in den von Trypmiosoma noctuae inficirten

Athene noctua stets auch Leucocytozoon ziemanni und ein Halteridium, ge-

wöhnlich auch ein Proteosoma. Doch kommt jedes der 3 Hämosporidien auch

ohne T. n. vor. Von P. zeigten sich im Winter hauptsächlich Schizonten, im

Frühling und Sommer hauptsächlich Gametocyten. Von L. und IL wurden

überhaupt nur Gametocyten beobachtet. T. n. war während des Winters und

Frühlings nur im Knochenmark und zwar in 3 Formen vertreten: schmalen von

mittlerer Größe mit spitzem, großen breiten mit langem, aber stumpfem, und

kleinen mit zugespitztem Hinterende. Im Juni erscheinen im Blut kleine,

stumpfe, spindelförmige Stadien. Intracelluläre Formen kommen nie vor. Von

L. %. wurde die »Geißelung« des Microgametocyten und die Verschmelzung

des schlanken » spirochsete-like « Microgameten mit dem Macrogameten beobachtet.

2. Sarcodina.

Schepotieff(3) gibt zunächst eine Übersicht der Monerenliteratur und theilt

dann eigene Untersuchungen mit. Protogenes [t Haeclcelina^^) primordialis ent-

hält 12-30 gleichmäßig im Endoplasma vertheilte Kerne und bildet dickschalige

ebenfalls vielkernige Cysten, in denen einmal Chromidienbildung beobachtet

wurde. P. p. gehört zu den Rhizopoda reticulosa und ist vielleicht nur ein

Stadium einer bereits bekannten Species. Die rothe Färbung von P. roseus

wird durch das Phycoerythrin der Wirthpflanze bewirkt, das in den Alveolen

des Endoplasmas größere, in den Alveolenwänden, im Ectoplasma und den

Pseudopodien sehr kleine, kugelige Einschlüsse bildet. Das Endoplasma enthält

ferner 25-45 Kerne. In den vielkernigen, paramylumhaltigen Cysten zerfällt der

Inhalt in einkernige Keime mit strahlenförmigen, nicht anastomosirenden Pseudo-

podien. P. (» Va7npyreUoides«) r. ist eine vielkernige Vampyi-ellide. — Äletium

pyriforme, mit dem Gymnophrys cometa und Monopodmm kowalewskii wahr-

scheinlich identisch sind, lebt parasitisch auf Algen und bildet sehr lange und

feine Pseudopodien, die sich höchstens an den Spitzen dichotomisch verästeln.

Der gelbe Farbstoff ist ein Stoffwechselproduct. Im Endoplasma 25-75 kleine

Kerne. Nach Einziehung der Pseudopodien und Abrundung des Körpers tritt

Zerfall in 12-15 Theile ein, die sich bald mit einer weichen Cystenmembran

umgeben; dann vermehren sich die Kerne intensiv mitotisch, und der Cysten-

inhalt zerfällt in einkernige Amöben. Diese vermehren sich entweder frei durch

fortgesetzte Quertheilung oder encystiren sich und vermehren nur die Kerne

durch zahlreiche Mitosen. A. p. gehört zu den Rhizopoda lobosa. — Myxastrum

radians hat 35-45 Kerne mit Caryosom. Nach der Encystirung zerfällt der

Körper in einkernige ovale Theile, die sich in der Muttercyste encystiren. Diese

secundären Cysten (Haeckel's Kieselsporen) enthalten keine Kieselsäurever-

bindungen. Ferner beobachtete Verf. junge einkernige freie Stadien mit kurzen

Pseudopodien. M. r. ist ein Heliozoon, Actinocoma horealis vielleicht ein Sta-

dium von ihm. — Die Gameten von Protomyxa aurantiaca leben in Colonien
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von 20-30 Stück, die Haeckel für Plasmodien hielt. Das Plasma ist voll leerer

Diatomeenschalen und hat einen Kern (vielleicht mit einem Caryosom). Die

Bildung der Isogameten in besonderen Generationscysten beginnt mit der Um-
bildung des Kernes zu einem Chromidialnetz, das darauf in die Gametenkerne
zerfällt. Die Gameten sind birnförmig, mit einer von einem Blepharoplasten

entspringenden Geißel. Manche von ihnen wandeln sich direct in Amöben um,
die anderen copuliren vorher. Die Amöben vermehren sich durch Mitose oder en-

cystiren sich und vermehren nur die Kerne. Außerdem kommen einkernige

Protectionscysteu vor. Die aus den vielkernigen ausschlüpfenden Agamonten
mit 25-35 Kernen zerfallen durch Theilung in einkernige Agameten. P. a. ge-

hört zu den Reticulosa in die Nähe von TricJiosphaeriKAn sieboldi. Die Species

von Prota7noeha sind Stadien von Milioliden.

Alexeieff(2-'*) untersuchte Encystirung und Kerntheilung bei einigen Amöben
der Z;M?iaa;-Gruppe. Die chromatoiden Körper in den Cysten stammen nicht

vom Kern. Während der Encystirung spielen sich keinerlei sexuelle Vor-

gänge ab. Centrosomen fehlen. Die Äquatorialplatte wird von dem peripheren

Chromatin gebildet, doch kann sich auch das Caryosom daran betheiligen.

Beiderlei Kernbestandtheile sind also nicht priucipiell verschieden; ein Unter-

schied zwischen Idio- und Trophochromatin ist bei den Amöben nicht vorhanden.

Die achromatische Spindel ist nur »un mode de la division de la plastine du
caryosome«.

Whitmore(^) bespricht zuerst kurz 2 Subspecies von Amoeha Hmax und dann
ausführlich Trimasügamoeba n. philippinensis n. nach Untersuchung auf Agar-
culturen. Die Umax ähnliche, vegetative Form hat 1-4 contractile und zahl-

reiche Nahrungsvacuolen, sowie einen echten Caryosomkern. Das nie sichtbare

Centriol theilt sich wahrscheinlich sehr früh, und die Tochtercentriole liegen

»in der dichten Masse des Chromatins am Caryosomrande entlang verborgen«.

Die Kerntheilung ist eine etwas variable Promitose. Dreikernige Amöben
entstehen aus zweikernigen durch Theilung des einen Kernes (gegen Wasielewski

& Hirschfeld, s. Bericht f. 1910 Prot, p 17). Die Cysten sind stets einkernig.

Aus ihnen schlüpfen Formen mit 3 von 3 Basalkörnern entspringenden Geißeln,

darunter einer nach hinten gerichteten Schleppgeißel. Die Basalkörner entstehen

wohl durch wiederholte Theilung eines abgeschnürten und nach vorn gewan-
derten Caryosomstückes und sind bisweilen mit dem Caryosom durch einen

Rhizoplasten verbunden. Die Geißelformen vermehren sich nicht, sondern ver-

lieren die Geißeln bald und kehren zur amöboiden Bewegung zurück.

Wasie!ewski & Hirschfeld untersuchten Amöben in Agarculturen. Der
Kern der vielleicht zu Amoeha Umax gehörigen »Strohamöbe« enthält eine

chromatinreiche Randschicht, ein chromatinarmes, vielleicht sogar chromatin-

freies Caryosom und in diesem ein Centriol. Bei der Theilung bildet die

Randschicht 3 oder 4 Chromosomen. In Ansammlungen von Condenswasser

oder in stark verdünnten Salzlösungen wandeln sich die Amöben in Schwimm-
formen mit 2 Geißeln um, die nach 2-3 Tagen wieder in Kriechformen über-

gehen. Kurz vor der Encystirung verlieren die Amöben die Fähigkeit, Geißeln

zu bilden. Die »Lohamöbe« unterscheidet sich von A. froschi durch den ei-

förmigen oder dreieckigen chromatischen »Randkörper« zwischen Kernoberfläche

und Caryosom. Auch sie bildet Schwimmformen.

Popoff behandelt die Entwickelung von Amoeha miniita n. In der vege-

tativen Periode besteht entweder einfache Zweitheilung, oder der Kern gibt

zahlreiche Chromidien ab, die durch Condensirung Secundärkerne bilden, während

der alte Kern zu Grunde geht. Um jeden Secundärkern bildet sich ein Aga-
met. Diese werden durch Zerfall des Plasmas frei und wachsen zu Amöben
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heran. Auch die geschlechtliche Fortpflanzung beginnt mit Chromidienbildung

und Degeneration des Primärkernes. Darauf encystirt sich die Amöbe, und

die Chromidien condensiren sich zu bis 40 Secundärkernen, um die sich wieder

kleine Amöben, die Isogameten, bilden. Je 2 wohl verschiedenen Cysten ent-

stammende Gameten copuliren dann, und die Copula wächst zu einer fertigen

Amöbe aus. Von anderen Amöben der Lwwaa^-Gruppe unterscheidet Ä. m. sich

durch die Kernmembran und das starke Außenchromatin. Oft ist sie von

Pseudodifflugia sp. inficirt. — Im theoretischen Theil wendet Verf. gegen

Hartmann's Polyenergidenlehre ein, dass es zweifellos Protozoen (außer A. m.

z. B. Gregarina cimeata und Arcella vulgaris) mit echtem Chromidium gibt, aus

dem Secundärkerne gebildet werden, und gegen Goldschmidt und Schaudinn,

dass eine Eintheilung in trophische und generative Chromidien mit den That-

sachen nicht vereinbar ist. Verf. beschreibt ferner die Theilung von Ghlamy-

dophrys spec. mit sehr zahlreichen Chromosomen in der Aquatorialplatte. —

•

Hierher auch Schüssler.

Nägler(^) schildert die Fortpflanzung von Ämoeba hartmamii n. Die be-

sonders in Agarculturen auftretende Abschnürung von kernlosen Plasmastücken

ist keine Knospung. Der Kern hat ein Caryosom, aber kein Außenchromatin.

Seine Theilung beginnt mit hanteiförmiger Durchschnürung des Centriols und

Bildung von Polplatten, die später, wie es scheint. Chromatin an die Aqua-

torialplatte abgeben. In dieser entstehen 2 kugelige Chromosomen, deren Stücke

später mit den Polplatten verschmelzen. In den Cysten finden sich zuweilen

2 Kerne. Vielleicht handelt es sich um Autogamiestadien. Die Bildung von

nur 2 Chromosomen ist »ein bereits hochdifferenzirter Modus«, während Fälle

mit vielen Chromosomen primitiver sind. Verf. wendet Hartmann's Polyener-

gidenlehre auf Ä. h. an und will im Centriol »die Ursprungscomponente eines

Monocaryons« sehen.

Hartmann & Chagas ergänzen die Angaben Dangeard's über den Kern von

Amoeba hyalina. Das sehr compacte Caryosom, von dem auch das spärliche,

rein vegetative Außenchromatin stammt, enthält ein Centrosom, dessen Theilung

die Kerntheilung einleitet. Die Spindel entsteht durch »Auflösung resp. Aus-

breitung der Plastincomponente des Car.«. Es werden 8 Chromosomen gebildet.

— Über Amoeba s. auch Gauducheau, Gruber, S. IVIast(2), Puschkarew, Stolc

und Whitmore(S3).

Fantham(2) vereinigt alle aus dem menschlichen Darm beschriebenen Amöben
zu 3 Species. Entamoeba coli mit den Varietäten tropicalis und hominis ist

nicht pathogen, ihre Encystirung total und endogen. Von den beiden patho-

genen Species ist bei tetragena die Encystirung total endogen, bei liistolytica

dagegen »not total but exogenous<. E. minuta ist wahrscheinlich eine Varietät

von t. Die Stellung von nipponica und phagocytoides ist noch unsicher. Zum
Schluss macht Verf. vorläufige Mittheilungen über die Entwickelung von c. in

Culturen.

Linston & Martin züchteten 2 Amöben aus dysenterischen Leberabscessen

von Bombay. In Culturen ließen sie sich nur bei Gegenwart von lebenden,

ihnen als Nahrung dienenden Bacterien halten, obgleich sie auch Erythrocyten

fraßen. In den Agarculturen enthielt der Kern der Amöben reichliches, in

eine große centrale und eine periphere Portion geschiedenes Chromatin, im

Darmepithel der Katze dagegen nur wenig und fast nur peripheres. Die größere

Art pflanzt sich durch mitotische Zweitheilung imd innere Knospung fort; die

Knospenkerne werden durch Ansammlung von Chromidien aus dem Kern des

Mutterthieres gebildet. Die kleinere vermehrt sich nur durch Theilung mit

Amitose. Beide bilden einfache Darmcysten. Verfl'. erwähnen außerdem eine
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A. aus dem Rectum eines Affen und eine aus Leitungswasser, beide ebenfalls

von Bombay.
Bei der größeren der beiden Dysenterie-Amöben wird nach Martin die Mitose

damit eingeleitet, dass das gesammte Chromatin sich im Caryosom ansammelt,

das dann in Chromatinbrocken zerfällt, die nun die Äquatorialplatte bilden.

Centriolen treten während der Mitose nie auf.

Nach Prowazek (^) unterscheidet sich Entamoeba williamsi n. aus menschlichen

Fäces von coli hauptsächlich durch die primitive, ruckartige Pseudopodienbildung,

durch Chromidienbildung ohne Kernauflösung nach der Encystirung und durch

Auftreten zehnkerniger Cysten. — Hierher ferner Craig(^), Garin, Hartmann(3),

Lorenz, IVIanson(i), Marchoux, Patterson, Tanaka, Wasielewski und Williams.

Über Süßwasser-Rhizopoden s. Brown, Cockerell, Hopkinson, Penard und

Walles & Penard, über Rhizopoden des Aralsees Awerinzew(3).

Rhumbler stellt die Ergebnisse seiner zahlreichen Mittheilungen über Organi-

sation und Systematik der Foraminifereu zusammen, begründet und ergänzt

sie auf Grund des Materiales der Planctonexpedition. Das ganze Formengewirr
der Schalen »lässt sich als das directe oder indirecte (Sandschalen) Abscheidungs-

prodnct einer im Innern anomogen componirten und anomogen gespannten wabig
gebauten Flüssigkeit darstellen, deren Anomogenität bei den verschiedenen

Formen eine verschiedene, bei den Individuen ein und derselben Species aber

eine gleiche oder doch wenigstens sehr ähnliche« ist. Unter den Polythalamen

sind 5 Schalentypen unterscheidbar: der nodosaroide mit gerader perlschnur-

förmiger Kammeranordnung, der Spirale mit spiraler Einrollung, der cyclische

mit kreisförmigen Endkammern, der Textulinidentypus mit scheinbar mehrreihiger

Kammeranordnung und der Acervulinentypus mit unregelmäßig zusammenge-
häuften Endkammern. Der Ausgangspunkt der Schalenwandbildung war eine

gallertige, protoplasmatische oder pseudochitinige Hülle, die den Pseudopodien

durch einfachen Durchbruch oder Poren Auslass gewährte. Die phylogene-

tischen Verbindungen zwischen sand- und kalkschaligen Formen wurden dadurch

vermittelt, dass an Stelle der Quarzkörncheu Kalkkrümel in das Schalengefüge

aufgenommen wurden. Ähnlich wie bei den sandschaligen Testaceen kommen
wohl auch bei den F. intra- und extrathalame Aufspeicherung des Materiales

vor. Die Wandbildung der kalkschaligen ist keine Crystallisation, sondern die

Wand wird vom Weichkörper modellirt; in der Wand schlägt sich dann aber

der Kalk mit seinen Hauptachsen senkrecht zu den Oberflächen nieder. In

Radiärwänden sind die Calcitpartikel radiär, in concentrischen und horizontalen

Wänden tangential gerichtet. Die krystallographische Orientirung des Calcits

ist eine Folge des Quellungsdruckes auf die colloide, organische Grundsubstanz,

der auf die Radiärwände als radiäre Zugkraft, auf die concentrischen als tan-

gentiale Dehnung wirkt. Die organische Grundsubstanz imprägnirt alle Schalen-

theile, z. B. auch die Borsten der Globigerinen, die dadurch so elastisch werden.

Die Schalenwand besteht aus 1) dem inneren Häutchen oder »Pseudochitin-

tapete«; 2) der primären Kammerwand; sie ist gewöhnlich die stärkste Schicht,

und wird auf der Oberfläche der kammerbauenden Sarcode abgeschieden; 3) der

bei den Perforaten meist geschichteten, secundären oder exogenen Substanz, für

die Decorationen der Außenfläche und als Trägerin des Canalsystems; 4) dem
an organischer Grundsubstanz reichen äußeren Häutchen. Beide Häutchen sind

Niederschlagsmembranen. Die Schalenmündung ist um so enger, je stärker

sich die Kammern zur Kugel aufblasen, und um so weiter, je schlanker jene

sind. Sehr enge Wandporen dienen ausschließlich der Athmung. Wahrscheinlich

entstehen die Poren, indem die entsprechend gelagerten Pseudopodien durch die

junge noch gelatinöse Schalenwand treten. Von der Kammerform unabhängige
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Musterung der Schale kommt nur bei primitiven Kalkschalern vor, die höheren

haben dafür Decorationen, die sich nach der Kammerform richten, nämlich

Festigkeits-, Abwehr- und Schwebedecorationen (Globigerinenstacheln). Zur

Resorption von Schalentheilen (nur Kalkschaler!) kommt es bei der Zertreunung

in mehrere regenerationsfähige Bruchstücke während der Cytogamie und Brut-

bildung. Durch Resorption von Septen wird entweder Calcit gespart, der dann

für eine rasche Ausfestigung der Außenwände der Neukammern verwendet wird

[Tcxtularia folium) oder das Gewicht der Schale verringert und die Schwebe-

fähigkeit erhöht [Glohigerina ternata). Die Globigerinen beseitigen bei Anlage

neuer Kammern zuerst durch extrathalame Resorption die distalen Borstenenden,

dann durch intrathalame Resorption auch die centranen Theile der Borsten, die

Anfangs der neuen Kammer als Innenstützen dienen. Bei den Orbulinen bleiben

dagegen innerhalb der neuen Kammer alle alten Borsten erhalten, die die

Kammerwand erreichen, bei den Hastigerinen auch ein Theil der extrathalamen

Borstenenden. Der Kammerdurchmesser nimmt in geometrischer Progression

zu. Von äußeren Factoren ist für den Schalenbau am wichtigsten die Tempe-
ratur: Species mit geringem Kalkbedürfnis erreichen ihre größten Dimensionen

in kaltem, solche mit starkem Kalkbedürfnis in warmem Wasser. Letztere leben

daher vorwiegend in geringen Tiefen. In salzarmem, manchmal auch in sehr

salzreichem Wasser büßen die Kalkschaler ihre kalkige Kittmasse mehr oder

weniger ein. Bei schwankendem Salzgehalt (Ästuarien) und damit schwankendem

osmotischem Druck sehen die Schalen verdrückt und verschoben aus. Die

dunkelrothviolette bis fast schwarze Färbung der Reophax aus 3000 m ist eine

Anpassung an die Tiefe. Festsitzende Arten tragen an den hochstehenden

Enden radiäre Spongiennadein, um ihren Pseudopodien so eine größere Aus-

breituDg zu sichern. — Unter den Einlagerungen des Plasmas sind die Xantho-

somen coUoidale, ursprünglich flüssige Substanzen, die während der Erstarrung

mit einander verkleben und zu mannigfachen Kugelaggregaten zusammenschmelzen.

Die Stercome entstehen aus aufgenommenen Schlickmassen, denen der Weich-

körper ein coUoidales, glasiges Eigenproduct hinzufügt. In Truncatulina

lobulata aus der Nordsee lebt als fast regelmäßiger Commensale Zoorhabdella n.

truncatulinae n., von Zooxanthellen durch das Knäuel dicht und parallel zu

einander gelagerter stark lichtbrechender Stäbchen (wahrscheinlich Eiweiß-

krystalle) unterschieden. Ähnlich ist Zuelzerella n. aus Glohigerina triloha. —
In den Kernen ist das Chromatin stets mit der NucleolarSubstanz zu einer

colloidalen »Amphisubstanz« verbunden. Beim suspensoiden Kerntypus ist diese

als Kügelchen allerwärts im Kernenchylema vertheilt, beim emulsoiden als zäh-

flüssige Tröpfchen wie eine Emulsion im Enchylem suspendirt und besonders

in den peripheren Kernschichten angehäuft, beim alveoliden bildet der Kernsaft

mit ihr einen grobwandigen Schaum. Bei der Schalenbildung greifen die

Kernsubstanzen chemisch in die mechanische Arbeit des Zellieibes ein, wobei

sich ihre Oberflächenenergie direct in mechanische Arbeit umsetzt, ohne erst in

Wärme verwandelt zu werden. Da bei der Neubildung von Kammern die in

der Mündungsachse der alten gelegenen Partien des vorgeschobenen Mündungs-

plasmas immer den stärksten Druck auszuhalten haben, so werden sie ver-

dichtet, lassen sich daher von ihrer anfänglichen Richtung viel schwerer ab-

bringen, als das benachbarte, weniger zähflüssige Plasma. Daher müssen die

succedirenden Kammermündungen auf bestimmten Reihen und Curven hinter

einander liegen. Je nachdem, ob das vorgeschobene Mündungsplasma den berühr-

ten Schalentheilen so stark adhärirt, dass seine anfängliche Elasticität von der Ad-
häsion an die berührte Wandfläche überwunden wird, oder nicht, wird die Mün-

dungsachse nach dieser Fläche abgebogen oder nicht; von deren Verlauf ist aber
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wieder die Kammeranordnimg abhängig. Die Bildung der Kalkschalen erklärt

sich chemisch vielleicht so, dass die aus dem Lebensbetrieb des Weichkörpers
stammende Kohlensäure in alkalischer Umgebung CaCOa ^^^^ anderen Ca-Ver-
bindungen ausscheidet. Die Neubildung von Kammern würde dann jedes Mal
eintreten, wenn das Volumen des Plasmas durch die zur Verfügung stehenden

Oberflächen die Athmung nicht mehr in genügender Weise besorgen kann, so

dass die COs-Abfuhr ins Stocken geräth. Durch den Bau einer neuen Kammer
würde die angestaute CO2 verbraucht und die Oberfläche des Plasmas gleich-

zeitig soweit vergrößert werden, dass die Athmung längere Zeit gewährleistet

wird. So wäre auch die Periodicität im Schalenbau erklärt. — An Ver-
mehrungsweisen unterscheidet Verf.: Schalentheilung (Myxothecinen und Allo-

gromiinen), Schalenzertrennung {Ästrorhiza, Rhabdammina, Caleituba, Orbitolites,

manche Nodosariden), Schizogonie [Allogromia)^ Plasmodienbildung [Calcittiba],

Plasmodiosphärenbildung (zahlreiche Polythalamien), Cytogamie = Plastogamie mit

Hervorbringung von Sprösslingen {Discorbina, Patellina]^ Copulation von Amöbo-
sporen, Embryonenbildung = Agamogonie, Copulation von Schwärmsporen. Beim
Generationswechsel können sich zwischen die micro- und macrosphärische Gene-
ration plasmodiosphärische einschieben.

Wiesner gibt eine Liste von Foraminiferen aus Rovigno und macht An-
gaben über einige interessante Vorkommnisse. Die Bildung neuer Gehäuse durch

das aus der Schale austretende Protoplasma wurde beobachtet bei Bulimina
pulchra, Discorbina patella und obtusa. Einmal fand sich ein Do]}pe\-PenerojjUs,

von dem ein Zweig P. ^j/a^ia/i/s, der andere arietinus entsprach, ferner eine

Verwachsung unverletzter Exemplare von Miliolina triangularis und contorta, etc.

Faure-Fremiet(3] ermittelte, dass die Mitochondrien der sandschaligen

Foraminiferen das aus dem Seewasser aufgenommene Eisen ansammeln und als

Körner excerniren, die dann zur Bildung des eisenhaltigen, die Partikel der

Schale verbindenden Cementes dienen. — Nach Faiire-Fremiet(^) unterscheiden

sich die sandschaligen Foraminiferen von den kalkschaligen am Wesent-

lichsten durch den viel größeren Eisengehalt in der Grundsubstanz der Schale.

Hickson löst Polytrema in 3 Genera auf: nur P. s. str. hat Pfeilerporen, bei

Homotrema stehen die Poren auf besonderen Feldern (»areolae«), bei Sporado-

trema auf der ganzen Oberfläche zerstreut.

Über Foraminiferen s. ferner Awerinzew(^), Chapmanf^), Cushman(V)>
Douville, Faure-Fremiet(',2,6 8j Heron-Allen & Earlantl(V), Schaudinn(^], Side-

bottom, Stiasny(i) und Wright, über fossile auch Bagg, Beutler, Checchia-

Rispoli, Checchia-Rispoli & Gemellaro, Egger, Fornasini, France, Heim, Hol-

land, Osimo, Rovereto, Schubert(V), Silvestri(V), Staff & Wedekind und

Yabe(S2).

Schepotieff (^) stellt fest, äsiss Haliphysema und Gastrophysema sandschalige

Foraminiferen sind, und untersucht ihre Entwickeluug. Alle beschriebenen

Species von H. sind entweder Endstadien oder Varietäten von H. tumanowiczii.

Die Schale des durch seinen langen Stiel ausgezeichneten Gamonten ist ein-

kammerig und besteht aus einer inneren homogenen Membran und der äußeren

Schicht von verkitteten Fremdkörpern: je nach dem Standort, Sandkörnchen,

Spongiennadeln . Diatomeenschalen, Bruchstücken von Korallen und Foramini-

feren. Der Kitt ist wahrscheinlich ein Albuminoid, aber kein Chitin. Das
alveoläre, stark vacuolisirte Plasma bildet breite, längsgestreifte, distal ein

feinmaschiges Netz mit lebhafter Körnchenströmung darstellende Pseudo-

podien. Die Reste der meist aus Diatomeen bestehenden Nahrung bilden bräun-

liche Stercome, bei indischen Exemplaren auch große Stercomare. Außerdem
enthält das Plasma Fetttröpfchen, Excretkrystalle, Eiweißkrystalloide, Pigmente,
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Parasiten, Miiieraleinschlüsse, bei den indischen Exemplaren auch symbiotische

Algen. Im Kerne sind die Chromatinkörnchen Anfangs im Centrum concen-

trirt, später gelangen sie an die Membran und wandern als Chromidien, die

die Bildung der Gameten vorbereiten, ins Plasma. Die verzweigten Formen
sind durch unvollkommene Theilung entstandene Colonien von (bis zu 16)

Gamonten. Die Verzweigung beginnt mit Caryokinese des Kernes, und schließ-

lich liegt in der Enderweiterung jedes Zweiges ein Kern. Die Gamogonie
wird eingeleitet durch Encystirung des, resp. der Gamonten. In den Cysten
zerfällt das Chromidialnetz in die kleinen Gametenkerne. Die kugeligen

oder ovalen zweigeißeligen Gameten zerfallen in Microgameten, 3-5 fi groß, und
Macrogameten von 10-15 /<. Beim Austritt der letzteren aus der Cyste bleibt

ein Restkörper zurück, während bei der Bildung der Microgameten das ge-

sammte Plasma aufgebraucht wird. Die Copulae wandeln sich in »einkernige

Amöben 1. Generation« um und wachsen allmählich zu Agamonten heran,

die sich von den Gamonten unterscheiden durch kürzeren und weniger scharf

abgesetzten Stiel, Fehlen der Stercome, geringere Zahl sonstiger Einschlüsse und
den Besitz von Nahrungsvacuolen. Der Kern zerfällt bald simultan in viele

kleinere. Der Agamogonie kann Encystirung vorhergehen. Sie beginnt

dann mit intensiver mitotischer Vermehrung der Kerne, worauf der Cysteu-

inhalt in die Agameten oder einkernigen Amöben »2. Generation« zerfällt.

Bei Agamogonie ohne Encystirung sammeln sich die Kerne in der vorderen

Hälfte des Agamonten , die dann direct in die einkernigen Agameten oder in

vielkernige Plasmodien zerfällt, die aus der Schale kriechen und erst nach
einigen Tagen in die Agameten zerfallen. Diese unterscheiden sich von den
Amöben »1. Generation« durch stumpfere Pseudopodien, vermehren sich frei

oder encystirt lebhaft mit Mitose, setzen sich schließlich fest und wachsen zu

Gamonten heran. — Auch bei Gastrophysema ist die Kammerung der Schale

rein äußerlich. Spongiennadeln kommen nur auf der vorderen Kammer vor.

Verf. beobachtete langstielige, einkernige Exemplare mit oder ohne Chromidial-

netz, kurzstielige, vielkernige, sowie Schalen mit ein- und vielkernigen Cysten,

und schließt daraus, dass auch G. einen Generationswechsel hat.

Über Heliozoa s. Hopkinson.

Caullery(2) ergänzt die Angaben Sassaki's [s. Bericht f. 1893 Prot, p 13]
über Gymnosphaera albida. Die Pseudopodien bilden zuweilen Anastomosen.
Ungefähr die Hälfte aller, namentlich fast alle encystirten Exemplare von G. a.

hatten einen Panzer aus Nadeln von Spongien und Holothurien.

Nach Borgert(^) werden von den Cämentelliden zum Aufbau ihres

Skeletes außer Dictyochenpanzern auch Diatomeenschalen, Radiolarienskelete

und kieselige Bruchstücke der verschiedensten Herkunft verwandt. Handelt es

sich dabei um umfangreiche Körper, so kann das runde von ihnen umkleidete
Radiolar zu einem Würfel oder einem Klumpen werden. Wahrscheinlich können
Individuen derselben Species ihre Skelete aus ganz verschiedenem Material

bauen. Auflösung der kieseligen Fremdkörper und Verwendung der so ge-

wonnenen Kieselsäure zu selbsterzeugten Skelettheilen kommt wohl nicht vor.

Bei der Atlanticellide Miracella ovulimi n. hat die Centralkapsel ein stellen-

weise dichtes, stellenweise lockeres Kleid aus Dictyochenpanzern mit vereinzelten

Radiolarienskeleten , Diatomeenschalen und feinen Kieselstacheln unbekannter
Herkunft.

Borgert(^) berichtet über die Challengeriden der Planctonexpedition.
Bei der Besprechung der Organisation und Fortpflanzung schließt er sich

größtentheils an Haeckel und Haecker an. Im systematischen Theil gibt er

eine Beschreibung aller Species aus dem atlantischen Ocean und Mittelmeer.

Zool. Jahresbericht. 1911. Protozoa. p
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Zum Schlüsse bespriclit er die horizontale und verticale Verbreitung. Im All-

gemeinen sind die Ch. Warmwasserformen. Ihre reichste Entwickelung haben

sie im Guineastrom und nördlichen Ast des Golfstromes. Bipolare Kaltwasser-

arten sind Pyrocystis tridens und liarstoni. Das wichtigste Wohngebiet sind

die unteren Schichten der cnephoplanctonischen Region. Doch gibt es auch

rein bathypelagische Genera.

H. Mast findet die »Primärschale« (Rindenschale Haeckel's) der Astro-
sphäriden zuweilen von einer durch Verästelung und Anastomosirung der

Nebenstacheln entstandenen »Secundärschale«, oder von einer oder mehreren

von anastomosirenden Seitenästen der Hauptstacheln gebildeten »Tertiärschalen«

umhüllt und stellt ein neues natürliches System auf: Monosphaerinae nur

mit Primärschale, Actinosphaerinae mit solcher und mehreren Markschalen,

Heterosphaerinae mit Primär-, Mark- und Secundärschale, Arachno-
sphaerinae mit Primär- und einer oder mehreren Tertiärschalen, Spongo-
sphaerinae mit Primärschale und spongiösem Netzwerk aus Ästen der Radial-

stacheln. Die A. sind Warmwasserthiere , die im Golfstromgebiet bis zu 60°

nördl. aufsteigen. — Im speciellen Theil der Arbeit werden 9 neue Genera

und 62 neue Species beschrieben.

Nach Stiasny(2) entstehen die Krystalloide der Sphärozoen in den

Kernen und verlassen diese erst in ihrer vollen Größe. Das Fehlen oder Vor-

handensein von Kr. darf nicht für die Systematik verwerthet werden, da es

sich lediglich um verschiedene physiologische Zustände handelt.

Über Fortpflanzung von Thalassicolla s. Huth, fossile Radiolarien Principl.

3. Sporozoa.

Leger & Duboscqf^) theilen Beobachtungen über Gregarinen aus Crustaceen

mit. In den Syzygien von Porospora portunidarum ist das vorderste Individuum

stets das größte, die folgenden werden succesive kleiner, das letzte kann je-

doch wieder beträchtlich groß sein. Der Nucleolus des Kernes wird entleert

und wieder neu gebildet wie eine pulsirende Vacuole. Der Gymnosporen-

bildung geht eine Anordnung der Kerne zu morulaähnlichen Gruppen voraus.

Die jüngsten beobachteten Stadien von Cephaloidophora maculata n., aus

Gammarus marinus^ haben ein rudimentäres, conisches Epimerit. Proto- und

Deutomerit enthalten Paramylumkörner, ersteres außerdem eine muköse Chro-

midialsubstanz und einen caryosomartigen »corps nucleoide«. Die jüngsten

Stadien liegen intra-, etwas ältere intercellulär im Darmepithel. Ins Darm-
lumen gelangen sie einige Zeit vor der Encystirung. In der Cyste liegen die

Epimerite an entgegengesetzten Polen. Die jungen Sporen enthalten 8 Kerne.

— Hierher auch R. & 6. Grandori und IVIercier(2j.

Cognetti(^) beschreibt neue Monocystideen aus Oligochäten. Rhyncho-

cystis hessei n. aus Pareudrilus pallidus hat am Vorderende einen conischen

Fortsatz. Der Epicyt erscheint gestreift durch Längsfurchen, die in größeren

und kleineren Zwischenräumen gesetzmäßig angeordnet sind. Am Fortsatz

wenig zahlreich, vermehren sie sich nach hinten durch dichotomische Ver-

zweigung und werden ganz hinten durch Verlöschen einiger wieder spärlicher.

Zwischen Epi- und Sarcocyt ist keine Gallertschicht vorhanden. Der besonders

hinten sehr dünne Myocyt enthält zahlreiche, sehr feine Myoneme. Der Ento-

cyt zeigt ein Cytomitom, zahlreiche Paramylonkörner und excentrisch den Kern

mit großem Caryosom. Die Kerne der Gameten sind verschieden groß, was

Verf. als Anisogamie anspricht. Die subsphärischen Trophozoite von Mono-
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cystis pareudrili n. leben in Lymphocyten der Samenblasen von P. p. Neben
Anisogamie kommt ungeschlechtliche Vermehrung in encystirtem Zustande vor.

Monocystis thamnodi'Ui n. aus dem Cölom von Thamnodrilus incertus hat ovale

Trophozoite, an jedem Pol mit langem, conischem, zugespitztem Fortsatz. Der
Epicyt ist leicht längsgestreift. Ein Myocyt fehlt. Der Kern hat nur 1 Caryo-

som. — Hierher auch Cognetti(2), Boldt und unten Vermes Sokolow(i).

Nach MulSOW unterscheidet sich die Fortpflanzung von Monocystis rostrata n.

aus Lumbricus terrcstris wenig von der anderer Gregarinen. Vor der 1. Ver-

mehrungstheilung entleert der Kern der encystirten r. alles Chromatin bis auf die

Chromosomen. Alle Theilungen sind mitotisch. Der Theilungsapparat stammt
ausschließlich vom Plasma. Centriolen und Chromidien fehlen. Ein Unterschied

von generativen und somatischen Kernen ist nicht vorhanden. In der 1. Reifungs-

theilung wird die Zahlenreduction der 8 Chromosomen durch Parasyndese be-

wirkt. Die Isogamie von r. und anderen Gregarinen ist durch Rückbildung

eines ursprünglichen Dimorphismus entstanden. — Verf. macht auch Angaben
über glycogen- und fetthaltige Reserve Stoffe, die die Gameten wahrscheinlich

aus dem Restkörper beziehen, über Fütterungsversuche mit anderen Gregarinen-

species, aus denen hervorgeht, dass die Sporocysten Ösophagus, Magen und
vorderen Darmabschnitt unversehrt passiren, sowie über die Biologie von M. r.

Ishii findet in Darmepithelzellen der Larven von Tenebrio molitor junge

Sporozoite und ausgewachsene Stadien von Gregarina polymorpha, deren

Protomerit stets gegen das Darmlumen gerichtet ist. Die G. sind von einem

Hohlraum umgeben, dessen flüssiger Inhalt ihnen vielleicht zur Nahrung dient.

M ertön beschreibt Nina indica n., in deren Kern das gesammte Chromatin

auf ein langes Fadenknäuel concentrirt ist. Schon im freilebenden Stadium

lassen sich (^ mit dichterem von ^ mit grobmaschigem Plasma unterscheiden.

Die Filamente des Protomerites bestehen aus Plasma und Cuticula; sie dienen

neben der Anheftung auch der Ernährung. Andeutungen eines Epimerites sind

nicht vorhanden.

Über Gregarinen s. ferner Sokolow.

Hadley bespricht die Entwickelung von Eimeria avium ans zahmen und
wilden Vögeln Nordamericas. Unter der mit einer Micropyle ausgestatteten

Wand der eiförmigen, in ihrer Größe recht variablen Oocyste liegt eine innere,

zartere Membran. Das Cytoplasma liegt in einem weiten Hohlraum voll Flüssig-

keit. Der Kern enthält ein Caryosom und spärliches Außenchromatin. Die

Sporoblasten, die an ihrem zugespitzten Ende ein Stiedasches Körperchen ent-

halten, und die Sporozoite bilden sich einfach durch wiederholte Theilungen;

jene sind bedeutend kleiner als die von E. stiedae. Ein Restkörper findet

sich nur selten. Die Schizonten in den Epithelzellen liefern nur 6-20 Mero-
zoite, die in die Submucosa gelangten dagegen eine viel größere Zahl. Im
1. Fall werden höchstens 2, im 2. bis 8 Restkörper gebildet. In den reifen

Merozoiten liegt hinter dem Kern ein dunkles Korn, vielleicht das Centrosom.

Ein anderes nahe am Vorderende, oft in kleinere Granula zerfallen, ist viel-

leicht ein rudimentärer Blepharoplast. Die durch Zerfall des Caryosoms in

4 Stücke eingeleitete Theilung der Merozoite beginnt vielleicht schon vor

ihrer Einwanderung in Epithelzellen. Der Kern der Macrogameten macht 2 Re-
ductionstheilungen durch. Bei der Microgametenbildung entstehen entweder nur

1 oder 2-10 Restkörper. Der reife Macrogamet ist von einer klebrigen

Hülle umgeben, woran die Microgameten haften bleiben. — Über Coccidien

bei Vögeln s. auch Cole, Hadley & Kirkpatrick und Fantham(^).

Debaisieux ergänzt und berichtigt die bisherigen Angaben über die Ent-

wickelung von Klossia helicina. Bei der Schizogonie vermehren sich die Kerne
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durch fortgesetzte, mit Theilung des Centriols beginnende Amitose. Nach der

letzten theilt sich das Centriol noch einmal, das eine Stück wird aber aus-

gestoßen. Macrogamet und Microgametocyt enthalten Volutinkörner. Das
Caryosom wird aus dem Kern des Macr. nicht ausgestoßen. Bei der Sporo-

gonie bethätigt sich das Caryosom als Nucleo-Centrosom. Unter den Grega-

rinen kommen als Verwandte der Coccidien am ehesten noch die Aggregatae in

Betracht.

Moroff untersuchte die Entwickelung von Klossia vitrina n. aus der Niere

von Vitrina sp. Die sichel- oder S-förmigen Merozoite haben vorn oft viel

Chromatin. Während ihres Wachsthums lösen sich im Kerne einige Caryosome
ganz auf, werden aber durch andere ersetzt, indem einzelne Körnchen des

übrigen Kern(idio)chromatins zu neuen Caryosomen heranwachsen. Centriolen

fehlen durchaus. Mit Beginn der Kernvermehrung bilden die Idiochromatin-

körner 8 Chromosomen, die bei der Theilung wahrscheinlich längsgespalten

werden. Der Schizont zerfällt auf zweierlei Weise: entweder vertheilen

die Kerne sich an seiner Oberfläche und wachsen, nachdem sie ihre Caryosomen
ausgestoßen haben, von einer ganz dünnen Plasmaschicht bedeckt, über die

Oberfläche hervor; oder sie ordnen sich zu einem Gürtel in der Mitte des

Schizonten an, der darauf in die gleich den Sectoren einer Orange angeordneten,

aber etwas tordirten Merozoite zerfällt, deren Kerne 1 oder 2 Caryosome
enthalten. Die copulirenden Merozoite sind Anfangs gleich groß. Die 4 Micro-

gameten entstehen ganz wie bei Aclelea und Orcheobius. Chromidienbildung

kommt nicht vor; die Caryosomen werden früher oder später ausgestoßen.

Im Macrogametocyten Avird mit den Caryosomen das meiste Chromatin aus dem
Kern entleert, während das Idiochromatin die Chromosomen bildet. Bei der

Bildung der Sporocystenkerne in der Oocyste kommen alle Übergänge von

directer Kerntheilung bis zu echter Mitose vor. In jedem der etwa 16 Sporo-

blasten, nach deren Bildung kein Restkörper übrig bleibt, entstehen durch

wiederholte Theilung 4 Sporozoitenkerne.

Über Klossiella muris s. Sangiorgi.

Nach Chagas(^j vermehren sich die Kerne der Macroschizonten von

Adelea hartmamii n. entweder durch homopolare Mitosen oder Ruptur eines Poly-

caryons unter Austreten der Caryosomen, die sich in Secundärkerne um-
wandeln, bei den Microschizonten nur durch letzteren Vorgang. Die Copula,

an der bis zu 4 Microgametocyten betheiligt sein können, wird vielleicht von

einer Cystenmembran umhüllt. Die Zahl der Sporoblasten ist wahrscheinlich

immer 3.

Leger bespricht zunächst Schizogonie und Sporogonie von Caryospora simplex.

In jeder Oocyste wird nur 1 Spore (Sporocyste) gebildet, die darauf 8 Sporo-

zoite liefert. Zuweilen kann der Inhalt der Oocyste auch ohne Bildung einer

Sporocyste direct in die Sporozoite zerfallen, ähnlich wie bei Legerella. —
Verf. schlägt ferner ein neues System der Coccidien vor. Sie zerfallen

in die Eimeridea ohne Copulation mit polygametischen Microgametocyten und
die Adeleidea mit Copulation vor der Befruchtung und tetragametischen Micro-

gametocyten. Beide Gruppen haben Unterabtheilungen je nach der Zahl der

gebildeten Sporocysten und Sporozoite. Für Adelea hartmanni wird das Genus

Ghagasia aufgestellt.

Hesse beschreibt Adelina n. ootosjyora n. mit hartschaligen sphärischen Oocysteu,

die je 8 Sporocysten mit je 2 Sporozoiten enthalten, und zählt zu dem neuen

Genus alle Species von Adelea mit Ausnahme von ovata.

Dakin(^) schildert die im Anfang auffällig an die Schizogonie von Caryo-

tropha erinnernde Sporogonie von Merocystis n. kathae n. aus der Niere von
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Buccinwm imdatum. Die Zygote zerfällt durch Septen in secundäre Cysten,
in denen je zahlreiche monozoische Sporen gebildet werden. Die Sporocysten-
schale ist einheitlich und glatt. — Hierher auch Dakin(^).

Gilruth, Sweet & Dodd berichten über australische Blutparasiten.
Johnston & Cleland's [s. Bericht f. 1909 Prot, p 9] Plasmodium loasseris ge-

hört zu Proteosoma. Die Jugendformen von Pr. biziurae n. aus Bixiura lobata

siud kernlos. Haemogregarina megalocystis n. aus Python spilotes ist nicht

immer von einer Kapsel, oft aber zusammen mit dem Kern der Wirthzelle

von einer Area degenerirten Stromas umhüllt, ähnlich wie Garyolgsus lacer-

iarum. — Hierher auch 6ilrilth(2).

Schein macht Angaben über Haemogregarina sp. aus Rana tigrina. Die
eudoglobulären Stadien liegen in einer dreizipfeligen Hülle. Der größte, keulen-
förmige Zipfel enthält allein die stark gekrümmte H. — Hierher auch Carini(2,^),

Fran9a(3), Laveran & Pettit und Sambon.
Siedlecki studirte die Kernplasmarelation der Sporozoite von Lanke-

steria ascidiae^ sowie der von ihnen befallenen Darmzellen von Ciona intesti-

nalis. Parasit und Wirthzelle bilden ein in sich geschlossenes System, worin
sofort nach dem Eindringen des ersteren die Relation sehr stark zu Gunsten des

Kernes verschoben wird. Hierdurch werden günstige Bedingungen für das
Wachsthum des Protoplasmas geschaffen, das bis zum Ende der intracellulären

Entwickelung der L. a. fortdauert. Dadurch kehrt aber die Kernplasmarelation
zum ursprünglichen Zustande zurück. In der Wirthzelle wird der Überschuss
der L. a. an Plasma durch den großen Kern der Darmzelle compensirt. So-
bald die Gregarine frei wird, beginnen aber die sexuellen Vorgänge zur üm-
regulii-ung der Relation. Der Stoffwechsel des Parasiten und der Wirthzelle

verläuft gemeinschaftlich.

Seidetin beschreibt Blutparasiten aus Reptilien von Yucatan. Haemogrega-
rina hnperatoris aus Boa imjoerator enthält Volutinkörner im Plasma. Nicht
nur die ovalen, sondern auch die gestreckten Formen sind intracellulär. Ein-
mal glaubt Verf. die Einwanderung eines Micro- in einen Macrogameten be-

obachtet zu haben. Die von H. i. befallenen Erythrocyten werden voll-

kommen zerstört. Reichenow's [s. Bericht f. 1910 Prot, p 37] merozoiten-
ähnliche Körper sind wohl Thrombocyten der Schlange. Das Blut von Lacerta sp.

zeigte einen intracellulären, amöboid beweglichen Parasit mit 1 oder 2
(Theilungs?-) Kernen und einem kleinen abseits vom Kern gelegenen Chromatin-
korn.

Nach Thomson entstehen die Halbmonde von Plasmodium falciparum
durch Umwandlung von Schizozoiten in Folge der gegen letztere erworbenen
Immunität des Blutes. Die Umwandlung, die ungefähr 10 Tage dauert, voll-

zieht sich in den inneren Organen, worauf die Halbmonde auch im peripheren
Blut erscheinen und sich dort einige Tage halten. Ihre Zahl wird beständig
durch Umwandlung von Schizozoiten ergänzt; im Ganzen halten sie sich daher im
peripheren Blut bis zu 8 Wochen. Chinin schädigt sie nicht direct , verhindert
aber ihre Zunahme durch Zerstörung der Schizonten.

Mathis & Leger(^) beschreiben die Entwickelung von Plasmodium inui

wesentlich in Übereinstimmung mit Halberstaedter & Prowazek. Nur stellen

sie fest, dass auch P. i. Schüffnersche Granulationen in den Erythrocyten her-

vorruft. Daher ist P. cynomolgi wohl identisch mit P. i.

Über Plasmodium s. auch Cardamatis(i), Craig(2], Diard, Kaplan, Kern,
ferner Martoglio, Stella & Carpano, iVlühlens{i), Neeb, Rowley-Lawson und
Shibayama.

Mayer untersuchte Halteridien und Leucocytozoen aus Syrnium aluco.
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lu juugen Stadien von H. syrnii n. liegt gegenüber dem Hauptkern ein ble-

pharoblastähnlicher Kern, der später verschwindet. Die dunklen Granula in

Lücken des Plasmas stehen vielleicht zu dem späteren goldgelben Pigment in

Beziehung. In Agarculturen ließen sich aus den H. Flagellaten züchten. Der
Magen von Culex ammlatus und pipiens und Stegomyia calopus^ die an infi-

cirten S. a. gesaugt hatten, zeigte ebenfalls Flagellaten und reichliche Ookineten.

Die Umwandlung letzterer erfolgte nicht immer wie von Schaudinn angegeben,

vielmehr kam es oft zu einer »Kapselbildung«, wobei der Flagellat in der

Kapsel fertig ausgebildet wird, die Geißel sich ähnlich wie bei anderen
Flagellatencysten um den Leib herumschlingt, und durch Platzen des Gebildes

schließlich der Flagellat vom Restkörper frei wird. Einmal fanden sich 2 Häuf-
chen ganz kleiner, vielleicht männlicher Flagellaten. Eulen mit Leucocytozoon sp.

inficirt enthielten zuweilen große, vielleicht weibliche Trypanosomen. Die an

S. a. angesetzten G. p>. und St. c. zeigten kleine und große, wie Würmchen
bewegliche Ookineten, kleine Flagellaten und große, ganz schmale, die »sich

mit weiten Spirochätenwindungen bewegen und vielleicht sexuelle Unterschiede

unterscheiden lassen«.

Über Halteridium s. auch Hartmann (*).

Cardamatis(^) untersuchte die Entwickelung von Haemamoeba {= Leucocyto-

zoon) ziemanni. Schon unter den jüngsten, kugeligen Stadien lassen sich

dunkelblaue Q und himmelblaue rf unterscheiden. Der Kern ist zuerst eine

Chromatinwolke ; daneben liegt bei dem ^ ein großes Korn (Blepharoplast?).

Beiderlei Formen werden bald spindelig mit lang ausgezogenen Enden. Die
reifen Microgametocyten sind violett, mit großem Kern, aber ohne Ble-

pharoplast. In den bedeutend größeren Macrogameten bleibt das Chromatin

wie bei den jungen sphärischen Formen angeordnet. Der Microgametocyt

bildet 3 oder 4 gewöhnliche Microgameten , und diese befruchten die Macro-

gameten noch im Vogelblut. H. z. lebt in den Erythrocyten. (^ und Q sind

zuweilen pigmentirt.

Franpa & Pinto beschreiben die Schizogonie von Leucocytogregarina muris

{= Leucocytozoon tn.), die vollkommen der der Hämogregarinen gleicht, sich

jedoch nur in Lunge und Leber abspielt. — Hierher auch Fantham(^) sowie

Aubert & Heckenroth, Korke, Laveran & Nattan-Larrier und Mathis & Leger(i),

Porter und Wenyon(i).

Gonder (^) setzte seine Untersuchungen [s. Bericht f. 1910 Prot, p 39] über

die Entwickelung von Theüeria jjarva fort. Im Magen von Bhvpicephalus

aj)pendiculatus gehen die unreifen Gametocyten zu Grunde, die reifen verlassen

die Erythrocyten. Die männlichen sind spindelförmig mit einem längeren Fort-

satz, die weiblichen rund. Beide reduciren ihr Chromatin durch inäquale Kern-

theilung und wandeln sich dadurch zu Gameten um, die copuliren. Der Kern-

verschmelzung gehen 1 oder 2 Reductioustheilungen voraus. Der Anfangs runde

Ookinet nimmt später die Gregarinenform an und behält sie bis zur Häutung

der inficirten Zeckenlarve oder -nymphe bei. Die Speicheldrüsen ausgewachsener

Zecken enthalten kernreiche Cysten, in denen secundäre Cysten dadurch ent-

stehen, dass sich einzelne Kerngruppen mit Plasma umgeben. In diesen, die

durch Platzen der primären frei werden, bilden sich durch Theilungen die

Sporozoite. — Hierher auch Gonder(^).

Nach Gonder(^) unterscheiden sich Theüeria parva und Babesia mutans
morphologisch fast gar nicht, biologisch aber sehr scharf. Während T. p. im Blut-

kreislauf nur erscheint, um in den Magen der Zecken zu gelangen, ist B. m.

ein typischer Blutparasit. Ihre jüngsten kommaförmigen Stadien werden in den

Erythrocyten zum Theil birn- oder ring-, zum Theil stäbchenförmig. Die
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letzteren wachsen zu Microgametocyteu mit großem, sehr chromatinreichem

Kern heran, die birn- und ringförmigen zu Macrogametocyten mit sehr lockerem,

chromatinarmem Kern. Letztere liefern durch 2 Theilungen (die 1. mit Mitose,

die 2. mit Amitose) 4 anfänglich in Kreuzform gelagerte Macrogameten. Die

Copulation erfolgt im Magen von Rhipkephalus appendicidatus. — Hierher ferner

Nuttall & Fantham und Nuttall & Graham-Smith.

Über Piroplasma s. auch Basile, Deseler, Elmassian, FranQa(i), Galli-

Valerioi^j, Lebedeff, Martini (i), Mettam, Meyer, Pestana und Stannus, über

Mischinfection von Piroplasma und Anaplasma Miessner, über Microsoma Lebe-

deff & Tscharnotzky.

In einer vorwiegend medicinischen Arbeit machen Jemma & Di Cristina An-

gaben über Morphologie und Biologie von Leishmania infantum. Bei den in

Culturen massenhaft auftretenden Flagellatenstadien ist die Geißel mit dem

Blepharoplasten oft durch ein »Stückchen chromatischer Substanz« verbunden.

Auch sonst zeigen beide Organellen sehr enge Beziehungen. Zweigeißelige

Formen entstehen durch schlechte Conservirung. Unter 300 Hunden aus

Palermo und seinen Vororten war keiner mit L. i. inficirt. Vielleicht wirken

die Hunde nur als Depositäre. Ob L. i. identisch ist mit L. donovani, ist

noch ungewiss. — Hierher auch Jemma.
Yakimoff, Stolnikoff & Kohl-Yakimoff beschreiben von Achromaticus vesjjeru-

ginis sichelförmige, runde, amöboide, birnförmige, halbmondförmige und Band-

formen, ferner Schizogonie und Gametogonie und sprechen sich dahin aus, dass

A. V. ein echtes Piroplasma ist.

Carter züchtete den Parasiten [Leishmania'?] der nicht ulcerirenden Orient-

beule, verfolgte seine Entwickelung zu Flagellatenstadien und fand ganz ähn-

liche Formen im Darm der Pentatomide Erthcsina fullo.

Über Leishmania s. auch Basile, La Cava & Visentini, Critien, De!anoe(^),

Feletti, Flu(2), Manson{2), Mathis, Nicolle & Manceaux, Pulvirenti, Tomaselli

und Volpino.

XJh^Y Ana2Üasma s. 6alli-Valerio(^), das Vorkommen von Pw-op/as»m, A. und

Leishmania in Griechenland Cardamatis(3).

Auerbach (^) gibt zunächst eine Zusammenstellung der bisher beschriebenen

Myxosporidien und bespricht dann ihre Verbreitung. Außer in Fischen

fanden sich M. bisher nur in Nais lacustris^ Tortrix viridana, 7 Amphibien

und 2 Sumpfschildkröten, also nur in 1 echten Landthier. Rein marin sind

Monosporeen und Disporeen. Die Polysporeen sind auf Süßwasserfische

beschränkt. Von den Mictosporeen sind 17 marin, 14 Süßwasserarten. Die

marinen M. sind entweder in den gleichen oder in nahe verwandten Arten

längs der ganzen europäischen Küste vertheilt. Ebenso gibt es dieselben in

allen europäischen Flusssystemen.

Nemeczek untersuchte Süßwasser- und Seefische auf Myxo- und Micro-

sporidien und fand neben zahlreichen bekannten folgende neue Species.

Henneguya gigantea lebt auf den Kiemen von Lucioperea sandra aus Apatin

in Ungarn. Die vorn quer abgesetzte Spore trägt hinten einen fadenförmigen,

etwa von der Mitte an gespaltenen Anhang, der beträchtlich länger wird, als

die Polfäden. Die Entwickelung ist ähnlich wie bei Myxoholus i^fciffe-ri nach

Keysselitz [s. Bericht f. 1908 Prot, p 30]. Die Bildung des Sporenanhanges

beginnt mit Vermehrung des die Schalenkerne umgebenden Plasmas bis zur

Bildung eines lappenförmigen Anhanges, von dem aus sich ein Anfangs stift-,

später fadenförmiger Fortsatz bildet. — Auf den Kiemen von Abramis hrama

war häufig Myxoholus rotundus, dessen Sporen sich von denen von exiguus

durch Mansrel des dreieckigen Fortsatzes und der Fältelung des Randes unter-
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scheiden. M. minutus von Leueiscus leuciscus hat kleine Sporen mit sehr

langen Polfäden. Die Sporen von Ilyxosotna lohatum (gleichfalls von L. l.)

haben einen lappenförmigen Anhang und unmittelbar hinter den Polkapseln eine

Querfalte. Auf den Kiemen von Gadus aeglefinus saß Nosema branchiale, dessen
Polfäden bis zu 90 Micra lang werden.

IVIercier(i) behandelt eingehend die Literatur über die Entwickelung von
Myxo- und Microsporidien und ergänzt sie durch eigene Untersuchungen. Bei

Myxoholus pfeifferi wird das vegetative Leben durch den Beginn der Sporen-
bildung nicht beendet. Das Endoplasma enthält daher gleichzeitig vegetative

Kerne, Gametocyten, Gameten, Sporonten und Sporen. Die an ihrem großen
Kern kenntlichen Macrogameten theilen sich mitotisch 1- oder 2 mal und
liefern so 2 oder 4 Macrogameten. Ähnlich bilden sich Microgameten aus

den durch kleine Kerne charakterisirten Microgametocyten. Bei der von den
bisherigen Beobachtern übersehenen oder falsch gedeuteten Copulatiou ver-

schmelzen die Gametenkerne zu einem großen Syncaryon, das sich nach Ab-
gabe eines Theiles seines Chromatins zu theilen beginnt und gewöhnlich

14 Kerne liefert. Von diesen werden 2 ausgestoßen, worauf das Plasma des

Sporonten sich innerhalb der Membran in 2 Sporoblasten mit je 6 Kernen
theilt, je 2 für die Schalenzellen, Polkapselzellen und das Sporoplasma. Bei

Thelohania giardi entstehen durch fortgesetzte Schizogonie kleine eiförmige Iso-

gameten, deren Copula zum Sporonten wird. Diese liefert durch wiederholte

Theilung 8 Sporoblasten, deren Kerne dann die 6 Kerne der Spore produciren.

Die Sporenhüllen der Actinomyxidien, Myxo- und Microsporidien sind homolog.

Die A. nähern sich den Myx. durch die Anisogamie, den Micr. durch den Bau der

Sporoblasten und die Entwickelung. — Hierher auch Bosanquet(^] und Shiwago.
Über Myxoholus s. auch Drouin de Bouville und Plehn, über Myxidium

Awerinzew(2).

Erdmann(2) stellte Züchtungs- und Infectionsversuche mit Cliloro-

myxum leydigi an. Die Caryogamie, die sich als »Pädogamie höheren Grades«

darstellt, erfolgt erst in den aus der Spore geschlüpften Keimen. Der Sporen-

bildung geht die Abgrenzung von Plasma um 2 Kerne voraus, die nicht ver-

schmelzen. Die älteren Formen sind fähig, vegetative Dauerzustände zu bilden,

die Auto- und Fremdinfectioneu bewirken können. Die Infection findet bei

Torpedo durch den Darmcanal statt. — Hierher auch Johnston & Cleland.

Awerinzew(^) bestätigt und ergänzt seine älteren Angaben [s. Bericht f. 1909
Prot, p 49] über die Chromidienbildung bei Lymphocystis johnstonei. Er
findet jetzt Stadien, wo nicht nur keine Kerne, sondern »sogar keine abgesonderte

Plastin-Chromatingebilde« vorhanden sind. Der Zusammenhang der Chromidien-

bildung mit der beschleunigten Kerntheilung ist secundär, denn die kernlosen

und Chromidialformen entsprechen älteren phylogenetischen Stadien als die

morphologisch differenzirten Kerne. Die in den »secundären Amöboiden« ge-

bildeten Sporen haben einen sich allmählich verjüngenden und in einen Faden
auslaufenden Fortsatz, der Anfangs um die Spore gewunden ist. Indem er

sich abrollt, durchreißt er die Wand des Amöboids, »wird aus ihm heraus-

getrennt und begünstigt dadurch die Befreiung der Spore«. Gegen Mräzek

[s. Bericht f. 1910 Prot, p 40] betont Verf., dass L. j. sicher ein Cnidosporid,

kein Lymphocyt von Pleuronectes ist.

Über Cnidosporidien s. auch Auerbach (^) und Chatten (^j.

Cepede(2) heoha.c\\tQtQ hei Anurosporid.ücm pelseneeri geschlechtliche Fortpflan-

zung. Von den Schizozoiten wächst ein Theil zu länglichen Micro- und rundlichen

Macrogameten heran. Nach deren Verschmelzung theilt sich der Kern der

Copula in den größeren »noyau sporoplasmique« und den kleinen »noyau
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parietal«. Ersterer wird zum Kern der Spore, letzterer zum Kern der Sporen-

hülle, die lange, fadenförmige Fortsätze bildet. Die Haplosporidien haben Be-
ziehungen sowohl zu den Cnidosporidien als auch zu Ghytridiojjsis und bilden

eine besondere Gruppe der »Acnidosporidies«, ausgezeichnet durch die cellu-

läre Sporenhülle.

Über Haplosporidien s. auch Mesnil & Caullery.

Plehn & Mulsow stellen fest, dass der Erreger der Taumelkrankheit der

Salmoniden nicht zu den Haplosporidien, sondern zu den Phycomyceten in die

Nähe der Chjtridinen gehört, und schlagen für ihn den Namen IcJithyophonus

hoferi vor. — Pettit(2) bestätigt diese Angaben, will aber den Namen Ichthyo-

sporidium noch beibehalten.

Awerinzew & Fermor bestätigen gegen Mräzek [s. Bericht f. 1910 Prot, p 40]

Stempell's [ibid. f. 1904 p 24] Angaben über die Sporenbildung von Ghigea

anomala. Die von Sporen erfüllten Vacuolen bewahren ihre Selbständigkeit

bis zur Auflösung der Cyste, nur werden ihre Wände immer feiner. Die vege-

tativen Kerne liegen zum Theil in den Vacuolenwänden, zum Theil degeneriren,

zum Theil wachsen sie zu wurstförmigen generativen Kernen aus, worin das

Chromatin in einzelne Partien zerfällt, die zu den Kernen der Sporonten

werden; dann zerfällt das ganze wurstförmige Gebilde in so viel Stücke, wie

secundäre Kerne vorhanden sind. Die so entstandenen, von Vacuolen um-
gebenen Sporonten wandeln sich in je eine Spore um. * G. stellt gleichsam eine

Colonialform vor, bei welcher wir zur Zeit des Processes der Sporenbildung

die Existenz einzelner Meronten, die den Meronten von Nosenia analog sind,

beobachten.« Nur liegen bei G. die Meronten im degenerirenden Plasma der

eigenen Cyste. — Hierher auch Stempell.

Über Glugea polymoryha s. unten Arthropoda p 68 Strickland.

Weissenberg(^) setzt seine Untersuchungen [s. Bericht f. 1910 Prot, p 171

über Glugea lophü fort. Die äußere, mit einer Zwischensubstanz ausgestattete

Sporenzone der Cyste enthält größere ovale, die innere kleinere walzenförmige

Sporen. Erstere wandeln sich in letztere um. In älteren Cysten nehmen die

Sporen vielleicht von vornherein die Walzenform an. Außer den Sporen ent-

halten die Cysten Schizonten, die sich lebhaft durch Quertheilung vermehren.

Stempell's vegetative Kerne sind wahrscheinlich Schizonten mit der sie umgeben-

den, glänzenden »Einflusszone«. Die Cysten sind durch den Parasiten umge-
wandeltes Plasma der befallenen Ganglienzellen, worin die Schizonten sich als

isolirte Sprossketten vermehren und zur Sporenbildung Veranlassung geben. —
Hierher auch Weissenberg(2).

Swellengrebel(^) untersuchte die Entwickelung eines Microsporides von

Grenilabrus melops, das vielleicht mit Thelohan's Glugea gigantea identisch ist,

aber wegen der directen Umwandlung der Trophozoite in Pansporoblasten und

der Bildung einer unbestimmten Zahl von Sporen zu Pleistopliora gehört.

Nach Weissenberg('^) können sich die Schizonten von Glugea lophü direct

in Sporen verwandeln; die Species gehört also zu Nosema. Verf. macht vor-

läufige Mittheilungen über G. anomala und hertwigii n.

Über Microsporidien s. auch Epstein und Luther.

Nach Teichmann (^) vermehren sich die Sichel keime noch in den entwickelten

Schläuchen von Sarcocystis tenella. Der Kern unterliegt dabei einer »eigen-

artigen Amitose«, die mit Theilung der Chromatinkörner beginnt, worauf die

Tochterkörner in Strängen aus dem Kernbläschen auswandern und sich im Plasma
in 2 Haufen zur Bildung der neuen Kerne ansammeln. Für Erdmann's [s. Be-

richt f. 1910 Prot, p 40] Angaben über Kern, Fadenapparat und Polfäden fand

Verf .bei S.. t. keinerlei Bestätigung.



42 Protozoa.

Über Sarcosporidien s. ferner Älexeieff(^), Erdmann (^), 6ilruth(i), Ratz, Teich-

mann (2) und Teichmann & Braun.

4. Mastigophora.

Ulehla studirte mit Hülfe der Dunkelfeldbeleuclitung die Geißel bewegnng
bei Flagellaten und verschiedenen niederen Pflanzen. Die »normalthätige« Geißel

um- oder durchschwingt einen »Lichtraum« von complicirter Gestalt, der nur

selten eine Rotationsfigur ist, bei voller Geißelthätigkeit seine Gestalt verändern

und dadurch Änderungen der Bewegungsrichtung in gesetzmäßiger Weise be-

dingen kann. Die Geißel bewegt sich viel schneller als man annahm; sie ar-

beitet nicht mit dem Schrauben-, sondern mit einem Ruderprincip. Im Einzelnen

lassen sich 5 Typen unterscheiden. Beim Monadentypus bewegt sich die lange,

stielrunde Geißel in vielen Raumwellen, die zu Flächenwellen abgeflacht werden
können; Lichtraum nach vorn gerichtet; beim Chrysomonadentypus (Chrysomo-

naden, Schwimmgeißel von Bodo) ist die Geißel kürzer, der Lichtraum weniger

biegsam ; beim Euglenentypus ist sie lang, bandförmig, tordirt, der Lichtraum

seitlich gerichtet, sie bewegt sich in schleifenförmigen Raumwellen ; beim Bodo-
typus (Schleppgeißel von Bodo) bewegt sich die ziemlich starre Geißel mit

langem Endstück langsam ohne Lichtraum in 1-2 flachen Raumwellen; beim
Pandorinatypus ist die lange, manchmal schwach bandförmige Geißel an der

Basis nicht biegungsfähiger als an anderen Stellen und wird vorübergehend

schraubig.

Senn untersuchte einige Flagellaten von zweifelhafter systematischer Stellung.

Die länglich eiförmige Oxyrrhis niarina hat ventral eine schmälere Längs-

und eine breitere Querfurche, beide durch einen an der Basis schmalen, von

der vorderen weiteren Körperpartie gegen das engere Hinterende vorspringen-

den birnförmigen Lappen getrennt. Dieser stellt die reducirte linke hintere

Ventralpartie der Peridineen dar. Die oft beschriebene »Ausrandung« des

Hinterendes wird durch dessen scharfe Kante und plötzliche Verjüngung vor-

getäuscht. Das Cytostom liegt am Grunde der Querfurche, die Cytopyge ventral

ganz hinten. Der Periplast ist nicht plasmolysirbar. Stets nur 2 Geißeln;

contractile Vacuolen fehlen. Der Kern mit Caryosom; in diesem gewöhnlich

ein Centriol. Die Kernth eilung ist ein »Zwischending« zwischen Mitose und
Amitose. Außer der Rotation, bei der die Schleppgeißel nur die Steuerung

besorgt, kommt eine Bewegung durch Stöße vor mit lebhaft schlagender Schlepp-

geißel und unthätiger Flimmergeißel, sowie wackelnde mit ruhig nach hinten

gestreckter Schleppgeißel. Ernährung durch Aufnahme lebender Bacterien,

aber auch saprophytisch. 0. m. gehört zu den Gymnodiniaceen in die Nähe von

Hemidinium. — Nephrosehnis olivacea ist wegen des symmetrischen Zellbaues

und des mattgrtinen Chloroplasten, der ein Pyrenoid enthält und Stärke bildet,

eine typische Volvocinee. — Die Protomastigiue Helcomastix glohosa schleppt

beim Kriechen die beiden an der Ventralseite entspringenden Geißeln nach. —

•

Heteronema Jdebsii hat einen dreiseitig prismatischen, an beiden Enden zuge-

spitzten, nach rechts tordirten, stark metabolischen Körper. Der Periplast ist

in der Torsionsrichtung gestreift, der Kern nach dem Eiigle^ia-Tyi^us gebaut.

Im Vorderende liegt eine Sammel-, dahinter die contractile Vacuole. Die vor-

dere Geißel wird beim Kriechen vorgestreckt und bewegt sich schlängelnd,

während die hintere lebhaft hin und her pendelt. Hinter dem Mund liegt ein

schwach entwickeltes Staborgan. — Tropidoscyphus cyclostomus unterscheidet

sich von Heteronema durch den dorsoventralen Bau und 8 starke Längsrippen,
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von denen sich die beiden dorsalen Paare im spitzen Hinterende, die beiden

ventralen paarweise in je einem Bogen hinten vereinigen. — Notosohnus

apocamptus sehr ähnlich Petalomonas inflexus, aber mit 2 Geißeln. Kern wahr-

scheinlich bläschenförmig. — Alle Enflagellaten theilen sich längs; für ihre Ab-

gi-enzung von anderen Protistenordnungen ist Structur und Theilungsweise des

Kernes sehr werthvoU, aber allein nicht genügend. Hartmann's Binucleata sind

diphyletisch entstanden; die eingeißeügen Trypanosomaceen stammen von Oico-

monadaceen, die zweigeißeligen Trypanoplasmaceen von Bodonaceen ab. Die

Trichonymphiden sind Enflagellaten, verwandt entweder mit den Pantostomatinen

oder mit Trichomonas.

Alexeieff (^•^) theilt Beobachtungen über Monadiden mit, die er zu den Chryso-

monadinen stellt. Die Zweikernigkeit der Cysten von Monas guttula beruht

nicht auf Hetero-, sondern auf Autogamie. Bei M. vulgaris sind Kern und

Blepharoplast durch einen Rhizoplasten verbunden. In den häufigen, durch

Bacillen inficirten Exemplaren theilt der Kern sich 1- oder 2 mal; hierbei

werden 8 Chromosomen gebildet, und der Blepharoplast functionirt als Centriol.

Die Polkörperchen der Amöben, Caryosom, Blepharoplast und das Centrosom

der Metazoen sind homolog. Doppelkernig sind von den Protozoen nur die

Ciliaten, einige Flagellaten und vielleicht Paramoeha.

Über Monas pyophila n. s. Poenaru.

Scherffel macht Mittheilungen über Chrysomonadineen. Die Geißel-

schwärmer von Chrysamoeba, die vielleicht nur ein geißelloses Stadium von

Ghromulina oder Oehromonas ist, haben ein schräg abgestutztes Vorderende

mit einer seichten Einsenkung, aus der die Geißel entspringt. Der »platten-

bandförmige« Chromatophor ist ein rudimentäres Spiralband. Stigmen fehlen

stets. Ghrysostephanosphaeran. globuliferan. hat ebenfalls ein geißelloses Amöben-

stadium, unterscheidet sich von Chrysam. aber durch die stabilere, scharf um-

grenzte und gerundete Gestalt, sowie durch das Entspringen der Pseudopodien

direct von der äußersten Körperschicht. Die Colonien sind streng sphärisch,

und ihre Gallerte ist voll conccntrisch geschichteter, granulirter Excretkügelchen.

Die vermeintliche Geißel von Chrysopyxis hipes ist ein Pseudopodienstiel. Verf.

beobachtete einmal die Aufnahme eines Bacteriums durch eines der sehr schwach

beweglichen Pseudopodien. Die Schwärmer von Chrysop. b. gleichen auffallend

denen von Chrysam.^ wie überhaupt beide Genera offenbar nahe verwandt sind.

Auch Chrysop. amptdlacea hat keine Geißel, wahrscheinlich aber ein Pseudo-

podium. Lepochromulina n. hat ein sackförmiges [bursa n.) oder pokalförmiges

[calyx] Gehäuse, vor dessen Mündung stets ein Haufen von Excretkügelchen

liegt. Neben der Hauptgeißel findet sich zuweilen eine kurze Nebengeißel. Der

Chromatophor ist zweilappig und stigmenlos. Bei den auffällig großen und

starkwandigen Dauercysten von Ghromulina spectabilis n. ist der Membranporus

von einer tellerförmigen Scheibe mit wulstigem aufgekrempeltem Rande um-

geben. Neben 2 großen, calottenförmigen, gelbbraunen Chromatophoren ent-

hält sie einen fettglänzenden Leucosintropfen. Die ebenfalls sehr großen

Schwärmer sind vierseitig keilförmig mit wulstigen Kanten. Zwischen diesen

entspringt die kegelförmige Spitze des Vorderendes, von deren Scheitel eine

lange, kräftige Geißel ausgeht. Neben ihrer Basis liegt am Rande des einen

der beiden Chromatophoren ein rothbraunes Stigma. In 2 einander gegenüber

liegenden Kantenbuckeln liegen je eine contractile Vacuole. Die Dauercysten

aller Chrysomonadineen haben einen Membranporus. Antophysa, Monas

vulgaris und vivipara sind farblose Chrysomonadineen. Der Perus ist in erster

Linie eine Austrittsöffnung für Keimlinge. Denn während der Ruheperiode ist

er durch einen Pfropfen geschlossen. Die Dauercysten aller Chrysomonad. ent-
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stehen endogen. Die rubinrothen Kiigelchen sind keine Stigmen, sondern Fett-

tröpfchen. Die durch Vacuolisation der Oberfläche entstehende höckerig-warzige

oder schaumige Beschaffenheit mancher Schwärmer von Chrysomon. ist viel-

leicht pathologisch.

Büttner berichtet über Flagellaten des Kieler Hafens. Die von Reinke s.

Bericht f. 1898 Prot, p 26] als CMamydomonas mikroplancton beschriebene

Chlorocystis n. m. hat keine Cellulosemembran, gehört also zu den Chromomona-
dinen in die Nähe von Phaeocystis. In der hinteren Körperhälfte liegen eine

contractile Vacuole und zahlreiche Leucosinkörner. Die Encystirung, wobei der

Chromatophor sich theilt, vollzieht sich in durch Gallerte zusammengehaltenen

kugeligen Colonien. Die stark metabole Ochromonas olivacea n. hat einen

großen olivfarbenen muldenförmigen Chromatophor, dem ein braunrother Augen-

fleck aufsitzt. Doch nimmt sie auch geformte Nahrung (grüne Algen) auf, die

an der Geißelbasis eintreten und in das leucosinhaltige Hinterende gelangen.

Phaeocystis sphaeroides n. unterscheidet sich von G. m. durch den plattenförmigen,

braunen Chromatophor. In den zu braungelben Gallertcolonien vereinigten

Ruhestadien theilen sich zuerst die Chromatophoren, darauf die Zellen. P. amoe-

boidea n. ist im geißellosen Zustande amöboid beweglich. Die Geißeln der

etwas asymmetrischen, mit 2 bandförmigen, gelbbraunen Chromatophoren aus-

gestatteten Wysotzkia gladicüiata sind an der Basis »schwertförmig« verbreitert.

Als erste Andeutung bevorstehender Theilung tritt die stummeiförmige Anlage

einer 3. Geißel auf. Vor der Theilung der durch eine sichelförmige Chromato-

phorenplatte ausgezeichneten TJroglena marina n. werden Augenfleck, contractile

Vacuole und Geißeln verdoppelt. Auch Microglena multipunctata bildet wahr-

scheinlich geißellose Ruhezustände. Cyanomonas n. haltica n. unterscheidet sich

von Bhodonionas haltica durch den blauen, fast den ganzen Körper einnehmen-

den Chromatophor, dem ein kugeliges Pyrenoid eingelagert ist. Die Wasser-
blüthe, an der auch die besprochenen Flagellaten stark betheiligt sind, ist ein

wichtiger Factor des biologischen Gleichgewichtes im Meere.

Bonnler (^) prüfte experimentell den Phototropismus der Schwärmsporen

von Ghlamydomonas steini. Dieser tritt erst einige Zeit nach dem Ausschwärmen

der Sporen auf: sehr bald bei Tageslicht oder bei dem weißen Licht einer

Auer- oder Nernstlampe, beträchtlich später bei rothem Licht oder in der

Dunkelheit. Auf die Geschwindigkeit der Bewegungen hat das Licht keinerlei

Einfluss. — Hierher auch Bonnler(2).

Desroche(i) fand, dass die Zoosporeu von Ghlamydomonas steini sofort

nach dem Verlassen des Sporangiums noch keinen Phototropismus zeigen, diesen

vielmehr erst allmählich erwerben: bei Tages- oder Auerlicht nach ungefähr

1 Stunde, bei rothem Licht oder im Dunkeln erst im Laufe eines Tages. Das

Licht übt auf die Bewegung eine richtende Kraft aus, verlangsamt oder be-

schleunigt sie jedoch nicht. — Nach Desroche(2,3) lähmen gewisse Strahlen,

namentlich die blauen, diese Sporen, dagegen regen andere, namentlich die

rothen^ sie au.

Alexeieff(i) macht Angaben über Bau und Theilung von Bodo caudatus. Der

Kern hat eine deutliche Membran, ein großes Caryosom und peripheres Chro-

matin in Form von kleinen Granulis, die weniger siderophil sind, als das Car.

Bei seiner Theilung bildet entweder das periphere Chromatin die Spindel und

das Car. die Äquatorialplatte (Haplomitose) oder, seltener, umgekehrt (Promitose).

Der Kinetonucleus theilt sich sehr schnell »par etirement«, wobei jeder Tochter-

kern 6 oder 8 Chromatinkörner erhält.

Alexeieff(^2) untersuchte Cysten aus dem Darm von Batrachiern. Auf eine

gallertige Hülle, die auffällig an die mancher parasitischer Blastomyceten
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erinnert, folgt nach innen die periphere Schicht mit den (1 bis zahlreichen)

Kernen und den Reservestoflfen, dann eine stärker lichtbrechende structurlose

Schicht. Die Kerne vermehren sich amitotisch, die Cysten durch Zweitheilung

oder multiple Knospung, bei der sich um jeden Kern ein Stück der peripheren

Schicht abgrenzt und das Plasma der secundären einkernigen, von einer resi-

stenten Hülle umschlossenen Cyste liefert, während die innere Schicht zu Grunde

geht. Auf einem Dauerpräparat von Bodo lace^-tae fand Verf. Übergänge von

Flagellaten zu primären Cysten. Dobell [s. Bericht f. 1908 Prot, p 32J ist

durch Verunreinigung seiner Präparate mit Hefezellen getäuscht worden.

Martin & Robertson untersuchten Flagellaten aus den Coeca von Gallus.

Der Blepharoplast von Chiloniastix gallinaruvi n. besteht wahrscheinlich aus

4 Kürnern, je einem für jede Geißel. Das Chromatin liegt größtentheils an

der Kernmembran. Vermehrung durch Quertheilung, wobei der neue Pharynx
als Knospe am alten entsteht. Bei der Encystirung bleibt »the thickened lining

of the pharynx« erhalten. Die Geißeln von Trichomonas gallinarum n. ent-

springen ebenfalls von einem »complex blepharoplast«, und die undulirende

Membran ist von einer »chromatic line« begrenzt, längs der eine Reihe von

»chromatic blocks« verläuft. Der Kern enthält entweder zahlreiche Chromatin-

granula oder ein großes Caryosom. Axostyle manchmal vorhanden. Bei der

Theilung, die längs, schräg oder quer sein kann, erhält jedes Tochterthier

2 Blepharoplasten und 2 Geißeln, die anderen werden neu gebildet. Bei

Trichomon. eberthi bilden die sehr großen »chromatic blocks« 2 Reihen, der

Axostyl fehlt nie, und die Theilung ist stets längs. Selten fanden sich Ruhe-
stadien ohne Geißel, aber mit »chromatic line« und »blocks« und einer eigeu-

thümlichen Bewegung, »during which a conical wave of protoplasma travels

slowly at regulär intervals down one side of the animal. « Vielleicht copuliren

diese Formen. Wenigstens fanden sich ähnliche mit 2 Kernen und 2 »chro-

matic lines«, die sicher keine Theilungstadien waren. Trichomastix gallinarum n.

mit viertheiligem Blepharoplast, nur 1 Reihe von »chromatic blocks«, sehr

dünner und kurzer »chromatic line« und nie fehlendem Axostyl, theilt sich stets

längs. Die Ruheformen sind ähnlich denen von Trichomon. e., können sich

aber theilen.

Prowazel<(^] macht kurze Mittheilungen über Flagellaten aus dem Darm von

Samoanern. Von Trichomonas sp. fanden sich Vermehrungs- und Autogamie-
cysten. Fajiapepea n. intestinalis n. mit langem Caudalfortsatz ist nach der einen

Seite derart gedreht, als ob »ein spiralig verlaufendes Rostrum« dem Plasma
diese Form verliehe. Vorn liegt neben 2 von Basalkörnern entspringenden

Geißeln ein Vestibulum, das seitlich durch eine Leiste gestützt wird, und in

dem vom 3. Basalkorn aus eine kurze intravestibulare Membran verläuft. Ver-

mehrung durch Längstheilung und Encystirung beobachtet. Die undulirende
Membran der Trichomonadinen ist ursprünglich ein Strudel- und Lippen-
organell zur Nahrungsaufnahme, jene der Trypanosomen dagegen eine Periplast-

lamelle, die bei der Bewegung als Antagonist zu den Körpercontractionen wirkt.

— Hierher auch Alexeieff(^) und WenyGn(2).

Gineste beobachtete bei Trichomastix sp. verschiedene Modificationen der

Fortbewegungsorganelle. Manchmal entsprangen die Geißeln an einem be-

weglichen Schnabel des Vorderendes. Einmal waren an diesem Rostrnm 2 suc-

cessive au- und abschwellende Pseudopodien bemerkbar. Andere Individuen

hatten einen feingewellten Rand, der, abgesehen vom Mangel der Saumgeißel,

einer undulirenden Membran glich. Endlich gab es geißellose, amöboid beweg-
liche Formen. Alle diese Modificationen sind wohl nur durch Verschiedenheiten

des Mediums bedingt. — Über den Parabasalapparat der Flagellaten s. Janicki.
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Alexeieff(^°) belässt im Genus TricJwmonas nur die Arten mit 3 feinen Geißeln

und einer durch eine undulirende Membran begrenzten, erhebt Parisi's [s. Be-

richt f. 1910 Prot, p 44j Subgenus Tetratrichomonas zum Genus, bildet für

Trich. legeri mit nur 3 Geißeln Proirichomonas n. und gibt die Diagnosen von

6 Species, darunter neu Trich. augusta, tritonis und jyarva. — Über Cercomonas

s. Rosenheck & Rohdenberg, über Lamblia Gonder (s) und Joachim.

Über Flagellaten aus dem Darm von Homo s. Casteilani & Chalmers, aus

dem Darm von Fischen Alexeieff(^^), aus Vögeln Hadley & Amison.
Über die Binucleata s. Hartmann (^j und Seitz.

Älexeieff(^) macht Mittheilungen über Cercomonadinen aus dem Darm von

Museiden. Herpetomonas muscae domesticae hat nur 1, allerdings sehr dicke

Geißel (gegen Prowazek, s. Bericht f. 1904 Prot, p 32). Der Rhizoplast ist

sehr hinfällig. Bei der Kerutheilung gibt es keine Centriolen, wohl aber eine

achromatische Spindel. Rhynclioidomonas luciliae setzt sich gern mit dem einen

Ende des spindelförmigen Körpers an Epithelzellen fest. Von ihm geht eine

»bände siderophile« am centralen rundlichen Kerne vorbei bis zum Blepharo-

plasten. Bei der Zelltheilung wird sie mit getheilt, die 2. Geißel dagegen neu

gebildet. Durch rasche Theilungen entstehen sehr kleine, kaulquappenähnliche

Formen, die sich encystiren. In der sehr dünnwandigen Cyste theilt sich der

Kern, worauf wahrscheinlich Autogamie eintritt. — Hierher auch Alexeieff(^^].

Nach Chatton & M. Leger ist der Axialcanal oder Doppelfaden von Her-

petomonas und Verwandten die Theilungspindel des Blepharoplasten und homolog
dem Axostyl der Polymastiginen.

ßouet & Roubaud fanden Leptomonas davidi bei der auf Euphorbia pilulifera

häufigen Lygäide Dienchus humilis im ganzen Mittel- und Vorderdarm, da-

gegen nie in Rüssel und Speicheldrüsen. Unter 4 Übertragungsversuchen auf

E. p. fiel einer positiv aus. — Hierher auch Lafont und Roubaud(^,*).

Dunkeriy findet von Leptomonas tnuscae domesticae im Ventriculus von Homa-
lomyia canicularis große Formen mit doppelter Geißel, im Darm und den Vasa
Malpighii Agglomerationen von kleinereu mit einfacher Geißel mit und ohne

undulirende Membran, sowie Cysten und stumpfe Übergangsformen zu solchen,

im Rectum Cysten. Die von Prowazek [s. Bericht f. 1904 Prot, p 32] be-

schriebene Autogamie und hereditäre Infection beruhen auf Täuschung durch

gleichzeitige Sporozoeninfection. Herpetomonas ist wahrscheinlich, Grithidia

sicher nur ein Stadium von L. — Hierher auch Alexeieff(^) und IV{ackinnon(^).

Chatton & A. Leger (2) beschreiben 3 Species von Leptomonas aus Drosophila

plurilincata, transversa und ampelophila. Am leichtesten unterscheidbar sind

immer die Leptotrypanosomenstadien. Bei denen von L. aus D. p. ist die Geißel

am freien Ende geknöpft. Die L. aus D. t. kommt vielleicht auch in D. jj. neben

der anderen Species vor. Bei L. aus einer Fliege »ayant l'allure de la mouche
domestique« enthielten die Leptotrypanosomenstadien neben dem Kern Chromi-

dien. — Hierher auch Mesnil.

Roubaud (^) bildet für Leptomonas mirabilis und mesnili das Genus Cerco-

plastna (charakterisirt durch den stäbchenförmigen Kern, einen die Geißel fast

ganz begleitenden Plasmasaum und Agglomeration mit den freien Geißelenden,

gefolgt von Verschmelzung der Geißeln und Plasmasäume zu einer amorphen,

die agglomerirten Flagellaten verkittenden Masse) und beschreibt von C. caulleryi n.

Flagellaten-, Gregarinen- und Encystirungstadicn.

Nach Chatton & A. Leger (^) sind Trypanosoma drosophilae und Leptomonas d.

sicher nicht identisch. Die trypanosomeuähnlichen Stadien (»Leptotrypanosomes«)

unterscheiden sich von echten T. (»Eutrypanosomes«) durch die dem Körper

eng anliegende Geißel und den Mangel einer undulirenden Membran. Von L. d.
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wurden auch spindelförmige und gregarinenähnliche Stadien, sowie alle Über-

gänge zu den begeißelten Formen beobachtet. — Hierher auch Chatton &
Ä. Legerp,").

über Trypanosomen aus Insecten s. auch Chattonf^).

Mathls & Leger (') untersuchten Trypanosomen aus Batrachiern. Von T. rota-

forium, mit dem T. hylae identisch ist, enthielten Rana tigrina^ limnocharis und
güntheri sowohl die glatte als auch die gestreifte Form, ferner Übergänge

zwischen beiden, daneben eiförmige Stadien ohne undulirende Membran, mit

rudimentärer Geißel und dem Blepharoplast in oder neben dem Kern. Auch
von T. borreli aus denselben R. fanden sich ähnliche, nur etwas kleinere ei-

förmige Stadien. Bufo melanostictus beherbergt T. bocagei, dessen auf Agar
gezüchtete Crithidiaformen sich durch die viel längere Geißel von denen des

T. r. unterscheiden, sowie T. chattoni n., eiförmig, unbeweglich, mit rundem Kern
und intranucleärem Blepharoplast, von dem eine kurze im Plasma endende Geißel

entspringt. — Über Trypanosoma rotatoriimi s. auch Koidzumi, über Trypano-

somen aus Fischen Mathis & Leger (^) und Johnston & Cleland.

Carini(^) fand bei Trypanosoma leptodactyli 2 Formen von Schizogonie.
Die 1. geht von rundlichen Stadien aus, die sich in großen Mononucleären

finden und Leishmanien sehr ähnlich sehen. Sie zerfallen in je 2 schmale,

wahrscheinlich männliche T. Bei der 2. Form zerfallen die T. in zahlreiche,

anfänglich rosettenförmig angeordnete, breite, wahrscheinlich weibliche Tochter-

thiere.

Über Trypanosomen aus Vögeln s. Splendore.

LaveranP) führt aus, dass für die Identification der Trypanosomen in

erster Linie morphologische Charaktere in Betracht kommen, daneben aber bio-

logische, namentlich die Pathogenität für bestimmte Wirthe. Für die Bestim-

mung sind daher auch sero -diagnostische Methoden anzuwenden. Die T. der

Säugethiere zerfallen danach in nichtpathogene (a. der kleinen Säugethiere,

b. der Boviden) und pathogene (a. mit freiem Geißeleude, b. ohne, c. mit oder

ohne solches); außerdem gibt es Species von zweifelhafter Stellung.

Kudicke(^) untersucht die Entstehung der blepharoplastlosen Trypano-
somenrassen [s. Bericht f. 1910 Prot, p 49 Werbitzki]. In den mit Acridin

behandelten Ratten rückt ein großer Theil der Blepharoplasten von Trypano-

soma lewisi von der Geißelwurzel ab auf den Kern zu, wandert aber nicht in

diesen ein, sondern wird wohl entweder vom Plasma resorbirt oder in toto

eliminirt. Bei Übertragung auf eine normale Ratte erhält sich der blepharo-

plastlose Zustand der T. »eine Zeitlang«. Die orthochinoiden Farbstofl"e wirken

also direct und regelmäßig auf einen bestimmten Theil der Trypanosomenzelle

ein. Da auch die pyroninfesteu Trypanosomen blepharoplastlos sind, so erhält

die Anschauung eine Stütze, dass die Arzneifestigkeit nicht durch Auslese,

sondern durch directe Einwirkung entsteht. — Nach Kudicke(^) lassen sich die

blepharoplastlosen T. nicht in normale zurückverwandeln und haben eine ge-

ringere Vitalität als diese. Aus »Mischstämmen« können rein blepharoplastlose

auch ohne erneute Behandlung mit einem die Blepharoplasten eliminirenden

Mittel entstehen. Die Immunitätsreactionen werden durch den Verlust des

Blepharoplasten nicht beeinflusst.

Levaditi & Twort(^) stellten innerhalb eines Stammes von Trypanosoma togo-

lense 3 durch ihr verschiedenes Verhalten gegen die Toxine von Bacillus suh-

tilis charakterisirte »Varietäten« fest.

Nach Levaditi & Twortf^) genügen Minuten des Contactes mit einem Trypano-

toxin, um eine resistente Trypanosomenrasse zu erzielen. Doch muss noch fest-

gestellt werden, ob es sich dabei wirklich um die Übertragung neuer und erb-
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lieber Eigenschaften handelt oder einfach um die Auslese natürlich immuner
Individuen. — Levaditi & Twort(3) entscheiden sich für Auslese.

Nach Gonder(2) geht die Arsenfestigkeit von Trypanoso^na lewisi in

Haematojnnus spinulosus nach Ablauf einer gewissen Zeit, wohl in Folge der

Befruchtung, verloren. In Culturen bleibt sie dagegen erhalten. — Hierher auch

Boss & J. 6. Thomson, Wendelstadt & FellmerlS^) und C. Biot, R. Biet &
Richard.

Über Trypanosoma lewisi s. BreinI & Hindle, Delanoe(^^^), Manteufel,

Pettit(i), Roudsky(i-4) und SwelIengrebel(S2).

Nach Fantham {^) bilden Trypmiosorna gamhiense und rhodesiense auf dem Höhe-
punkt der Infection unter Verlust der Geißel und eines Theiles des Proto-

plasmas in der Lunge inficirter Mus oder Cavia Latenz formen, die sich darauf

auch in Milz und Knochenmark ansammeln und, in frisches Blut gebracht,

wieder zu regulären T. auswachsen. Sie stellen das postflagellate Stadium

einer, das präflagellate der nächsten Generation von T. g. dar. Die T. haben

also einen rein im Blut von Vertebraten und einen sich theilweise im Darm
von Insecten abspielenden Cyclus. — Hierher auch Fantham & Thomson.

Nach Bruce, Hamerton, Bateman & IVIackie(4) kommt T)-ypanosoma gamhiense

zum Unterschied von anderen T. nie im Rüssel inficirter Glossina palpalis vor.

Wenige Tage nach der Infection sind die meisten G. p. parasitenfrei, bei einem

kleinen Procentsatz jedoch erscheinen 28 Tage später die T. g. in den Speichel-

drüsen und halten sich dort bis zu 96 Tagen in denselben kurzen und stumpfen

Formen, die auch im Blute auftreten.

Nach Bruce, Hamerton & Bateman (^) wird Trypanosoma gamhiense durch

den Stich inficirter Ghssina palpalis leicht auf Tragelaphus sylvatica, Cervicajjra

arundinacea und Cobus defassa übertragen. Die Incubationszeit beträgt wahr-

scheinlich 7 Tage. Die Antilopen bleiben gesund, und die T. in ihrem Blut

immer sehr spärlich. Doch lassen G. p. sich an ihnen inficiren. Obgleich Verfl".

nie natürlich inficirte Antilopen fanden, halten sie es doch für möglich, dass in

Tsetsegebieten lebende Antilopen als Reservoire für die Schlafkrankheit dienen.

— Dagegen ist Gallus bankiva nach Bruce, Hamerton & Bateman (2) gegen

T. g. immun.

Swe!lengrebel('^) stellte durch biometrische Methoden fest, dass bei Trypano-

soma gamhiense var. rhodesiense wahrscheinlich ein merklicher Dimorphis-
mus vorkommt. Die dicken Formen, die mit einigen Stadien in Glossina

palpalis übereinstimmen, sind gegen ungünstige Einflüsse resistenter, als die

schlanken.

Nach Bruce, Hamerton, Bateman & IVIackie(3) behält Trypanosoma gamhiense

im Darm von Glossina palpalis seine Infectionstüchtigkeit 2 Tage, verliert sie

dann und erlangt sie nach 24 Tagen wieder. Die Speicheldrüsen enthalten

virulente T. g. erst 36 Tage nach der Infection. — Hierher ferner Bruce ("^j,

Bruce, Hamerton, Bateman &van Someren, Hindlef^-^), Boss & D.Thomson und

Swellengrebel(^), über Trypanosoma rhodesiense s. Laveranf^), IVlesnil & Ringen-

bach(i,2)^ Stannus & Yorke(^2), Stephens & Fantham und Yorke, über andere

Trypanosomen des Menschen Chagas (^) und Müller.

Buchanan inficirte Gerhillus pygargus mit Trypanosoma hrueei. Die Erythro-

cyten der Milz zeigten kleine Ringformen mit 2 Chromatinmassen sowie zahl-

reiche, zum Theil auffällig an Schixotrypanum cruxi erinnernde Übergänge zu

erwachsenen T., denen jedoch Geißel und undulirende Membran noch fehlten.

Auch frei im Plasma, von einem »vacuoloid space« umhüllt, kamen dieselben

Stadien vor. Doch lag bei den freien Ringformen der Blepharoplast vom Körper

entfernt im »vacuoloid space«. In der Lunge fanden sich Formen, wie sie
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Chagas [s. Bericht f. 1910 Prot, p 52] als Schizonten von S. c. beschreibt. An-
zeichen von Schizogonie fehlten aber durchaus. Ebenfalls in der Lunge ließ

sich die Encystirung, das Ausschlüpfen junger T. aus der Cyste und ihre Ent-

wickelung durch alle Stadien verfolgen.

Über Trypayiosoma hrucei s. ferner Fleig, über Trypanosoma evansi Bruce (^)

und Mohler & Thompson.
Nach Bruce, Hamerton & Bateman {'^) können Tahanus secedens, thoracicus

und fuscomarginatus das Trypanosoma pccorum nicht übertragen. Die Flagel-

laten in ihrem Darm sind harmlose Crithidien.

Über Trypanosoma uniforme s. Bruce, Hamerton, Bateman & Mackief^), über

T. nanum Bruce, Hamerton, Bateman & Mackie(2), über T. equiperdum Fröhner

und Meissner & Immisch, über T. hoscagei Mathis & Leger (^), über T. chattoni

Mathis & Leger(^), über T. dimorphon und vivax Yorke & Blacklock, über

Trypanosomen im Allgemeinen noch BreJnl & Nierenstein, Cardamatls(^), Carda-

matis & Photinos, Elmassian, Fry, Hartmann (^), Jowett, Kleine, Korke, Latapie,

Laveran;^), Laveran & Thiroux, Montgomery, Montgomery & Kinghorn, Rosen-

busch und Todd.

Roubaud(^) findet bei Oystotrypanosoma n. intestinalis n. aus dem Darm von

Lucilia sericata Stadien, die sich von Trypanosoma dimorplion durch den stäb-

chenförmigen Kern, sowie die geringe Eärbbarkeit der Geißel und des am
Hinterende gelegenen Blepharoplastes unterscheiden, ferner kaulquappenähnliche

Riesenformen mit rundem Kern, nahe bei diesem gelegenen El. und schAvanz-

artig ausgezogenem Hinterende. Im Rectum encystiren sich die trypanosomen-

ähnlichen Stadien. Sie krümmen sich dabei U-förmig ein, undulirende Membran
und Bl. verschwinden, während von der Geißel ein Rest erhalten bleibt. Die

von einer sehr zarten Hülle bedeckten Cysten sind manchmal zweikernig. C.

bildet ein Subgenus von T.

Whitmore{^) untersuchte Prowazekia asiatica. Der Kern ist ein Pseudo-

caryosomkern. Das Centriol wird vom Caryosom durch heteropole Theilung

abgeschnürt und stellt dessen locomotorisch-generative Componente dar, der

Caryosomrest die idiochromatische, da er bei der Theilung die Äquatorialplatte

liefert, in der vielleicht 2 Chromosomen zu erkennen sind. Das Außen chromatin
bildet die diffuse, an den Polen abgerundete Centralspindel. Die Basalkörner

der beiden Geißeln sind durch eine Fibrille unter einander, das eine ebenso

auch mit dem Blepharoplasteu verbunden, von dem aus eine weitere Fibrille,

der wahrscheinlich eine formbestimmende Bedeutung zukommt, der gebogenen

Körperseite entlang bis ganz nach hinten verläuft und dort mit einem Chromatin-

körnchen endet. Bei der Theilung des Blepharoplasteu bleiben beide Basal-

körner an dem einen Theile haften, das andere producirt durch heteropole

Theilung ueue Basalkörner und Geißeln. In den Cysten, die mehrere meta-

chromatische Körper enthalten, bleiben die Geißeln erhalten wie bei P. cruzi.

— Über Proivazekia s. auch Hartmann (2) und Martini (2), über Trypanoplasma

Poche, über Flagellaten aus Oligochäten unten Vermes Pointner.

Buscalioni & Comes untersuchten microchemisch die Ernährung der Flagel-

laten im Darm von Termiten. Diese wandeln unter besonderer Betheiligung

ihrer Kerne die Cellulose der aufgenommenen Holzstückchen in Glycogen und

Zucker um, die nach dem Tode der FL, vielleicht auch schon vorher in den

Termitendarm gelangen und von diesem resorbirt werden. Die Fl. sind also

keine Parasiten, sondern echte Symbionten der Termiten.

Comes (^) beschreibt Lopliophora n. vacuolata n. aus dem Darm von Termes

lucifugus. Der keulenförmige Körper trägt am spitzen Vorderende eine stark

contractile, wahrscheinlich aus kurzen und dicken Geißeln verschmolzene »Pro-

Zool. Jahresbericht. 1911. Protozoa. (J
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boscis«, an deren Grunde ein kugeliger Blepharoplast liegt. Von diesem ent-

springt ferner ein sich bis über den in der hinteren Körperhälfte gelegenen,

rundlichen Kern hinaus erstreckender, am Ende spitz zulaufender Skeletstab.

Auch die 4 bis fast ganz nach hinten verlaufenden undulirenden Membranen
gehen vom Bl. aus. Vorn bildet das Endoplasma nur die axiale Partie des

Körpers, im hinteren, kernhaltigen Theile dagegen, wo das Ectoplasma sich

auf eine feine Außenschicht beschränkt, ist das Endoplasma sehr umfangreich

und voll zahlreicher Vacuolen. L. v. heftet sich wahrscheinlich mit der Pro-

boscis an der Darmwaud von T. l. fest und ernährt sich hauptsächlich von

flüssigen Substanzen; von Holzstückchen wohl nur, wenn es sich von der Darm-
wand gelöst hat. Systematisch steht L. v. zwischen Dinenympha und den

Trichonymphiden.

Über Geschlechtsdimorphismus bei Dinenympha s. Comes(2), über Tricho-

nymphiden auch unten Arthropoda p 52 Buguion & Ferriere(2).

Wager setzt seine Untersuchungen [s. Bericht f. 1910 Prot, p 43] über das

Verhalten von Euglena viridis und einigen anderen Protisten in engen Gefäßen

fort. Die netzförmige Anordnung der kreisförmigen Gruppen ist am voll-

kommensten in flachen, geschlossenen Gefäßen. Schütteln der Gefäße zerstört

die Gruppirung, die sich aber in wenigen Secunden wieder herstellt. Im Licht hebt

der Heliotropismus die Gruppirung auf. Doch tritt diese bei schwachem und
ebenso bei grünem Licht allmählich wieder ein. Unter rothem Licht verhalten

die Protisten sich wie im Dunkeln. Die Temperatur beeinflusst die Gruppirung

nicht wesentlich. Die Abwärtsbewegung von E. ist rein passiv und durch

die größere Dichte des hinteren Körperendes bedingt. Das specifische Gewicht

von E. V. beträgt 1,013-1,019. Die Aufwärtsbewegung ist activ, wird aber

durch die Schwerkraft controUirt. Feine Sedimente bilden ganz ähnliche Gruppen
wie E. V. Die Gruppirung der Prot, gehört also zu den »cohesion figures«.

— Hierher auch S. Mast (2).

Nägler(2) bezweifelt die Richtigkeit der Angaben von Haase über die sexuelle

Fortpflanzung sowie die Entstehung des Chromatophors aus dem Caryosom
bei Euglena sanguineimi. Vielleicht handelt es sich um einfache Kernfragmen-

tation. Auch fehlt noch jeder Beweis dafür, dass die amöboiden Gameten über-

haupt zu E. g. gehören. Verf. macht ferner Angaben über Microsporidien
in einer Amöbencyste. — Über Euglena s. auch Hardy, über Astasia Beauchamp.

Lauterborn untersuchte Ghrysopyxis bipes und stenostoma. Die Breitseite

der Gehäuse ist vasenförmig und hinten in 2 spitze Fortsätze ausgezogen, die

sattelförmig der Rundung eines Algeufadens aufsitzen und durch einen um die

Algenzelle herumlaufenden feinen Faden verbunden sind. Eine Geißel ist nicht

vorhanden, dagegen ein Pseudopodienstiel, der sich bei der Mündung des Ge-

häuses in starre, sehr dünne und äußerst fein zugespitzte, hyaline Pseudopodien

verzweigt, die eine allerdings sehr langsame Köruchenströmung erkennen lassen.

JÖrgensen(^) gibt eine Monographie von Ceratium. Vanhöflen's Genera Po7-o-

ceratium^ Biceratiuni und Amphiceratium werden als Subgenera beibehalten,

5 Species und 5 Varietäten neu beschrieben. G. ist von einer Form mit

zweipoligem Körper und quer gestellter Querfurche, ähnlich Murrayella punc-

tata durch dorsoventrale Abplattung abzuleiten. Die Veränderungen innerhalb

des Genus zielen in erster Linie auf größere Schwebefähigkeit. Am primi-

tivsten ist Biceratium. Von hier aus haben sich die langen schmalen Arten

entwickelt, deren Endglied das gekrümmte Amphiceratium ist. Andererseits

ist eine flächenförmige Abplattung eingetreten, die ihre höchste Entwickelung

in Poroceratium hat. Autotomie und Ecdysis dienen der Regulirung der Schwebe-

fähigkeit. Auch die Kettenbildung kann die Schwebefähigkeit direct erhöhen.
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indem der gesammte Formwiderstand ein relativ großer wird, resp. gegen den

Wasserwiderstand eine günstigere Lage einnimmt. Der Formwiderstand kann

ferner gesteigert werden durcli Vergrößerung der specifisclien Oberfläche, ein-

fache Volumvergrößerung bei scliwerem, Volumverminderung bei leichtem Panzer,

durch Spreizen der Hörner. Die heteromorphen Ketten sind degenerativ. Wahr-

scheinlich lebten die ursprünglichsten C. in Meeren von mittlerer Temperatur

und wanderten in kältere und wärmere Gebiete aus. Bipolare Species gibt es

nicht. Die Süßwasserarten sind Cosmopoliteu, sehr alt und vielleicht die Vor-

fahren der marinen. — Hierher Jörgensen(2), Lohmann und IVIangin(',2).

Broch zählt zunächst die Planctonten des Eisfjords (bei Spitzbergen) auf und

gellt dann näher auf die Peridinien (17 Spec, 3 neu) ein, erörtert auch die

Bedeutung der Platten und des Wachsthums für das System. »Das Wachs-

thum der Peridinkmi- Zelle verändert meist ihren gesammten Habitus.«

Kofoid(^) gibt eine Monographie von Gomjaidax. Das Skelet setzen folgende

Platten zusammen: 6 Apicalia, 3 vordere Intercalaria, 6 Praecingularia, 6 Gürtel-

platten, 6 Postcingularia, 1 hinteres Intercalare und 1 Antapicale. Bei der

Theilung erhält das vordere junge Thier von den Praecingularia 2, von den

Gürtelplatten 3, von den Postcingularia 4. G. zerfällt in 4 Subgenera: Gony-

aulax (Körper rund oder polyedrisch) , Fusigonyaulax (Körper spindelförmig),

SteinieUa (wie G., aber Verschlussplatte des Apex auf die Dorsalseite über-

greifend) und Acanihogonyaulax (Hypotheca bedornt). Von den californischen

Küsten stammen 14 Species, die alle genau beschrieben werden, davon neu

G. sphaeroidea, diegensis, scrippsae^ S. alaskensis. Die Speciesunterschiede am
Skelet sind auf die Apical- und Intercalarregion, also auf die bei der Loco-

motion nach vorn gerichteten und Insulten am meisten ausgesetzten Theile be-

schränkt. Die sog. Längsfurche ist die Apicalplatte 1. Charakteristisch für

G. ist ferner die Zerbrechlichkeit des Skeletes und die Häufigkeit der Ecdysis.

Kettenbildung kommt dagegen nur bei 2 Species vor. Die G. sind vorwiegend

Bewohner tropischer Meere. — Hierher auch Kofoid(^).

Über Spiraidax s. Kofoid(-).

Apstein(^) behandelt die Biologie und Systematik von Ceratium tripos rsii'.

subsalsa. Theilungen finden hauptsächlich im August bis December statt,

aber nur nachts, nachdem die Assimilation aufgehört hat. Die Dauer der Kern-

theilung schwankt von 2 Stunden im August bis zu 8 im December, die der

Zelltheilung von 8 bis weit über 20 Stunden in denselben Monaten. Der »Ver-

mehrungsfuß« betrug je nach verschiedenen Meeresgebieten 1,056 (Nordsee) bis

1,203 (N.-Beltsee). In der SW.-Beltsee theilt sich jedes C. im August alle

Tage, im October alle 10, im November und December alle 30 Tage. Im

October kommt dazu die Bildung von je 2 Knospen pro Nacht. Die Vegetations-

periode dauert von Juli bis Januar incl. Die in 2 Fällen auf 6,1^ i'^sp- 5,1^
berechnete »Zehrung« der C. wird bewirkt durch Absterben, Zerstörung durch

Parasiten, namentlich Hyalosaccus ceratii, vielleicht auch durch Fraß. Die

Temporalvariation von C. t. ist vielleicht eine cyclische Fortpflanzung, wo-

bei die Formen lata und lineata die sexuellen Stadien darstellen würden.

Herdman fand auf feuchtem Sande am Strande von Port Erin ungeheure

Massen des in England noch nie beobachteten Ämphidinmm ojjerctilatum. Es

ist positiv heliotropisch und vermehrt sich vorwiegend durch Längstheilung.

Zwei Monate später traf Verf. keine Ä. o. mehr an, nach abermals 2 Monaten

dagegen wieder in derselben Massenhaft! gkeit.

Chatton (^) untersuchte Bau und Eutwickelung \on Pleodorina californica. An
den 128-zelligen reifen vegetativen Colonien besteht die beim Schwimmen

nach vorn gerichtete Hemisphäre aus kleinen mit einem Stigma versehenen

d*
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Somato-, die hintere aus großen stigmalosen Germiocyten. Diese enthalten in

der Regel 7 Pyrenoide, jene nur eines. Die Colonie rotirt wohl ausschließlich

von rechts nach links. Bei der vegetativen Vermehrung contrahirt sich die

Zelle vor der 1. Theilung, so dass ihre Hülle sich abhebt, ähnlich wie bei

einem befruchteten Metazoenei. Von den 4 zur Bildung der 16-zelligen Tochter-
colonie führenden Läugsfurchen schneidet die 1. zwischen beiden Geißeln

durch. Noch haben alle Zellen Stigmata, die am hinteren Pol aber kleinere.

Die Differenzirung in Somato- und Germiocyten tritt erst später ein. Die einige

Zeit vor dem Austrocknen des von P. c. bewohnten Wassers auftretende sehr

kurze sexuelle Periode beginnt mit der Bildung von abortiven Colonien, die

zu Microgametenbündeln, d. h. Colonien ohne Somatocyten werden. Die weib-

liche Colonie unterscheidet sich nicht von der vegetativen. Der befruchtete

Macrogamet bildet eine Befruchtungsmembran. Die Kerne der Germiocyten

haben ein Caryosom und zahlreiche kleine Chromosomen, die Somatocyten außer-

dem ein Centriol. Die Kerntheilungen sind Teleomitosen. Die Pyrenoide theilen

sich unabhängig von den Kernen. Die Differenzirung der Colonie in eine so-

matische und germinative Hälfte ist eine Folge der »polarite motrice« (stärkere

motorische Function der Somatocyten), die ihrerseits durch »polarite sensorielle«

(Stigmenlosigkeit der Germinocyten) veranlasst wird, und diese ist vielleicht

durch heteropole Theilung der Stammzelle der Colonie entstanden. F. c. entspricht

vollkommen der Amphiblastula von Sycandra^ deren Entodermhälfte zugleich

die germinative ist. Wahrscheinlich hat es auch bei Choanoflagellaten blastula-

ähnliche Colonien gegeben, von denen nicht nur die Spongien, sondern alle

Metazoen abstammen könnten. Die Spermien entsprechen Choanoflagellaten, die

das Collare verloren haben.

5. Infusoria.

über die Kerne von Ciliaten s. unten Allg. Biologie Stauffacher.

Nach Dehorne(^) verschmelzen bei Pm-amaecium caudatum und wohl auch

bei allen anderen Ciliaten stationärer und Wanderkern nicht, sondern ersterer

geht zu Grunde. Die Conjugation der Ciliaten besteht also in einem ein-

fachen Austausch der Micronuclei ohne Kerncopulation. — Dangeard stellt dem
gegenüber fest, dass bei Colpoda cucuUus während der Conjugation zweifellos

Kernverschmelzung, demgemäß wirkliche Befruchtung stattfindet. — Doch findet

Dehorne(2), dass Goljndium eolpoda sich ebenso verhält wie P. caudatum.

Nach Harper beruht der negative Geotropismus von Paramaecimn darauf,

dass das Hinterende specifisch schwerer ist als das Vorderende.

Woodruff & Baitsell(^) brachten Paramaecium aus einer 4 Jahre lang in

regelmäßig gewechselten Heuaufgüssen bis zur 2012. Generation gezüchteten

Cultur in Fleischextract und züchteten es hierin ohne Mediumwechsel 7 Monate

weiter bis zur 2287. resp. 2365. Generation, ohne dass Anzeichen von De-

pression auftraten. Auch in einem constanten Medium können sich also gewisse

Stämme von P. unbegrenzt weiter vermehren. — Woodruff!-^) zieht aus seinen

mehrjährigen Erfahrungen mit Culturen den Schluss, dass die sich wider-

sprechenden Resultate anderer Autoren über die Langlebigkeit von P. wob'

auf Rasseverschiedenheiten des Untersuchungsmateriales zurückgehen. Normale

P. haben unter günstigen Bedingungen eine unbegrenzte Reproductionskraft auch

ohne Conjugation und künstliche Stimuli. — Hierher auch Woodruff(^).

Woodruff & Baitsell(^) untersuchten den Einfluss der Temperatur auf Para-

maeciiim aurelia. Das Optimum liegt zwischen 24 und 28,5°. Dauerndes
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Verweilen bei unter 21,5° oder über 31,5° führt früher oder später zum
Aussterben der Cultur. Der Temperaturcoefficient der Vermehrungsgeschwin-

digkeit ist ungefähr 2,70. Die Zelltheilung wird also von der Temperatur

ähnlich beeinflusst wie eine chemische Reaction. — Woodruff & Baitsellf-^)

stellen ferner fest, dass die Temperatur zwar die Vermehrungsgeschwindigkeit

beeinflusst, nicht aber den Vermehrungsrhythmus, der eine der Zelle inhärente

Eigenschaft ist.

Nach Woodruff(2) ist das sicherste Unterscheidungsmerkmal zwischen Para-

uiaccimn aurelia und candatum der Micronucleus-Apparat, dessen Charaktere

vollkommen rein züchten. Daneben kommen Form und Größe des ganzen Thieres

in Betracht. Der Macronucleus dagegen variirt bei beiden Species sehr stark,

und die Reproductionsfähigkeit sowie die gesammte Vitalität ist gleich groß.

Woodruff (^) studirte den Einfluss der Culturbedingungen auf die Vermehrung
von Paramaccium aurelia und caudatum. Je größer das Volum (2-40 Tropfen)

der Heuinfusion ist, um so schneller folgen sich die Theilungen. Weitere Ver-

suche ergaben, dass die Vermehrung in kleinen Culturen langsamer wird nicht

durch Temperatur, Luftdruck, Größe der mit der Luft in Berührung stehenden

OberHäche, Futtermenge, Excrete von Bacterien, sondern einzig durch die von

den P. selbst abgeschiedenen toxischen Excrete. Häufiger Wechsel der Cultur-

flüssigkeit beschleunigt daher die Vermehrung. Setzt man Wasser, in dem
zahlreiche P. gelebt haben, zu frischen Culturen, so nimmt deren Reproductions-

fähigkeit ab. — Hierher auch Woodruff (^,^).

Über die Gewöhnung von Infusorien an Gifte s. Neuhaus, ihr Verhalten in

stark verdünnten Basen Bokorny, Gaswechsel bei Golpidium Wachendorff.

Jennings prüfte Pearl's [s. Bericht f. 1907 AUg. Biologie p 11] Angabe, dass

die Variabilität von Paramaecium durch die Conjugation herabgesetzt werde.

In von 1 Individuum stammenden Culturen sind allerdings die conjugirenden

Thiere kleiner und weniger variabel als die nicht conjugirenden, ebenso in den

aus mehreren Rassen bestehenden Culturen, falls nicht die Conjuganten alle von

einer großen Rasse sind. Die Gleichförmigkeit der C. erklärt sich aber dadurch,

dass sie alle in demselben Alter stehen, während unter den Nichtconjuganten

alle Alterstufen vertreten sind, ferner dadurch, dass in gemischten Culturen oft

alle C. zu einer Rasse gehören. Kreuzungen zwischen aurelia und caudatum
kommen nie vor. Auch in Mischculturen paaren sich ausschließlich Angehörige
derselben Rasse, so dass die Schaffung eines einheitlichen Typus verhindert

wird. Auch in den von 1 Individuum stammenden Culturen paaren sich nur

Thiere von bestimmter Größe unter einander. Aus einer wilden Cultur isolirte

Paare von C. liefern ihrer Größe entsprechende Nachkommenschaft. Die Con-
jugation erhält also die bestehende Differenzirung in Species, Rassen etc. Die

Nachkommen der C. theilen sich langsamer als die der N., sind daher einige

Generationen hindurch größer und variabler als jene. Die Conjugation erhöht

also die Variation. Die Nachkommen von 2 C. eines Paares zeigen zuweilen

erbliche Verschiedenheiten.

Nach Lipska tritt bei hungernden Paramaecium caudatum der Tod in der

Regel nach 7-8, mitunter aber erst nach 20 Tagen ein. Ectoplasma und
Micronucleus werden nicht alterirt. Das Endoplasma verliert die Excretions-

krystalle und Nahrungsvacuolen. Der Macronucleus wächst und zerfällt in

2 Stücke. Die Vacuolisirung des Endoplasmas ist keine directe Folge des

Hungers, sondern einer Vergiftung.

Calkins(2) prüfte Balbiani's Angaben [s. Bericht f. 1893 Prot, p 26] von der

Regener ationsfähigkeit von Paramaecium nach und stellt bei caudatum,

4 Rassen [1%^ 10^? 30^ und 100% regenerationsfähige Individuen) fest.
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Die Abtrennung eines kleinen Stückes kann stärker schädigen, als ein die

»apparently more vital parts« trefifender Schnitt. Liegt der Schnitt vor oder

hinter der Theilungszone, so theilt sich das größere Fragment in ein normales

und ein verstümmeltes Stück, von denen das erstere normale Nachkommen
liefern kann. Das andere kann durch Theilung eine normale und eine abnorme
Zelle liefern, oder bildet durch unvollkommene Theilung Monstra mit bis zu

14 Peristomen, oder gleicht die Abnormität allmählich durch fortgesetzte Theilung

aus, oder geht ungetheilt zu Grunde. Von den Monstren können sich einzelne,

scheinbar ganz complete Zellen ablösen, sich auch theilen, doch sterben sie

sammt ihrer Nachkommenschaft bald ab. Theilung und Regeneration sind voll-

kommen unabhängig von einander. Die Kernplasmarelation ist eine Folge, nicht

die Ursache der vitalen Reactionen. Während und gleich nach der Conjugation

ist die Regenerationsfähigkeit am größten.

Faure-Fremiet('*) erzeugte durch Magnesiumsulfat im Plasma von Didinium
nasutum glatte Stäbchen, die ganz den Trichiten des Pharynx glichen.

S. IVIast(^) theilt Beobachtungen über Lacrymaria sp. mit. Der Hals kann
sich bis zur achtfachen Körperlänge ausstrecken, wobei der Kopf rapide umher
tastet. Abgeschnitten behält der Kopf seine hauptsächlich durch die oralen

Cilien gewährleistete Beweglichkeit bei. Seine sowie des ganzen Thieres Be-
wegungen werden nicht durch Tropismen, sondern nur durch innere Factoren

regulirt. L. wählt unter den Substanzen im Wasser die ihm zur Nahrung
dienenden aus. Während der Conjugation reagiren die Conjuganten auf Reize

unabhängig von einander. — Über FolUculina s. Dons.

Über Fabrea salina s. Donnasson & Faure-Fremiet und Faure-Fremiet(^).

Nach Nägler(^) ist der Macronucleus von Ghilodon uncinatus ein echter

Caryosomkern mit Centriol und stark entwickeltem Außenchromatin. Bei der

Theilung unterliegt das Caryosom einer Promitose, wobei die Centriolen als

endständige polare Körper sichtbar sind. Das Außenchromatin wird unterdesseu

zuerst fädig, dann feinkörnig, schließlich bröckelig-netzförmig. Auch der Micro-

nucleus scheint ein Centriol zu haben, das bei der Theilung eine Centrodesmose

bildet. — Über G. cyprini s. Roth, über Mithyophthirius Kerstens, über Ci-

liaten auf Fischen auch Wegener.

Über Balantidium coli s. Bei & Conret, Bowman und Brewer, über Ciliaten

bei Dysenterie auch Martini (^).

Anigstein beschreibt neue Ciliaten aus Seewasseraquarien. Bei der sehr

schlanken, bandförmigen BkpJiarisma clarissima n. ist der Schnabel stark ausge-

prägt. Das Peristom liegt auf der ventralen Kante, und nur der Mund etwas

rechts. Die adoralen Membranellen verlaufen auf dem linken Peristomrande bis

zur Lippe, um dann in den Schlund einzudringen. Die undulirende Membran
ist sehr schmal, der Schlund kurz sackförmig nach hinten und etwas dorsal-

wärts gerichtet. Neben dem rosenkranzförmigen Macronucleus mit bis zu

44 Gliedern liegen bis 13 Micronuclei. Die ovale oder längliche contractile

Yacuole im Hinterende entsendet nach vorn einen langen zuführenden Caual,

der sich hin und wieder zu länglichen Bildungsvacuolen erweitert. — Die holo-

triche Coelosoma n. niarina n. hat einen ellipsoidischen, nicht contractilen Körper
mit abgestutztem Vorderende und terminalem, von concentrischen Cilienkreisen

umgebenem Mund. Der röhrenförmige Schlund ist innen mit dichten Längs-
reihen von Cilien besetzt und führt in eine große Vacuole, an deren Wand der

wurstförmige Macronucleus durch Plasmastränge befestigt ist. 2 durch einen

feinen Strang verbundene Körperchen stellen vielleicht den Micronucleus dar.

Ernähi'ung durch Oscillarien.
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Über marine Ciiiaten s. Hamburger & Buddenbrock, über planctonische

Faure-Fremiet(^).

Chatton (2) beschreibt 2 neue parasitische Ciiiaten. Das holotriche, mit

12 Cilienreihen ausgestattete Perikaryon n. cesticola n. aus Pharynx und Inter-

radialcanälen von Cestus veneris ist spindelförmig und ventral im Äquator ein-

gebuchtet. Vorn sitzt auf einer Papille ein kurzes Stilet. Etwas ventral be-

ginnt das Peristom. Der Mund führt in einen großen Cytopharynx. In die

ventrale Bucht mündet eine große, von mehreren kleinen umgebene contractile

Vacuole. Der Kern bildet ein unregelmäßiges weitmaschiges Netz. Gelegentlich

beobachtete sehr kleine Thiere lassen auf Knospung oder unregelmäßige Theilung

schließen. P. c. ist wahrscheinlich nahe verwandt mit Foettingeria. Concho-

phrys davidoffi aus den Buccalsiphonen von Pyrosoma giganteum ist halbkreis-

förmig mit gerade abgestutztem Vorderrand und concaver Ventralfläche. Am
Rande des in einen linsenförmigen Pharynx führenden Mundes erhebt sich ein

Kamm mit 2 Zähnen. Die Cilien sind auf die Ventraliläche beschränkt und

am Rande derselben besonders stark. Die Bewegung gleicht der von Triohodina.

Die Nahrung besteht in einzelligen Algen. Der Macronucleus ist hufeisenförmig.

C. d. gehört wohl in die Nähe von Microthorax. — Hierher auch Andre (^).

Lewin(^) beobachtete, dass die Regeneration zerschnittener Stylonycliia oft

die Theilung der Micronuclei und zuweilen deren Zunahme über die normale

Zahl bewirkte. Meist theilte sich der der Schnittfläche benachbarte Mi. Die

Theilung wird also nicht durch den allgemeinen Zustand der Zelle, sondern

durch locale formative Processe veranlasst. Das Verhalten des Mi. während

der Regeneration, das Nichts mit Regulation zu thun hat, beweist, dass er

während der vegetativen Periode ein von den übrigen Zellbestandtheilen un-

abhängiges Dasein führt, doch sind Wechselbeziehungen zwischen ihm und jenen

möglich, »just as infusoria in a culture fluid influence it and it them«. —
Hierher auch Lewin (^).

Über die Coujugation nah verwandter Stylonycliia s. Baitseil, über Euplotes

6riffin(S2).

Calkins(^) berichtet über Durchschneidungsversuche mit Uronychia transfuga.

Unmittelbar nach der Theilung ist die Regenerationsfähigkeit gering und

auf die Stücke mit beiderlei Kernen beschränkt. Sie wächst im Verlauf des

vegetativen Lebens und ist am stärksten bei den Thieren in Theilung. Nament-

lich die am Beginn der Theilung operirten Stücke regeneriren vollkommen, auch

ohne Micronucleus. Gegen Ende der Theilung dagegen sinkt die Regeuerations-

fähigkeit bereits. Die regenerirten Thiere vermehren sich viel langsamer als

normale, obgleich durch die Operation oft die Kernplasmarelation stark zu

Gunsten des Kernes verschoben wurde. Die Neubildung zahlreicher Organelle

während der Vorbereitung zur Theilung, und die dann sehr starke Regenerations-

fähigkeit lassen auf Anwesenheit formativer Substanzen, vielleicht Enzyme,

schließen, die vom Kern ans Plasma abgegeben werden. Dafür spricht auch

die sicher mit Substanzverlust verbundene Concentration des Kernmateriales zu

einem compacten Macronucleus während der Theilung. — Hierher auch Calkins(^).

Koltzoff(V) behandelt eingehend Bau und Function des Stieles von Zoo-

thamnium alternans. Dieser besteht aus der äußeren Hülle, einer dünn-

wandigen cuticularen, albuminoiden Röhre, und dem Myonem. Dieses besteht

aus einer inneren Hülle, die der äußeren sehr ähnlich ist, und 2 von ihr um-
schlossenen Plasmaschichten, dem äußeren körnigen Theco- und dem inneren,

stark lichtbrechenden Kinoplasma, an dessen Peripherie die Skeletfibrillen

verlaufen. Das Myonem endet beträchtlich über dem unteren Ende des Stieles,

wobei die innere Hülle sich der äußeren anheftet. Das Kinoplasma hört schon
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oberhalb der Anlieftung auf, während die Skeletfibrillen aus dem Kinoplasma

hervortreten und sich zu einem kegelförmigen Büschel vereinigen, dessen Spitze

sich der Verbinduugstelle zwischen äußerer und innerer Hülle anheftet. Theco-

und Kinoplasma sind flüssig; das feste, elastische Skelet des Stieles bilden

äußere und innere Hülle und die Skeletfibrillen. Der Hohlraum zwischen beiden

Hüllen ist voll Seewasser. Von den 3 Skeletelementen ist die äußere Hülle das

kürzeste, das Fibrillenbündel das längste. Dieses und die innere Hülle sind

daher immer leicht spiralig gedreht. Theco- und Kinoplasma sind Dank der

Oberflächenspannung und dem osmotischen Druck bestrebt, die Kugelgestalt

anzunehmen. Dem wirkt aber die Elasticität der inneren Hülle und der Skelet-

fibrillen entgegen. Da jene beiden Factoren sich ununterbrochen ändern können,

so weist der Stiel von Z. a. eine unbegrenzte Zahl von Gleichgewichtstadien

auf. Nimmt die Oberflächenspannung an der Grenze zwischen Theco- und

Kinoplasma über die Grenze hinaus zu, wobei die Elasticität der Skeletelemente

die Flüssigkeitssäule noch zusammenhalten kann, so zerfließt das Protoplasma.

Weder die Faltenbildung der inneren Hülle in concentrirtem, noch die Vacuoli-

sirung des Kinoplasmas in verdünntem Seewasser schädigen die Coutractilität.

So lange noch eine feine Außenschicht des Kinoplasmas unversehrt bleibt, be-

wahrt das Myonem sein Contractionsvermögen. Alle Contractionstheorien, die

auf Quellungen beruhen, finden auf den Vorticellinenstiel keine Anwendung.
Die Ursache seiner Contractiou liegt in der Veränderung der Oberflächenspannung

an der Grenze von Kino- und Thecoplasma. Bei Ersatz des Seewassers durch

andere Lösungen wird letzteres in Folge des Eindringens von Na-, K-, NH4-
lonen irreversibel chemisch umgewandelt, und die Oberflächenspannung zwischen

ihm und dem Kinoplasma erreicht eine gewisse Höhe, so dass admortale Con-

tractiou eintritt, die vou Zerfall des Kinoplasmas in Tropfen begleitet sein kann.

Das Eindringen der schädlichen Kationen wird verzögert, wenn die Oberflächen-

schicht aus der Lösung Ca-, Mg- und Sr-Ionen aufnimmt^ die die Oberflächen-

spannung herabsetzen. Ca bewirkt Anfangs einen Zustand vou tetanischer Systole

mit vielen Contractionen ; bei Mg-Zusatz verharren die Stiele von Anfang an

hauptsächlich in ruhiger Diastole, während die Wimpern stark schlagen. Wahr-
scheinlich wird jede Contraction des Stieles von der Bildung einer unlöslichen

Ca-, jeder Wimperschlag von der Bildung einer ebensolchen Mg-Verbindung

bedingt, die sich im Plasma als excretorische Krystalle anhäufen. Eine »physio-

logische« Lösung für Vorticellinen muss eine Combination von Ionen enthalten,

die das Plasma vor dem schädlichen Einfluss des NaCl schützen. Die Con-

tractionen des Spermiensehwanzes und der Muskelfasern kommen ebenfalls durch

Zusammenwirkung von flüssigem Kinoplasma und Skeletelementen zu Stande.

Über marine Vorticellinen s. auch Andre (2) und Cepede(^j, über Cothurnia

Corner, über Giliojohrys Cail!lery(^), über Opercularia Siepi.

Cepede(^) behandelt monographisch die astomen Infusorien. Er zählt

die Wirthe auf, gibt eine Übersicht der von den a. I. befallenen Organsysteme

sowie der geographischen Verbreitung und beschreibt eingehend die neuen oder

wenig bekannten Arten. Kofoidella n. cleutheriae n. aus dem Gastrovascular-

system von Eleuthcria dichotoma, der Repräsentant einer besonderen Familie,

hat einen rundlichen, vorn zugespitzten Körper, dessen gelbe Färbung vom
Pigmente des Wirthes stammt, ein Endoplasma voll vieler, zuweilen sehr großer

Fettkügelchen, hinten die contractile Vacuole und einen rundlichen Macronucleus,

der bald einen großen Theil des Körpers einnimmt, bald nur eine kleine sphä-

rische Masse im Hintertheil des Thieres bildet. Intoshellina n. viaupasi n.

aus dem Darm von Tubifex sp. ist spindelförmig, mit sehr dickem Ectoplasma,

5—7 contractilen Vacuolen, einem langen Macronucleus und einem eigenthüm-
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liehen Haftapparat am Vorderende, nämlicli einem gebogenen Chitinstäbchen

mit 3 Dornen nach vorn und einem Fortsatz nach hinten, der den Apparat
im Körper verankert. Hinter dem Apparat liegt als rudimentärer Ösophagus
ein Strang von körnigem Plasma, der sich nach hinten verästelt. Vermehrung
durch Quertheilung und Knospung mit Kettenbildung. Hoplitoj)hrya haniata n.

aus dem Darm von Lumhricus hat einen Haftapparat in Form eines Angelhakens
mit vorragender Spitze, H. falcifera neben einem harpunenförmigeu Haftapparat

einen halbkreisförmigen Saugnapf. Der Haftapparat von 3Ianpasella nova n.

hat die Form einer Pfeilspitze. Aiwplophrya maupasi n. aus dem Darm von
Äeolosovia liemprichii hat gar keine contractile Vacuolen. Quertheilung und
Knospung mit Kettenbildung durch Theilung der Satelliten. Der Micronucleus

theilt sich bei beiden Vorgängen in gleicher Weise. Freigewordene Satelliten

können sich encystiren. Der stabförmige Macronucleus von Ä. alluri aus dem
Darm von Ällurus tetraedrus ist bisweilen verschieden gebogen oder leicht ver-

zweigt. Bei der Theilung des spindelförmigen Mi. werden 2 Chromosomen ge-

bildet. Der dolchförmige Haftapparat von Schultzellina n. mucronata n., gleich-

falls aus All. t, ist eine Ectoplasmaverdickung, an deren Grunde sich ein Strang

von Myonemen ansetzt. Die zuweilen auftretenden chromatoiden Massen oder

Mitochondrien sind Stoflfwechselproducte. Keine contractile Vacuole. Vermehrung
nur durch Theilung. A. fduni aus EncJtytraeus galba hat einen kugeligen Mi.

Der verzweigte Ma. von Rhizocaryiim concavuni besteht aus großen Chromatin-

brocken, die in seiner Achse besonders dicht angehäuft sind. Perezella n. jjela-

gica n. aus dem Cölom von Calaniden unterscheidet sich von Uronetna durch

das viel dichtere Cilienkleid und den Mangel des Mundes, von dem bei U.

rabaudi n. noch ein Rest mit einer undulirendeu Membran vorhanden ist. Kofoid's

[s. Bericht f. 1904 Prot, p 35] Beschreibung von Protophrya ovicola bezieht

sich vielfach auf geschädigtes Material. Normal ist P. o. unregelmäßig ei-

förmig mit einer ventralen Bucht. An den Lippen des ganz hinten gelegenen,

von K. für den Excretionsporus gehaltenen Cytostoms stehen 2 Bündel starker

Cilien, die als Membranelleu wirken. Neben dem unregelmäßig eiförmigen Ma.
liegt der von K. übersehene sphärische Mi., dessen Chromatin in feinen Fäden
angeordnet ist. Bei der Encystirung, die zuweilen gleichzeitig mit der Theilung

eintritt, senkt P. o. sich in die Eihaut der Littorina rudis ein. Conjugation

kommt vor. Isselina n. intermedia n. von den Kiemen von Littorina ohtusata

unterscheidet sich von P. o. hauptsächlich durch den Mangel der ventralen

Bucht. Von /. stammen einerseits P., andererseits Ancistrum und die Vorti-

cellinen ab. Am birnförmigen Körper von Orchitophrya stellarum zeigt eine

wimperlose Stelle den Ort an, wo bei den freilebenden Vorfahren der Mund
lag. Die Cilien haben elliptischen Querschnitt und eine dichtere Achse. Das
Endoplasma enthält Fett- und Glycogenkörner. Ma. und Mi. rundlich. Cysten

sehr dickwandig. Die Conjugation tritt hauptsächlich nach der Reifung des

Spermas des Wirthes ein, die wohl eine Änderung des Mediums und damit
eine Depression der Parasiten herbeiführt. Im Allgemeinen zeigen die astomen
Infusorien folgende Eigenschaften. Mund und Pharynx sind in sehr ver-

schiedenem Grade rückgebildet, Ectoplasma und Cilienkleid besonders stark bei

den ciliaten entwickelt. Der excretorische Apparat, der mancher Species fehlt,

besteht in einer oder mehreren pulsirenden Vacuolen oder einem pulsirenden

Gefäß. Der Mi. fehlt Avahrscheinlich nie, ist aber oft tibersehen worden, da
er dem Ma. oft aufgelagert ist. Die Knospung von Gollinia ciroulans ist eine

beschleunigte Quertheilung. Die Knospung mit Kettenbildung ist eine »meta-
mörisation protectrice«, ähnlich jener der Cestoden. — Im systematischen Theil

der Arbeit wird die Subsection der Astomata in 11 Familien eingethei't und
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eine Synopsis aller beschriebenen Species gegeben. Zum Schluss behandelt

Verf. die durch Astomata hervorgerufenen Schädigungen der Wirthe, besonders

die Castration der Asteriden durch 0. s., sowie die Erzeugung von Abnormi-

täten bei Littorina riidis durch P. o.

Collin(^) macht Angaben über Conjugation Stadien von Anoplophrya hrasili

und Einwände gegen Cepede's [s. oben p 57
]
System der Astomata. Orckitophrya,

Cepedclla^ Perezella, SchuUzcUma, Kofoidclla^ Gollinia sind keine Vertreter ver-

schiedener Familien, sondern nahe verwandt und alle zusammen von den

Aspirotricha abzuleiten. Anoplophrya und Bhizocaryum stammen dagegen von

den Heterotricha ab. — Hierher auch Collin(i].

Collin(^) untersuchte die Variabilität von Acineten unter verschiedenen

Culturbedingungen. In der Kahmhaut einer Infusion fand sich Tokophrya in-

fusionum Anfangs in 3 Typen von verschiedener Stiellänge. Nach einigen

Tagen blieb nur ein ganz besonders kurzstieliger übrig, der in reines Wasser
mit reichlicher Nahrung (Ciliaten) gebracht, allmählich den Stiel ganz verlor

und an seinem Ursprünge ein Tentakelbüschel ausbildete. Bei manchen Thieren

wurde der Körper je nach der Zahl der Tentakelbüschel 3-4 lappig, bei anderen

bedeckte sich die Oberfläche mit zahlreichen Tentakeln. Nach 3 Monaten trat

starke Depression ein. Die Thiere nahmen ihre ursprüngliche Gestalt wieder

an und schieden gallertige Pseudocysten ab, die meist eine Öffnung zur

Nahrungsaufnahme behalten. Die Fortpflanzung hört vollkommen auf, und die

Thiere gehen durch »necrose physiologique« mit Chromatolyse des Macronucleus

zu Grunde. In Hungerculturen von T. quadripartita wird der Ma. spindelförmig,

imd die Chromatinkörner ordnen sich zu durch achromatische Querwände ge-

schiedenen Reihen an. Bei Überernährung verhält es sich ähnlich, nur sind die

Chromatinkörner kleiner, und Scheidewände fehlen. T. cyclopu^n zeigt in Hunger-
culturen starken Hang zum Conjugiren, verhält sich aber sonst fast normal.

DisGophrya elongata verlor bei Überernährung Stiel und Fußplatte oder aber

nur ersteren, während letztere sich enorm vergrößerte. In anderen Fällen wurde
der Stiel abnorm verlängert. Immer wurde der Ma. hypertrophisch, verästelte

sich, zerfiel und löste sich während der Depression vor dem Tode in Chromi-

dien auf. Bei D. steini sind die Folgen der Überernährung ähnlich, nur weniger

stark als bei D. c. Bei Paracineta homari und crenata streckt sich der Ma.

während der Depression in die Länge und bildet Polkappen, Chromosomen, als

ob er sich theilen wolle, verfällt dann aber der Chromatolyse. Bei P. patula

beschränkt sich das hypertrophische Wachsthum auf den distalen Theil des

Körpers. Der Ma. theilt sich durch »amitose fibrillaire«, und das Plasma zerfällt

unabhängig von der Kerntheilung in mehrere Stücke, die zu »colonies poly-

zoiques« vereinigt bleiben.

Schröder beschreibt die auf Euchaeta liebes lebende TokopJirya steuert n., die

sich von T. interrupia durch die Stielscheibe und den completen Tentakelkranz

unterscheidet.

Über Tintinnodeen s. Brandt.

6. Isolirte Gruppen.

Xenophyophora, Spirochaeta, Chlamydozoa, Oytorrhyctes etc.

Coutiere(2) berichtet über Ellobiopsiden von Tiefseecrnstaceen. Der verzweigte

Körper von Staphylocy.^tis n. racemosus n. ist durch einen kurzen Stiel im Ge-
webe des Wirthes befestigt. Die Zweige sind durch Querwände in ovale, viel-



6. Isolirte Gi'uppen. 59

kernige Kammern gegliedert: Jeder Kern enthält ein großes und ein kleines

Chromatinkorn (Caryosom und Centrosom?). Ellohiocystis n., von der 6 Species

beschrieben werden, ist ein sich saprophytisch ernährender Commensale. Der
cylindrische, selten gegliederte, öfters gestielte Körper enthält zahlreiche

»systemes binaires« von Chromatinkörnern, ähnlich S. r. Doch mag es sich

bei E. um Macro- und Micronucleus handeln. Andeutungen von Sporen- und
Cystenbildung innerhalb des Körpers. Die Verwandtschaft der Ellobiopsiden

ist noch ganz dunkel. — Hierher auch Coutieref).

Schepotieff (^) fand Psammetta glohosa und Stannophyllwm zonarium an der

Küste von Ceylon in 1-5 m Tiefe, Cerdasma sp. an der Malabarküste in 20 m
Tiefe. P. g. hat unten eine flache Vertiefung, in deren Umgebung außer anderen
Einschlüssen sich Foraminiferenschalen und größere Sandkörner hnden, die viel-

leicht die Lage des Körpers stabiler gestalten. Um sie ist ferner das ring-

oder hufeisenförmige »Grundplasmodium« angeordnet, das mit den von ihm
ausgehenden und von einer gemeinsamen, wahrscheinlich keratinhaltigen Mem-
bran umhüllten, stark verzweigten Granellaren den »eigentlichen Körper« bildet.

Die von Schulze [s. Bericht f. 1905 Prot, p 18] beschriebenen terminalen Spalt-

öffnungen der Membran sind durch Zerreißungen vorgetäuscht. Außer den
Granellen enthält das Plasma rothe Eiweißeinschlüsse, braune Reservestoffe,

gelbe oder bräunliche Kryställchen und Trichiten. Das Chromatin der im
Grundplasmodium spindelförmigen, in den Granellaren sphärischen Kerne be-

steht aus kleinen, im ganzen Kernplasma zerstreuten Körnern. Die Stercomare
sind Granellare, in denen das Plasma durch Stercome und Xanthosome ver-

drängt ist. Je nach dem Gehalt an Melanellen und Xanthosomen lassen sich

4 Typen von Stercomen unterscheiden. Die die Xenophyen verkittende Sub-
stanz ist alveolär gebaut. An den distalen Zweigen der Granellare werden die

»Fruchtkörper« gebildet. Anfangs unterscheiden sie sich von den Granellaren

nur durch die Kerne, die eine deutliche Membran und eine centrale Chromatin-
anhäufung aufweisen. Später befreien sie sich von ihren Einschlüssen und
sondern sich vom Plasma der Granellare ab. Gleichzeitig tritt das Chromatin
aus den Kernen und bildet ein Chromidialnetz im Plasma. Dieses zerfällt darauf
in zweigeißelige Gameten, die nach Platzen der Fruchtkörpermembran frei

werden. Die Copulae Avandeln sich zu einkernigen Amöben um, die wahr-
scheinlich durch Zusammenfließen vielkernige Plasmodien bilden. — Das Grund-
plasmodium von S. 'X,. sieht wie ein sich frei erhebender Stamm aus, dessen

Äste die Granellare bilden. Die Xenophyen sind größtentheils Radiolarien- und
Foraminiferenschalen. Die Linellen verzweigen sich entweder dichotomisch oder

von einer Centralplatte aus. Sie bestehen aus einer äußeren homogenen und
einer inneren feinkörnigen, den Axialcanal umgebenden Schicht. Wahrschein-
lich sind sie das Endproduct einer Differenzirung der Kittsubstanz der Xeno-
phyen. An manchen Stellen der distalen Granellarästchen finden sich anstatt

der Kerne Chromidien, deren Auftreten vielleicht eine Vorbereitung für die

Gamogonie ist. Die Fruchtkörper sind entweder einfach und kugelig, oder ab-

geplattet und doppelt. Da an derselben S. %. stets nur eine Form gebildet

wird, so handelt es sich vielleicht um Generationswechsel. Zerfall in Gameten
wurde einmal beobachtet. Von sonstigen Stadien fanden sich: Compiexe ein-

kerniger Amöben, vielkernige, lappige Plasmodien (Verschmelzungsproducte der

Amöben?) und vielkernige Plasmamassen mit Differenzirung in Ecto- und Endo-
plasma, die mit Fremdkörpern bedeckt sind. — Die Xenophyen von C. sp.

sind größtentheils in besondere Scheiben oder >sacculi« der sehr reichlichen

Kittsubstanz angeordnet. Die großen, kugeligen Fruchtkörper waren voll dünn-
wandiger Cysten mit zahlreichen Kernen, Granellen, schwarzen Krystallen,
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Aggregaten von Trichiten und anderen Einschlüssen. An der Peripherie von

G. sp. bestehen zwischen den Granellaren besondere »Zerfallstellen«, wo das

Plasma direct in einkernige Amöben zerfällt. — Verf. stellt für die Xeno-
phyophora die Gruppe der Mycetozoidea auf, die mit den Mycetozoa zusammen
die Myxozoa bilden und von Flagellaten abstammen. Den Schluss der Arbeit

bildet eine Synopsis der bisher beschriebenen Species.

Über Mycetozoa s. Grove, über Coccolithophoridae Brunnthaler.

Zuelzer untersuchte den Bau von Spirochaeta plicatilis und ähnlichen Orga-

nismen. Der drehrunde, in sehr regelmäßigen Spiraleu aufgewundene Körper
von S. p. ist nackt und wird von einschichtig wabigem Protoplasma gebildet,

das von einem geraden, elastischen Achsenfaden durchzogen wird, der an einem

Ende ein Körnchen trägt. In der Plasmaspirale liegen regelmäßig vertheilt

Volutinkörner. Vermehrung durch Zwei- und Vielfachtheilung. Bei ersterer

liegt an der Theilungstelle eine körnchenartige Verdickung des Achsenfadens,

die sich theilt, wie eine Centrodesmose auszieht und durchreißt. Die Cristi-

spiren erinnern durch den feineren Bau des Weichkörpers und die elastische

Zellmembran aus Chitin oder Cutin, dem vielleicht Spuren von Cellulose ein-

gelagert sind, an die Cyanophyceen. Vermehrung durch Quertheilung mit In-

curvation. Von allen pathogeuen Spirochäten hat höchstens pallida Be-

ziehungen zu plic. Das Genus S. muss seinen Platz zwischen Schizophyceen

und Flagellaten erhalten. Vielleicht ist der Achsenstab der Protomonadinen
dem von *S'. homolog.

Fantham(^) hält seine Angaben über Bau und Fortpflanzung der Spirochäten

[s. Bericht f. 1908 Prot, p 50, f. 1910 p 65] gegen Groß [ibid. f. 1910 p 65]

aufrecht. Er findet jetzt auch bei Spirochaeta chittoni einen Kern aus einer

Reihe von Chromatinstäbchen und eine »Membran«. Ihr Bau gleicht also ganz

dem von S. halhiann. Die Aufstellung von Cristispira durch Groß war daher

unnütz. S. d.j recurrentis und marchouxi [= gallinarum] und ebenso halbianii^

zu der Verf. alle bisher beschriebenen S. aus Muscheln stellt, vermehren sich

durch Längs-, Quer- und multiple Theilung; hierbei zerfällt der plasma-

tische Inhalt in rundliche Körperchen, die lose im Periplast liegen und durch

dessen Ruptur nach außen gelangen. Bei d. und m. findet sich diese Ver-

mehrungsart namentlich in der Zecke, und die rundlichen Körperchen gelangen

in die Gonaden und Malpighischen Gefäße. Hier wachsen sie zu kurzen Stäb-

chen und längeren vibrionenähnlichen Formen aus. Diese gerathen mit den

Excreten der Malpighischen Gefäße in das Blut des von der Zecke gestochenen

Wirbelthieres. Die Umwandlung in erwachsene Spirochäten geschieht entweder

durch »fusion of rods« oder »elongation and growth in thickness of bacillary

forms «

.

Bosanquet(2) macht Angaben über Spirochaeta anodontae. Die uudulirende

Membran wird durch den geplatzten Periplast (mit Schellack, s. Bericht f. 1909
Prot, p 72), die Crista durch »a sheath which is loose enough to form a fold

along one side in certain conditions« (gegen Groß, s. Bericht f. 1910 Prot,

p 65) vorgetäuscht. Alle Formen im Krystallstiel von Anodonta gehören zu

derselben Species (gegen Schellack). Längstheilung kommt vor, daneben viel-

leicht Quertheilung mit Incarvation. Aus dem Krystallstiel in Wasser gebrachte

5. a. zerfielen in 48 Stunden in »coccoid bodies«.

Nach HÖlling sind (gegen Swellengrebel, s. Bericht f. 1909 Prot, p 73) Cristi-

spira halbianii und anodontae nicht plasmolysirbar, dagegen hebt sich der Peri-

plast in hypotonischen Lösungen ab. Die uudulirende Membran ist eine plas-

matische, alveoläre PeriplasthüUe, der Fibrillen eingelagert sind, und die in

Gemeinschaft mit dem elastischen chromatisch-plasmatischen Binnenkörper die
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Bewegung hervorbringt. Vermehrung durch Quertheilung, daneben durch Längs-

theilung, die Verf. aber nie beobachtet hat. Die Cristispiren sind Protozoen

und haben vielleicht Beziehungen zu Plasmodium^ deren Spermien sie sehr

ähnlich sind.

Dobell(^) findet bei Cristispira veneris n. Bau und Fortpflanzung wie bei C.

pectinis nach Groß [s. Bericht f. 1910 Prot, p 65]. Nur constatirt er Chro-

matingranula in der Circumferenz der Kammerscheidewände. C. bildet zusammen
mit Sjyirochaeta und Treponema (= Spironema Groß) die Spirochaetoidea, die

zu Protozoen, Bacterien und Cyanophyceen keinerlei directe Beziehungen er-

kennen lassen.

Galli-Valerio(3) hält alle Spirochäten aus dem Blut des Hausgeflügels für

identisch mit S. dnserina, beschreibt Stadien von Längstheilung und den Zerfall

der in Erythrocyten eingedrungenen Sp. in »boules violacees«. — Hierher auch

Ba!four(i) und 6ilriith(3].

Nach Gözony ist Sinrochaeta duttoni im Stande, unverletzte Schleim- und

Hornhäute zu passiren. — Hierher ferner Eimassian, Lemaire, Nattan-Larrier,

Rodhain & Rons & Van den Branden, Sergent & Gillot & Foley und Smith.

Levaditi stellt bei manchen Spirochaeta pallida eine spiralige (8-10 Windungen)

Endgeißel fest, deren Bewegungen unabhängig von denen des Körpers sind.

— Hierher ferner Fernandez Martinez, Frühwald, Groß, Hecht & Wilenko,

IVIühlens(2) und Sezary.

Über sonstige Spirochäten s. noch Arnheim, Balfour^), Carini(^), Gilruth(*),

Kalb, Latapie, Mathis & Leger(^), Repaci, Schellack, Shmamine und Stimson.

Casagrandi setzt seine Studien über die Variola fort. Die Erreger sind

die feinen, nach Giemsas Färbung blauen Granula der mit Variolavirus be-

hafteten CorneazeUen, die durchaus mit den feinen, beweglichen, auf frischen

Präparaten bei Dunkelfeldbeleuchtung sichtbaren Granulis tibereinstimmen. Pa-

schen's Granula haben dagegen keinen specifischen Werth, gehören vielmehr

wahrscheinlich zu den eosinophilen und metachromatischen Körnchen, mit denen

die Variola- und Vaccinelymphe reichlich versehen sind. Die blauen Granula,

die oft in Theilung angetroflen werden, umgeben in der Regel kleine Oytoryctes.

Größere C. enthalten nadeiförmige Körperchen, deren Nadelkopf von einem

carminrothen Ring dargestellt wird. Sie sind wahrscheinlich mit Prowazek's

Initialkörpern identisch und bilden vielleicht den sexuellen Theil im Cyclus von

C, während die blauen Granula den asexuellen darstellen.

Über Trachomkörper s. Addario, Herzog, JuniuslS^)^ Sattler und Zade, über

Kurloffsche Körper Schilling, über Molluscum contagiosum Mariani, über

Cytorrhydes Siegel, über Parasiten bei Kropf McCarrisson, über Histoplasma

Darling.
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A. Allgemeines.

Müller (^) wiederholt die Versuche Wilson's [s. Bericht f. 1907 Porif. p 4]

über »Regeneration nach Dissociation und Reunition«, die den »höchsten Grad
regenerativen Geschehens, wenigstens nach einer bestimmten Richtung hin,

darstellen«, an Süßwasserschwämmen. Bei kleinen ausgeschnitteneu Stücken

werden Oberhaut und Oscularschornstein neu gebildet, Spicula transportirt und neu

geordnet. Zerdrückt man ein Schwammstück zwischen den Fingern, so erhält man
microscopisch kleine Fetzen und einzelne Zellen, unter denen Amöbocyten, Theso-

cyten, Scleroblasten und Kragenzellen zu unterscheiden sind. Diese ver-

schmelzen zu bis 2 mm großen kugeligen Zellaggregaten, die sich weiter zu Kugel-

reihen und mäandrischen Gebilden vereinigen und dann zu größeren Kugeln

umwandeln können. Diese gehen unter Einwirkung todten Zelimateriales und
von Protisten leicht ein. Bei der weiteren Entwickelung finden innere Um- und
Neubildungen statt, und am 4. Tage setzt sich der ScWamm fest. Dabei ver-

dacht sich der Körper, bildet Lacunen, einen helleren Rand und Nadeln, die

von Amöbocyten transportirt werden. Solche Regenerate sind bei Spongilla

lacustris etwas anders als bei Ephydatia Mülleri gebaut. Etwa am 7. Tage
entsteht durch Platzen der Oberhaut über einer Kuppe ein Osculum. Die
Schwämme bildeten ein normales Skelet und wuchsen 6 Wochen lang. — Presst

man Schwammstücke durch sehr feines Leinen, so können in dem Product

Geißelkammern, Parenchymfetzen und Spicula fehlen. In die Verschmelzung
scheinen nur Amöbocyten und Thesocyten einzutreten. Anziehung auf größere

Entfernung war nicht festzustellen. Ob vorübergehend ein Syncytium auftritt,

bleibt zweifelhaft. Die Zellen ziehen sich gegenseitig stark an. Die weitere

Entwickelung verläuft wie oben beschrieben, wobei Skelet, Geißelkammern etc.

ganz neu gebildet werden. Zur Entwickelung der Zellaggregate ist eine

Größe von 0,7-0,8 mm bis zu 2,5-3 mm erforderlich. Die ludividuenzahl eines

Schwammes lässt sich nicht nach der Zahl der Oscularschornsteine , vielleicht
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nach der (größeren) Zahl der Oscula bestimmen, die am Boden eines ober-

flächlichen Röhrensystemes liegen. Es kommt aber Individuenverschmelzung

vor. Eine dauernde Concrescenz von Aggregaten verschiedener Species ist nicht

möglich. — Ob histologisch die Metamorphosen von Larve, Gemmula und
Regenerationskugel übereinstimmen, bleibt zweifelhaft. Im Pressmaterial sind

histologisch unterscheidbar: 1) Archäocyten (Amöbocyten und Thesocyten)

mit dunklem Plasma, bläschenförmigem Kern und deutlichem Nucleolus;

2) Dermalzellen (cellules spheruleuses, Pinacocyten, Collencyten, Silico- und
Spongoblasten, dazu bei E. 31. Cystencyten) mit weitmaschigem, hellem Plasma
und ohne Nucleolus; 3) kleine Choanocyten mit Blepharoplast und Rhizoplast.

Die Regenerationskugeln zeigen auf Schnitten Archäocyten und Dermalzellen,

doch keine Choanocyten. Später sind ein Hüllepithel abgeflachter Pinacocyten,

eine Rinde imd ein Kern differenzirt. Die äußeren Zellen bleiben am längsten

undiflerenzirt, was histologisch zweckmäßig sein dürfte. Im Kern bilden sich

Canäle, Geißelkammern, Eizellen, aber noch keine Nadeln. Die Canäle ent-

stehen wie beim Embryo, die Geißelkammern wohl nur aus Archäocyten, die

vielkernig werden. Die Kerne rücken nach der Peripherie der Zelle, das

Plasma, das ebenfalls aus einander weicht, gruppirt sich um die Kerne und bildet

Choanocyten. Mehrere vielkernige Zellen können zur Bildung einer Kammer
verschmelzen. Dass die Regeneration keine bloße Morphallaxis ist, beweisen
auch die häufigen Mitosen. — Hierher auch Müller (i).

Nach IVIÜIIer(^) sind bei den Spongilliden Reductionen von Degenerationen
zu unterscheiden. Bei letzteren findet keine wesentliche Volumverringerung,

jedoch Zerfall der Zellen und Verschwinden der Oscularrohre bei widerlichem Ge-
ruch statt. Dagegen weicht bei ersteren der Weichkörper unter Verkleinerung, je-

doch ohne abzusterben, von den Enden der Skeletzüge zurück. Die Mesoglöa
hat abgenommen, die Zahl der Zellen ist dagegen gestiegen. Die Zellen sind

dedifferenzirt ; es finden sich außer Pinacocyten und Choanocyten nur Archäo-
cyten und Dermalzellen [s. oben]. Degenerirt sind die letzteren beiden nicht,

doch herrschen unter den Arch. die Thesocyten abnorm vor. In den stark

reducirten Geißelkammern sind die Choanocyten degenerirt. Nunmehr zerfällt

der Weichkörper in Stränge, an denen bisweilen noch ein Oscularrohr besteht,

und schließlich in 1-2 mm große kugelige »Rednctien«, von denen manche
degeneriren. Die von einer Dermalhaut umschlossenen Reductien können neue
Schwämme bilden. Histologisch sind es »Complexe dicht gelagerter, nur von
einem dünnen Epithel abgeflachter Zellen umschlossener Archäocyten und
Dermalzellen, zwischen denen verstreut Nadeln liegen«. Diese beiden Zellarten ent-

stehen jedenfalls durch Rückdifterenzirung, die sich hauptsächlich in Gestaltsände-

rung und Aufgeben specieller Functionen der normalen Zellen äußert, während die

Choanocyten zum größten Theile wohl von den Archäocyten phagocytirt wer-
den. Auch Dermalzellen verfallen der Phagocytose. Es liegt also die Tendenz
zur Reduction auf ein Aggregrat gleichartiger »embryonalster« Zellen vor. —
Die ähnlichen Erscheinungen (Laurent, Lieberkühn, Metschnikoff bei Süßwasser-
schwämmen, Maas, Wilson, Urban bei Meeresschwämmen) sind keine Degene-
rationen (d. h. necrotische Vorgänge) oder Involutionen, sondern Reductionen

(d. h. Vorgänge mit Rückkehr zu embryonalen Zuständen), speciell »Durchgangs-
reductionen«. Sie haben, obwohl es bei marinen Schwämmen so scheinen

kann, mit der Gemmulation Nichts zu thun. Bei dieser findet keine Volum-
veränderung, dagegen meist Degeneration der Gewebreste statt; Gemmulae
entstehen aus Aggregaten ursprünglicher Archäocyten, schließen keine Nadeln
ein, bilden eine Dauerhülle und entstehen unter Umständen neben den Reductien.

Ahnliches findet sich bei Ascidien. — Hierher auch Müller (^).
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Huxley wiederholt die Versuche Wilson's über Trennung, Wiedervereinigung

und Regenerationsthätigkeit an Sycon raphanus. Die durch Gaze gepressten

Zellen vereinigen sich zu Kltimpchen verschiedener Zellarten. Die »Reorgani-

sation« geschieht durch Trennung einer dermalen Schicht von der inneren

Masse polygonaler Zellen. Die Neuentwickelung (»redevelopment«) beginnt mit

dem Auftreten eines Hohlraumes zwischen Innenmasse und Dermalschicht, die

durch Plasmastränge verbunden sind. Darauf bilden sich erst einstrahlige,

dann dreistrahlige Spicula, dann entsteht die Gastralhöhle, die Geißeln beginnen

zu schlagen, das Osculum bricht auf, es entstehen Poren. Der Schwamm ist

einem Olynthus ähnlich, aber unregelmäßig und nicht befestigt. Zu Anfang
der Skeletbildung fand vorübergehend Befestigung durch Fortsätze der Dermal-

schicht statt. Später wurde nur noch Wachsthum beobachtet. Ähnliche Ver-

suche an Reniera rosea zeigten ebenfalls Trennung von Dermalschicht und
Centralmasse, eine Befestigung durch einen breiten derm.-ilen Gewebrand,

Bildung von Spiculis und Geißelkammern, aber nicht von Centralhöhle und
Osculum. Während des hierauf folgenden Absterben s herrscht Anfangs das

Bestreben zur Ausbreitung auf der Unterlage, später das zur Abrundung und
Ablösung vor. Bei dieser Neuentwickelung von Sycon, wie in der Entwickelung

aller Thiere besteht ein Stadium, wo der allgemeine Plan des Erwachsenen
festgelegt ist. Die Trennung der Zellschichten nach der Reorganisation ist

auch bei normalen jungen Syconen und den Knospen von TetJi.ya beobachtet

worden. Die Neuentwickelung unterscheidet sich von der normalen Ent-

wickelung durch ihre Langsamkeit, die verspätete Bildung der Spicula und das

Ausbleiben dauernder Festsetzung. Gegenüber den Befunden MüUer's [s. oben

p 3J ist die Persistenz der Kragenzellen bei »S*. wichtig als ein wohl primitiveres

Verhalten. — Fragmente der Gastralschicht schließen sich zu Fofcox-ähnlichen

Hohlkugeln mit nach außen gewandten Geißeln zusammen, aber später obli-

terirt unter Contraction die Centralhöhle. Aus anderen zumal größeren Frag-

menten wurden solide Zellmassen mit nach außen gewandten Geißeln gebildet,

aus denen sich ähnliehe Hohlkugeln hervorwölbten. Zuweilen vergrößert sich

die bewimperte Oberfläche durch Ein- und Ausstülpungen. Die Innenräume

sind voll einer coagulirenden Flüssigkeit und ruhender Zellen, auch anderer

als Choanocyten. Die Ähnlichkeit mit V. dürfte nicht phylogenetisch verwerth-

bar, vielmehr eine Folge des Strebens der Zellen zum offenen Wasser und der

Oberflächenspannung sein. Die Bildung der Hohlkugel scheint aus der

Elastizität des Epithels und der Cohäsionskraft der Zellen zu folgen. Auch
lässt sich die Unfähigkeit dieser Kugeln zur Regeneration nicht gegen die Ab-
stammung von Choanoflagellaten verwenden. Die ursprünglicheren Zellen mögen
ihre Regenerationskraft an andere abgegeben haben. Für die Beurtheilung

der Abstammung der Spongien dürften in Betracht kommen: die Abnahme
der relativen Zahl und Größe der Geißelzellen von niederen zu höheren Spongien;

die Thatsache, dass die sich langsamer entwickelnden Larven primitiven Gattungen

angehören und fast nur aus Geißelzellen bestehen, im Gegensatz zu denen

specialisirterer Gattungen; dass in Gemmulis und Knospen die Kragenzellen aus

Archäocyten entstehen ; dass bei Proterospongia und V. die Geschlechtsindividuen

ihre charakteristischen Organe vor der Theilung verlieren. — Die Kragen
zeigen die von Bidder beschriebenen Stützleisten.

Robertson setzt die früheren [s. Bericht f. 1910 Porif. p 4 Rob. & Minchin]

Untersuchungen über die Theilung der Kragenzellen von Granüa compressa

und Sycon fort. Die sehr variablen Zellen sind meist flaschenförmig oder

cylindrisch. Der Kragen ist zart und röhrenförmig. Das Plasma ist körnig

und vacuolisirt. Der Kern liegt etwas unter dem oberen Ende, der Blepharo-
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plast nnmittelbar am oberen Ende, durch 2 Rhizoplasten mit dem Kern ver-

bunden. Der Kern ist sehr variabel. Unmittelbar vor der Theilung zeigt er ein

stark färbbares Caryosom, nach der Theilung ein Netz und kein Caryosom.

Die Theilung beginnt mit dem Schwund der Geißel und der Theilung des

Blepharoplasten. Das Caryosom löst sich auf, und durch Fasern verbundene

Chromatinmassen zeigen sich (Spirem-Stadium). Die beiden Tochter-Blepharo-

plasten werden zu Centrosomen, erzeugen aber keine Strahlung. Während der

Spindelbildung werden die neuen Geißeln angelegt. Die Spindelpole mit den

getrennten Chromatinmassen krümmen sich aufwärts. Ein Rest der Spindel

wird zu den Rhizoplasten. Die Mitose endet in typischer Weise. Der Über-

gang des Blepharoplasten ins Centrosom bestätigt seine achromatische Natur.

Nach Hartmann und Chagas [s. Bericht f. 1910 Protozoa p 41] finden bei Spongo-

monas und Gercomonas an den Blepharoplasten wesentlich dieselben Processe

statt. Diese Resultate entsprechen den Anschauungen Hertwig's von den

Centrosomen und Basalkörperchen.

B. Specielles.

(1. Hexactinellida.)

2. Demospongiae.

Hierher auch AnnandaleiS^^ 4_9j^ Kjp|^^ IVIül!er(^), Topsent(2), und oben p 2, 3

Müller (3,4).

Kirkpatrick(^) gibt auf Grund reichen Materiales die ausführliche Beschreibung

von Merlia Normani. Die Schwämme sind durchschnittlich 1 cm^ große heUrothe

Krusten, die im Verticalschnitt ein kalkiges, vom Weichkörper überdecktes und

ausgefülltes Wabenwerk zeigen, dessen in Reihen übereinanderliegende » Crypten «c

durch ÖÖnungen in den horizontalen Scheidewänden verbunden sind. Entkalkte

Stücke bestehen infolge dessen aus der dünnen Oberflächenschicht und daran

hangenden, in bestimmten Zwischenräumen eingeschnürten Cylindern. Das
Canalsystem beginnt mit den zuweilen kreisförmig um die wenig größeren

Oscula angeordneten Poren. Beide Öffnungen haben Sphincteren. Die oft von

Geißelkammern umgebenen einführenden Canäle durchsetzen die Hohlräume des

ausführenden Systemes wie Hohlcylinder. Die »hymenopylen« Geißelkammern

sind halbkugelig, durch eine in der Mitte durchbohrte Membran geschlossen.

Ihre Prosopylen sind die Zwischenräume zwischen den sternförmigen Zellen-

basen. Das Kieselskelet findet sich meist nur oberhalb der Crypten. Die

Spicula sind Tylostyle, Raphiden, Trichodragmen , Sigmen und »Clavidiske«

(ovale Ringe). Das Kalkskelet erscheint von oben gesehen netzförmig, mit

einem dornigen Tuberkel auf jedem Netzknoten. Im Verticalschnitt zeigt es

Röhren, in gleichen Abständen unterbrochen durch Tabulae, die in der Mitte

durchbohrt sind. Dieser Bau kommt durch Zusammensetzung aus Sseitigen,

mit 3 verticalen Leisten versehenen Säulen zu Stande, die in Abständen je 3

horizontale Platten tragen. Die Leisten bilden die Cylinderwände, die Platten

die Tabulae. Eine Basalplatte fehlt. Der Weichkörper enthält: verzweigte,

netzförmig verbundene Collencyten, Drüsenzellen, die eine Cuticula bilden, nie ein

Oberflächenepithel, jedoch ein Canalepithel, Myocyten in den Sphincteren,

Scleroblasten, Choanocyten, »Calcocyten« und vielleicht Eizellen. Die »Calco-

cyten« sind Amöbocyten, die wahrscheinlich durch eigenthümliche Granula das

Kalkskelet bilden, indem sie selbst verkalken. Wo sie das Kalkskelet be-

rühren, sind sie oft epithelartig ausgebreitet. Die Crypten enthalten gewöhnlich
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keine anderen Zellen als diese, die sich oft peripherisch anordnen und in der Mitte

zellenlose Maltha lassen. Der Bau des Kalkskeletes ist vielleicht ursprünglich

eine Folge der Vertheilung der Verzweigungen des Choanosoms in einem

rhagon-artigen Schwämme. Das Skelet könnte derart entstanden sein, dass

an den Verzweigungen der vom Centrum ausgehenden Züge von Geißelkammern

die Amöbocyten abgelagert wurden, aus denen sich die Eckpfeiler der Skelet-

röhren bildeten. Die Bildung eines Kalkskeletes überhaupt mag die Folge von

Kalkaufnahme zur Zeit der Entstehung eines Korallenriffes sein, das jetzt fossil

am Fundorte des Schwammes (Porto Santo) besteht. Es dürfte sich um einen

Fall von Intra-Selection (Weismann) handeln. 31. gehört zu den Desmacellinen;

die Bildung des Kalkskeletes ist wohl ein systematisch wenig wesentlicher

späterer Erwerb. Es erinnert an Skelete paläozoischer Monticuliporen.

Topsent(^) sucht einige Schwierigkeiten in der Classification der Halichon-

drinen, besonders die Stellung von Halichondria, durch Vergleich der Larven
aufzuklären. Die Larven von //. sind gleichmäßig gefärbt, vollständig be-

wimpert, nach hinten verjüngt und am Ende abgeplattet, die der (echten)

Haploscleriden dagegen mit einem Pigmentring versehen, am hinteren Pol

nackt, nach hinten verjüngt. Die der Axinelliden sind gleichmäßig bewimpert

bis auf eine Gruppe großer Zellen am Hintereude, und am hinteren Pol heller

als sonst gefärbt. Die der Pöciloscleriden verhalten sich im Allgemeinen

ebenso. Bei den Ectyoninen ist die Entstehung der »abstehenden« Spicula in

der Larve auffällig. Die Larven von H. ähneln nur denen von Tedanione und

Ephydatia. Auf diese 3 Gattungen ist die Familie der Halichondridae zu

gründen. Verf. beschreibt die Larven von H. panicea und coalita, Hymeniacidon

carunciila und Dcndoryx reses.

Vosmaer(^) kommt bei seiner Revision von Spirastrella zu der Überzeugung,

dass die 34 erkennbar beschriebenen Arten alle außer coronaria und spini-

spirulifer zu purpurea Lam. gehören. Von Clioria und Poterion ist die Gattung

zu trennen. Die Unmöglichkeit, jene 32 »Arten« zu trennen, wird in allen

wesentlichen Merkmalen nachgewiesen: im Vorkommen und Nichtvorkommen

der Spinispirae, der Gestalt der Spicula, der äußeren Erscheinung, dem Bau

der Canäle, der Gestalt der Oscula, der Häufigkeit der Spicula, der Dichtigkeit

des Choanosoms, der Gestalt der Fortsätze, dem Vorkommen von Papillen. Es

lassen sich 7 »tropi«, hauptsächlich nach der Gestalt, unterscheiden, die durch

Übergänge unter einander verbunden sind. — S. p. zeigt weite Canäle, die

durch Muskelzellen verengert werden können, mit weiter Öffnung, die dem ein-

führenden Canalsystem angehören. — Hierher auch Vosmaer(\).

Hentschel(2) begründet die Hypothese, dass die sog. Rosetten der Aniso-

chelen in manchen Desmacidoniden einer Asterform homolog sind. Sie ähneln

nach Gestalt und Lage oberflächlich den Astern von Hexactinelliden. Die

Außenenden der Chelen stimmen in ihrem Bau mit denen mancher von diesen

Astern genau überein. Die Gestalt der Innenenden der Chelen mag sich aus

einer Tendenz zu gleichendiger Ausbildung dieser Spicula bei freier Lage er-

klären. Die Annahme des Zerfalles oder der unvollkommenen Zusammensetzung

eines Asters zur Erklärung der Rosetten ist besonders berechtigt, weil häufig

Aster und andere Skelettheile durch Zusammensetzung entstehen. Falls die

angenommene Homologie einem historischen Vorgange entspricht, so wären die

Isochelen und Isancorae jünger als die Anisochelen und die Rosetten. "Wie

die »Cheloiden« (Chelae und Ancorae), so kommen auch die »Sigmoiden« (Sigmen,

Toxe, Raphiden) zuweilen in Gruppen (Bündeln) vor. Ihre Entstehung mag sich

ähnlich erklären lassen.

Hentschel (M beschreibt in der Fortsetzung seiner Bearbeitung der Tetraxonida
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SW-Australiens [s. Bericht f. 1909 Porif. p 5] die Sigmatotetraxonida (Sig-

matophora + Desmacidonidae). 64 (48 n.) Arten und Varietäten; besonders
treten Mycale und Clathria durch Formenreichthum hervor. Die Trennbarkeit
von TetiUa und Ginachyra wird in Zweifel gezogen. Forcepia MichaeJseni hat
Spongin in Kugeln und Klumpen, nicht in Strängen. Clathriodendron ist wahr-
scheinlich synonym mit Raspailia. Mehrere Arten sind durch eigenthümliche
Microsclerformen, andere durch Sandeinschluss ausgezeichnet.

DuboiS setzte bei Tamaris-sur-Mer Gefäße mit Euspongia officinalis aus,

um das Ausschwärmen der Larven für die künstliche Aufzucht von Schwämmen
zu verwerthen. Er fand in und an den Gefäßen zahlreiche OlyntJms-sirtigQ

Schwämme mit typischem Kalkschwammskelet und hält sie für junge Bade-
schwämme. Auch die vom Skelet des erwachsenen Schwammes eingeschlossenen
Körper seien kalkig und vom Schwamm selbst gebildet. Mithin seien die

Hornschwämme nicht von den Kieselschwämmen abzuleiten, sondern an die

Kalkschwämme anzuschließen. Die Vertheilung der jungen Kalkschwämme
zeigt, dass sie rothes und gelbes Licht sowie eine bestimmte Intensität des
Lichtes bevorzugen. — Delage wendet sich gegen die Auffassung der Kalk-
schwämme als junger Badeschwämme und die Folgerungen daraus.

Cotte gibt einen Bericht über alle bisherigen Versuche zur künstlichen Auf-
zucht von Badeschwämmen. Ein für die Praxis verwerthbarer Erfolg fehlt

bis jetzt.

Annandale(^) beschreibt Symbiosen von Spongien mit Vermetidencolonien
aus der Bay von Bengal. Siliqtiaria muricata lebt in Vereinigung mit Spon-
gosorites topsenti, Spiroglyphus cummingi mit Racodiseula sceptrellifera var.

spiroghjphi n. und Sil. cochlearis mit R. sceptr. var. süiquariae n. Diese neuen
Varietäten sind durch Farbe und Spiculation gekennzeichnet. Die symbio-
tischen Massen, die vielleicht selbständige Rifie bilden, scheinen auf eine be-
stimmte Zone des Golfes beschränkt zu sein.

3. Calcarea,

Hierher auch oben p 4 Hiixley und p 4 Robertson.

4. Isolirte Formen.

Über Merlia s. oben p 5 Kirkpatrick(^).

Welter sucht die Verbindung zwischen den recenten und fossilen Phare-
tronen herzustellen. Er beschreibt die recenten Lithoninen Petrostroma
Schulzei, Minchinella lamellosa und Plectroninia Hindei. Die Beobachtungen
Kirkpatrick's an M. l. zeigen, dass die Pharetronenfaser nicht, wie oft an-
genommen, ein secundäres Gebilde ist. Von der bisher nur recent bekannten
Petr. werden 2 fossile Arten beschrieben. Die recente P. Seh. kann ein kaum
veränderter Nachkomme der fossilen P. digitata n. sein. Astrosclera willeyana
ist eine recente Stellispongia (Pharetronine). Über das Schicksal der Phare-
troninen lässt sich nichts Bestimmtes aussagen, sie mögen aber noch existiren.

Kirkpatrick(^) beschreibt die neue Lithonine Plectroninia deansii. Er glaubt,

dass die Cementmasse, die bei den fossilen Pharetronen die Spicula verbindet,

nicht während der Fossilisation, sondern während des Lebens gebildet sei, und
theilt die Familie in die Dialytinen, Pharetroninen, Lithoninen und Murrayo-
ninen.
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, 2. Zur Bionomie \on Hebella parasitica [Ciamician). ibid. 38. Bd. p 226—230 2 Figg.
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Bakalow, P. N., Einige neue triadische Stromatoporoidea. in: Jahrb. Univ. Sophia 2. Bd.
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Bigelow, H. B., 1. Fishes and Medusse of the Intermediate Depths. A note on the work of

the Michael Sars. in : Nature Vol. 86 p 483. [Vielleicht leben die rothen Medusen
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, 2. Coelenterates from Labrador and Newfoundland, coUected by Mi-. Owen Bryant from

July to October, 1908. in: Proc. U. S. Nation. Mus. Vol. 37 1910 p 301—320 T30,

31. [Craspedotae 12, Siphonophorae 1, Scyphomedusae 3, Ctenophorae 3.]

, 3. Biscayan Plankton collected during a Cruise of H. M. S. »Research« 1900. Part 13.

— The Siphonophorffi. in: Trans. Linn. Soc. London Vol. 10 p 337—358 T 28. [19]

Billard, A., 1. Note sur un nouveau genre et une nouvelle espece d'Hydroide: Sibogella erecta.

in : Arch. Z. Exper. (5) Tome 6 Notes p 108—109 Fig. [n. gen. äff. NeTnertesia [An-

tennida ria).]

——
-, 2. Note preliminaire sur les especes nouvelles de Plumularidse de l'expedition du

»Siboga«. ibid. Tome 8 Notes p 52—71 16 Figg. [PZi«WMtorm 13 sp., 1 var., Clado-
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Bohn, G., s. Drzewina.
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p 1045—1056 F 222—228 T 59. [18]
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, 2. A Study of Pedal Laceration in Actinians. in: Biol. Bull. Woods Hole Vol. 20
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47 pgg. [26]
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from the Waco limestone horizon. in: Bull. Kentucky Geol. Surv. Louisville Vol. 7

1900 p 293—346 8 Taf. [Arachnophyllum 1 n. sp., 1 n. var., Calostylis 1 n., Cono-
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Fraas, E., Eine recente Kerunia-Bildung. in: Verh. Z. Bot. Ges. Wien 61. Bd. p (70)—(77)

5 rigg. [18]

Fpyer, J. C. F., Bird and Dennis Islands, Seychelles. in: Trans. Linn. Soc. London Vol. 14
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Gerth, H., Fossile Korallen von der Molukkeninsel Buru nebst einigen Bemerkungen über
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Girty, G. W., New Genera and Species of Carboniferous Fossils from the Fayetteville Shale

of Arkansas, in: Ann. N. York Acad. Sc. Vol. 20 1910 p 189—238. [Miehelinia In.,
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Goette, A., Microhydra ryderi, ein seltener Hydropolyp in Straßburg, in: Mitth. Philomath.

Ges. Straßburg 4. Bd. 1909 p 35-43 T 1. [S. Bericht f. 1909 Coel. p 25.]
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, 2. Sur les Madreporaires de la baie de Tadjourah (Golfe d'Aden). ibid. 1910 p 324
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(Oken). in: C. R. Acad. Sc. Paris Tome 152 p 210—212. [24]

, 4. Les recifs de Coraux et les Madreporaires de la baie de Tadjourah (Golfe d'Aden).

in : Ann. Inst. Oceanogr. Monaco Tome 2 Fase. 3 99 pgg. 6 Figg. 3 Karten 12 Taf.

[24]

Grosch,P., Zur Geologie des indo-australischen Archipels. Nachträge. 6. Über eine riffbildende

Koralle aus Nord-Ost-Serang (Ceram). in: Centralbl. Min. Geol. Pal. 1910 p 391—
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Günther, S., Die Korallenbauten als Object wissenschaftlicher Forschung in der Zeit vor Darwin.

in : Sitzungsb. Akad. München f. 1910 14. Abh. 42 pgg. 3 Figg.

Hadzi, F., 1. Über die Symbiose von Xanthellen und ffa/ecMw» ojjÄiorfes. in: Biol. Centralbl,

31. Bd. p 85-96 Fig. [8]

, 2. Bemerkungen über dieKnospenbildung von i/^^Zra. ibid. pl08—111. [Vertheidigung

gegen Braem, s. Bericht f. 1910 Allg. Biologie p 12.]
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Hadzi, F., 3. Haben die Scyphomedusen einen ectodermalen Schlund? in: Z. Anz. 37. Bd.

p 406—411 4 Figg. [19]

, 4. Über die Nesselzellverhältnisse bei den Hydromedusen. ibid. p 471—478 Fig. [8]

Hahn, F. F., Neue Funde im nordalpinen Lias der Achenseegegend und bei Ehrwald, in:

N. Jahrb. Min. Geol. Pal. Beil. Bd. 32 p 555—557 T 20. [Mesophyllum n. 1 n.]

Hanitzsch, F., Der Entwickelungskreislauf von Cu7ima parasüica Metsch. in: Mitth. Z. Stat.

Neapel 20. Bd. p 204-250 9 Figg. T 7, 8. [14]

Hargitt, Ch. W., 1. Some Problems of Ccelenterate Ontogeny. in: Journ. Morph. Philadelphia

Vol. 22 p 493—549 3 Figg. 3 Taf. [als Text paginirt!]. [9]

, 2. A further note on Keratosmn complexum. in: Biol. Bull. Woods Hole Vol. 20
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Washington Publ. 132 p 49—53 Taf. [21]
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suchungen an Cassiopca und Echiniden-Eiern.]

. 2. Eflect of Diflerent Temperatures on the Medusa Cassiopea with Special Reference

to the Rate of Conduction of the Nerve Impulse, in: Carnegie Inst. Washington
Publ. 132 p 29—39 5 Figg. [8]

Heilbronn, Alfr., Observations faites au Musee oceanographique de Monaco, sur le mode et

la vitesse de croissance de Stauridmm cladonema H. in: Bull. Inst. Oceanogr. Monaco
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1 n., Melitodes 3, Acabaria 3, Mopsella 2.]

Kükenthal, W., & H. Broch, Pennatulacea. in: Wiss. Ergeb. D. Tiefsee Exp. 13. Bd. p 113
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Hierher auch Koch(i) und Widmark (über Gastrovascularströmungen). Ferner

s. über Variabilität unten p 18 Boulenger('], experimentelle Biologie von Hydroiden

P 13 Steche.

Nach Drzewina & Bohn kann Eleutheria dichotoma etwa 12 Stunden in sauer-

stofffreiem Wasser leben. Nach 6-8 stündigem Aufenthalt in diesem Wasser

entwickeln sich die Knospenanlagen nicht zu Medusen, sondern zu Tentakeln.

Sind die Knospen sehr jung, so bilden sie sich meist zurück; sind sie sehr

alt, so werden sie zu Medusen, manchmal zu abnormen. Die Geschwindigkeit

der Reaction auf Sauerstoffentziehung scheint von der Temperatur abzuhängen.

Nach Veress hängt die Häufigkeit der Pulsationen einer Meduse ab von

ihrer Größe, der Temperatur, dem Zweck und den mechanischen Verhältnissen

der Bewegung und von der Species. Der Schirm von Cotylorhiza ist einfacher,

seine erregbare Oberfläche geringer als bei Carmarina, daher die Unterschiede

in der Bewegungsweise. Electrische Reizung hemmt die Bewegung, doch nicht

so regelmäßig, wie beim Herzen; besonders hemmt sie gegen das Ende der

Bewegungsperiode. Electrische Reizung der Sinnesorgane ist erfolglos. Die

Tentakelbasen von Ca. sind reizbarer als der übrige Schirmrand. Sehr starke

faradische Ströme erzeugen bei Co. »Wühlen und Wogen«. Während der Ruhe

folgt auf die Reizung am ganzen Schirm oder einem abgeschnittenen Rand-

streifen rhythmische Bewegung. Am Magenstiel von Ca. erzeugt eine faradische

Reizung einen Tetanus. Gegenüber periodischen Reizungen hält die Meduse

an ihrer eigenen Periodicität fest. Galvanische Ströme wirken ähnlich den

faradischen; die Contractionswellen am Schirmrand beschleunigen sie. Dieses

bewirkt auch die Erhöhung der Temperatur. Bei Erwärmung des Wassers von

17° auf 21,5° geht Rhizostoma in die Tiefe; Co. zeigt die allmähliche Zu-

nahme der Paralysirung, kleine Medusen zeigen deutlicher Beschleunigung und

später Paralyse. Junge Medusen bewegen sich nach der ihnen zusagenden

Temperaturschicht und sind für Unterschiede von 0,2-0,4° empfindlich; unter

18,7° sind sie weniger empfindlich und fähiger, sich an die Temperatur zu ge-

wöhnen. Mechanische Reize wirken neben den und eventuell gegen die thermi-

schen. Eine absterbende Meduse ist für Temperaturreize empfänglich, so lange

sie noch beweglich ist. In sauerstoffarmem Wasser verwesende ganze Medusen

und Fragmente sind noch bewegungsfähig; verwesendes Gewebe erzeugt da

wohl chemische Reize, denn es kann auch gesunde Medusen äußerlich reizen.

Theilt man den Schirmrand durch Radialschnitte, so contrahiren sich die

Sectoren unabhängig von einander unter Einschaltung von Pausen. Verlang-

samt man die Bewegung von Co. durch KCl, so entsteht Anfangs eine einfache,

später 2 entgegengesetzte Contractionswellen. Reizt man die Meduse in Süß-

wasser local durch NaCl, so wird die Coordination der Bewegungen gestört.

Tentakelreizung kann Schirmbewegung auslösen, wenn sie stark genug ist. Die

Contraction der Tentakel schreitet von der gereizten Stelle aus normal gleich-

mäßig nach beiden Seiten fort. Auf Schirmcontraction folgt Tentakelverlänge-

rung. Man muss zwischen Reizwelle und Contractionswelle unterscheiden (mit

Romanes); die letztere der Sectoren löst die Schirmbewegung aus. Der Magen-

stiel bewegt sich theils unabhängig, theils in Verbindung mit dem Schirm.

Die Rotationsbewegung der jungen Ca. geht vom Magenstiel aus. Den Schirm-
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rand umläuft ein ununterbrochenes Muskelband, dessen Contractionen auf die

Flüssigkeitsbewegung in den Radialgefäßen einwirken. Das abgelöste Velum

kann sich nur bei starker Erregung selbständig contrahiren.

Harvey(^) nimmt als durchschnittliche normale Sommertemperatur für Cassiopea

xamachana der Tortugas 29" an. MgCl2 und Essigsäure hemmen die Con-

traction und Leitung bei 34° 2-2,5mal schneller, als bei 24'*. Da die Nerven

gegen Temperaturextreme widerstandsfähiger als Muskeln sind, so lassen sich

beide getrennt untersuchen, auf Temperaturerniedrigung hin werden Anfangs

die Pulsationen rascher, bei IS'' stülpt sich die Qualle um. Die Pulsation hört

bei 14'', die Contraction bei 10°, die Leitung bei 9" auf; nach Abkühlung

auf 7° erholt sich das Thier in warmem Wasser nicht mehr. Temperatur-

erhöhung bewirkt Beschleunigung, bei 36° Umstülpung; bei 39,5° hören die

Muskeln, bei 42,6° die Sinnesorgane, bei 44" die Nerven zu functioniren auf;

wird die Meduse von 44,5° auf 29° zurückgebracht, so erholt sie sich nicht

mehr. Bei 55° tritt langsame Zusammenziehung ein. Die obere Temperaturgrenze

ist eine Function der Zeit. Der Temperaturcoefficient der Pulsation ist für

20°-30° etwa 2, für 16°-25° 3. In einem aus der Glocke geschnittenen Ring

gehen von einer Reizstelle 2 entgegengesetzte Wellen aus, die sich im gegen-

überliegenden Punkt aufheben. Hemmt man die eine Welle vorzeitig, so setzt

sich die andere unbeschränkt fort. Die Zahl ihrer Umläufe hat ein Maximum
bei 33°. Der Temperaturcoefficient nimmt mit steigender Temperatur ab, scheint

also nicht rein chemisch bedingt zu sein. Die Nervenleitung stimmt hierin mit

der Wirkung von Enzymen überein. — Hierher auch Harvey(i).

Hadzi(i) stellt die bekannten Fälle von Symbiose zwischen Chlorellen oder

Xanthellen und Thieren mit besonderer Rücksicht auf die Constanz und das

Zustandekommen der Symbiose zusammen. Er beschreibt sie ferner bei Hale-

cium ophiodes. Die braune Farbe der Stöckchen wird durch Xanthellen erzeugt.

die im Entoderm, auch dem der Tentakel und des Cönosarks, liegen und an

einzellige Algen erinnern. Der gelbe Farbstoff liegt in der ganzen Oberflächen-

schicht des Plasmas. Neben dem Kern enthalten die Zellen stärkeähnliche

Körperchen, wohl Pyrenoide. Die Xanthellen vermehren sich unvollkommen

mitotisch. In der Knospuugszone theilen sie sich lebhaft und wandern in die

Knospenzellen bei oder kurz nach ihrer Theilung ein. Im Ectoderm zerfallen

sie. Bei der Gonophorenentwickelung bilden die ectodermalen Keimzellen
eine Zwischenschicht zwischen Entoderm und »Außenectoderm«. In diese

wandern die Xanthellen ein und werden im Ei sehr zahlreich. Sie folgen

augenscheinlich hier wie bei der Knospung dem Nahrungstrom. Im Spermarium

gehen sie zu Grunde. In Beziehung zur Symbiose steht wohl die verhältnis-

mäßige Größe der Hydranthen, die Reduction der Hydrotheca und Langsamkeit
der Reaction. Wenn sich Polypen zurückbilden, so gelangen Xanthellen in das

Lumen des Stämmchens und werden anderwärts abgesetzt. In einem flagellaten-

ähnlichen Zustande wurden sie nicht beobachtet.

Nach Hadzi(4) werden bei Cladonema die Nesselzellen in den 8 Rand-
wülsten und im Entoderm des Manubriums gebildet; »aufgestellt« werden sie

an den Randtentakeln und Mundgriffeln, wohin sie wandern. Früh liegen sie in

der Exumbrella, besonders nahe dem Rande. Ähnlich bei Syncoryne, Podocoryne

und Bougainvillea. Die entodermalen Nesselbildungszellen entstammen vielleicht

ursprünglich dem Ectoderm. Bei Medusoiden von Tubularia etc. fehlen die

Cniden wohl in Folge von Rückbildung. Bei Obelia entstehen die Cniden des

Manubriums ectodermal. Auch bei Trachylinen scheint entodermale Entstehung

vorzukommen.

Schaxel findet die jüngsten Eizellen von Aequorea discus zwischen den
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Ectodermzellen der beiden, einen Radiärcanal begleitenden Gonadenbänder. Im

Wachsthumstadium schmiegen sie sich dem ernährenden Entoderm an. Die

Eiablage geschieht durch Auseinanderdrängen der Ectodermzellen. Die frühe-

sten Oogonien zeigen ein achromatisches Kerngerüst und einen Nucleolus, der

bei der Theilung verschwindet; nach der letzten Theilung werden die Chromo-

somen fädig, und ein Nucleolus tritt auf. Nach Chromatinemission erfolgt die

Reconstruction zu Richtungspindelchromosomen und die Auflösung des Keim-

bläschens. Die Chromatinfäden sind Anfangs glatt, dann zackig. Chromatin-

theile zerstreuen sich im Kern und treten aus, während die fädige Anordnung

schwindet. Das Chromatin zieht sich nach der Peripherie des Keimbläschens

und concentrirt sich wieder zu Fäden. Der Nucleolus, der keine Beziehung

zum Chromatin zeigt, rückt ins Kerninnere, wächst, wird nach der Emission

vacuolisirt und schließlich resorbirt. Im Anfangs wabigen Cytoplasma ver-

theilen sich das zunächst an der Kernwand gestaute Chromatin und der spär-

liche Dotter. Bei Forskalia contorta (und Ägalma) erscheint nach den Oogonien-

theilungen der Oocytenkern durch parallele Lage der Chromatinfäden polarisirt.

An dem bei der Theilung äußeren Kernpol entsteht der Nucleolus, der wohl

das hier zuerst sich auflockernde Chromatin sammelt. Die Chromatinemission

geht radiär vom Nucleolus aus unter Lappung des Kernes vor sich. Die Lap-

pung ist eine Folge der Stauung bei der Emission, von der die Membran des

sich ausdehnenden Kernes stellenweise zurückgehalten wird. Dann reconstrniren

sich unter Concentration die Chromosomen für die Reifetheilungen, der Kern

wird wieder kugelig, der Nucleolus entchromatisirt, vacuolisirt und später wohl

vom Zellleib resorbirt. In dem Anfangs achromatischen Zellleib lagert sich das

emittirte Chromatin in den Wabenwänden ab. Die Zelle wächst unter reich-

licher, Anfangs peripherischer Dotterbildung. Theoretisch ergeben sich für das

Verhalten des Chrom atins im Kern »producirender« Zellen, wenn man es

rein »phänomenalistisch«, nicht physicalisch-chemisch betrachtet, im Präemissions-

stadium 4 verschiedene Typen bei den Oocyten von Pelagia, bei denen von

Echinodermen, bei denen von Forsk. und Äg. und bei den skeletbildenden

Mesenchymzellen des Strongyloccntrotus-Fhiteus. Die Emission kann mit (As-

cidien, Medusen) oder ohne (Echinodermen) Kuppenbildung stattfinden. Die

Reconstruction der Chromosomen, die das Postemissionstadium beherrscht, geht

je nach der Lagerung des Chromatins bei der Emission auf 3 Weisen vor sich,

die bei Pel., bei Ascidien, Echinodermen, Forsk., Äg. und bei Äcquorca in den

Oocyten zu beobachten sind. Im Zusammenwirken von Kern und Zellleib

scheint Excretion des assimilirenden Kernes nur bei seiner Auflösung stattzu-

finden. Das emittirte Chromatin wirkt nur anregend auf das Plasma. Mit

diesen Resultaten werden verglichen die Ergebnisse anderer Autoren über die

Eibildung der Siphonophoren, über methodologische Fragen, über das Verhalten

des Chromatins, über Piastosomen und die Vererbungsubstanz.

Nach Hargitt(^) stimmt die Entwickelung von Pennaria australis mit der von

tiarcUa [s. Bericht f. 1906 Coel. p 14] überein. Die Chromatinzerstreuung und

-absorption im Cytoplasma während der Reifung und der vorhergehende achro-

raophile Zustand des Chromatins sind sicher (gegen G. T. Hargitt und Smallwood),

ebenso die Amitose. Bei Hydractinia echinata werden die Geschlechtsproducte

Nachts, aber zu verschiedenen Stunden (gegen Bunting) ausgestoßen; die Eier

ähneln denen von P. Die Theilung hat Bunting [s. Bericht f. 1894 Coel. p 7]

zu schematisch dargestellt: sie ist häufig sehr unregelmäßig; Blastome ren
können sich ablösen und selbständig eine kleine Morula bilden. Die beiden

ersten Blastomeren können sich spontan trennen und selbständig entwickeln.

Bei der 2. Theilung können Zellverlagerungen vorkommen. Wie bei P. bilden
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sich auch hier Auswüchse. Trotz dieser Unregelmäßigkeiten entsteht eine Art

von Blastula, aber ohne echte und constante Furchungshöhle. Die mehr oder

weniger zellige Innenmasse des Embryos ist ein »Proentoderm«. Mit der

Ectodermbildung beginnt das Planulastadium, in dem das Cölenteron als Spalt-

raum und, oft recht spät, das Entoderm auftritt. — Bei Glava leptostyla be-

stätigt Verf. in Betreff des Eies und der Furchung die früheren Resultate. Bei

der Reifung wird das ursprünglich deutliche Keimbläschen färberisch undifferenzir-

bar. Reifungsmitosen treten auf. Eine besondere Bedeutung des Eikernes für

die Ernährung ist nicht wahrscheinlich. Diese scheint durch die Zelle als

Ganzes bewirkt zu werden. Chromatinzerstreuung sowie Auflösung der Kern-
membran und des Nucleolus finden statt. Bei den ersten Zelltheilungen scheinen

Mitosen öfter zu fehlen, während sie später vorkommen. Der Nucleolus wird

vor der Reifung vacuolisirt, zuweilen auch aufgelöst, ehe die Zellmembran ver-

schwindet. Die Furchung ist oft unregelmäßig, zumal wenn das Ei im Gono-
phor gepresst ist. Ihr Product ist eine Morula. An dieser färbt sich die

Innenmasse anders, als die Oberflächenschicht, die jedoch noch kein echtes

Ectoderm ist. In der Innenmasse, dem »Proentoderm«, kommt es zur Kern-
vermehrung und Verdauung von Zellen durch andere, wohl auf enzymatischem

Wege. Es gehen nur wenige Zellen des Proentoderms in das Entoderm über.

Dabei findet eine Auslese in Folge eines Kampfes der Zellen um den

Dotter statt. Die Keimblätterbildung ist mehr physiologisch als phylo-

genetisch zu erklären. — Man kann bei Hydroiden, deren Eier aus ectoder-

malen, entodermalen oder interstitiellen Zellen entstehen, eine directe oder indi-

viduelle Oogenesis [Eudendrium^ Hydractinia, Campanularia, Pachycordyle) von

einer indirecten oder »oogonischen« (Penn., Tubularia, Syncoryne^ Hydra) unter-

scheiden. Eier der 1. Art werden durch das umliegende Gewebe, die der 2.

durch benachbarte Eizellen ernährt. Diese und die Regeneration von Gonaden
widersprechen Weismann's Keimplasmatheorie. Verf. unterzieht das Suchen

nach Homologien in der Ontogenese einer Kritik. Nur in einer Cölenteraten-

classe kommt Gastrulation, nirgends eine Gastrula als Embryo vor. Darin

liegt eiu bedeutender Einwand gegen die Gasträatheorie. Auch die Homologie

von Gastrula und Planula scheint unbewiesen. Die sehr verbreitete, aber sehr

verschieden gebildete Morula widersteht einer Erklärung durch die Gasträa-

theorie. Die Variabilität des Blastocöls in Größe, Gestalt und Lage und sein

gelegentliches Fehlen spricht gegen jede phylogenetische Bedeutung dieses Ge-

bildes. Mit den Theorien von der Homologie der Blastomeren lässt sich auch

die beschriebene Unregelmäßigkeit im Bau der sich furchenden Eier nicht ver-

einen. Die Amitose ist eine wiederholt nachgewiesene normale Art der Zell-

theilung und kann neben der Mitose vorkommen.

Yatsu gibt eine Beschreibung und graphische Darstellung der Furchung
von Bero'6 und Gallianira. Entfernt man vor der 1. Theilung Cytoplasma, so

theilt sich der Rest mit dem Kerne normal. Spaltet man das Ei während der

1. Theilung in 2 kernhaltige Theile, so bilden diese Halbembryonen; spaltet

man es dagegen in einen kernhaltigen und einen kernfreien Theil, so theilt

sich nur jener normal. Entfernt man ein Stück vom Micromerenpol vor der

4. Theilung, so können doch Micromeren gebildet werden. Theilt man im

4-Zellensta(lium das Ei vertical in 2 kernige Theile, so bilden diese Halb-

embryonen. Diese Versuche führen zu Schlüssen über die relative Größe der

Blastomeren und die ihre Größe bestimmenden Factoren.

Stockard (^) ergänzt seine Studien über das Gewebewachsthum a.n Cassiopea

xamacJiana [s. Bericht f. 1909 Coel. p 17] durch Untersuchungen über den Ein-

fluss der Regeneration auf das Wachsthum. Es wurden (A) bei einer Anzahl
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5 Mundarme, (B) bei einer anderen 5 Mundarme und ein Theil des Schirm-
randes entfernt. Während der Regeneration verringerte sich der Schirmdurch-
messer bei B, bis der Schirm wieder vollständig war, schneller, als bei A.
Daher findet, ähnlich wie bei einer schnell wachsenden Geschwulst, das Wachs-
thum auf Kosten des Körpers statt, und die größere Verletzung hat keine

raschere Regeneration zur Folge (gegen Zelenyj. Auch wenn man das ganze
Manubrium entfernt, so nimmt bei der Regeneration der Durchmesser stärker ab,

falls zugleich ein Theil des Schirmes zu regeneriren ist. — Hierher Stockardf^).

Wilson untersucht, ob bei Aufhebung der Verbindungen zwischen den Zellen

eines Hydroiden diese sich zu einem indifferenten (»totipotent«) Regenerations-
gewebe vereinigen. Bei Pennaria tiarella und Eudendrium carnemn entstehen

aus den getrennten Zellen Syncytien, die ähnlich der Planula gebaut sind, ein

Perisark abscheiden, Cönosarkstränge aussenden und au diesen Hydranthen
bilden. Die Differenzirung erinnert an die der Planula. Es scheint ihr eine

Rückdifferenzirung der Zellen, wie bei den Spongien, voranzugehen. Bei zer-

drückten Stücken von Lcptogorgia findet ebenfalls eine Wiedervereinigung der

Zellen, aber keine Regeneration statt. Ebenso verhalten sich die Gonaden von
Asterias. Dass bei der Rückdifferenzirung ein ganz indifferenter Zustand der

Zellen wieder erreicht wird, ist nicht erwiesen. Alle Rückbildungen bei Spon-
gien in der Gefangenschaft oder unter abnormen chemischen Bedingungen sind

Reductionen im Sinne von Schultz, wenn man zugleich cenogenetische Ver-
änderungen annimmt. Die Rückbildung nach künstlicher Zellentrennung kann
ebenso aufgefasst werden oder unter die Tendenz zur Bildung eines neuen
Ganzen nach physiologischer Isolirung einzelner Theile fallen. Die Fähigkeit
der Trennung und Wiedervereinigung von Zellmassen kann phylogenetische Be-
deutung haben. — Werden Stücke von Eud. durch Gaze gepresst und so in

Zellen und kleine Zellmassen zertheilt, so vereinigen sich diese zu Klümpchen
von 1-5 mm Durchmesser und bilden Perisark und Cönosark-Auswüchse, die

sich am Ende spalten, mit einem Zweig festwachsen und an dem anderen einen

Hydranthen bilden können, während andere Theile absterben. Stücke von
200-300 /t Durchmesser setzten sich fest, bildeten aber keine Hydranthen.
Zehn weitere Versuche von anderer Anordnung hatten unvollkommeneren oder
gar keinen Erfolg. Das durchgepresste Gewebe besteht aus 4 Zelltypen, die

zu größeren Massen zusammenfließen. Massen, die schon von Perisark um-
schlossen sind, zeigen auf Schnitten theils scharf umrandete, theils nur einseitig

umrandete, andererseits mit dem netzartigen Plasmodium verfließende Zellen und
Nematocysten, Später ist eine äußere Schicht, die hauptsächlich aus Zellen

besteht, von einem inneren Syncytium durch einen Spalt getrennt. Stücke, die

schon Ausläufer haben, zeigen das ein- oder mehrschichtige Ectoderm vom ein-

schichtigen Entoderm durch einen Zwischenraum geschieden; innen liegt ein

zum Theil mit dem Entoderm verbundenes Syncytium. Zwei Versuche an Penn.
mit Stämmen und Hydranthen oder nur Hydranthen ergaben ebenfalls Plasmodien
mit Perisark. Die größeren Stücke starben ab, von den kleineren gelangten
einige bis zur Ausbildung von Hydranthen. Planulae und die daraus gebildeten

Hydranthen stimmen mit den Restitutionsmassen und aus ihnen entstandenen
Hydranthen in der Größe ziemlich überein. Das zerpresste Gewebe zeigt Zellen

mit und ohne Pseudopodien, Körnchenzellen, Cnidoblasten, freie Körnchenmassen.
Die verschmolzenen, syncytienartigen Massen sind nicht differenzirt; nur wenige
Zellen sind erkennbar, augenscheinlich werden die Entodermzellen umgebildet.
Das Schicksal der Cnidoblasten bleibt unbekannt. Später werden Perisark, Ecto-
derm und ein entodermaler Kern gebildet, von dem sich dann wie in der
normalen Entwickelung eine Entodermschicht abgrenzt. Im Kern entsteht die

Zool. Jahresbericht. 1911. Coelenterata. f
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Gastralhöhle. Später differenziren sich die Entoderm- und Ectodermzellen

;

Nematocysten des ursprünglichen Thieres bleiben erhalten. — Bei Le])togorgia

virgulata vereinigen sich die getrennten Zellen zu kugeligen Massen, die sich

aber nicht weiter umbilden. Alle Zellarten gehen in die Verschmelzung ein.

Diese wachsenden Massen bilden später Pseudopodien und scheiden einzelne

Zellen aus. Schnitte zeigen bald ein Syncytium mit zerstreuten Zellen, bald

auf einem Theil der Oberfläche 2 Zellschichten, bald außer isolirten Zellen

eine wohl coagulirte Flüssigkeit. Ein Theil der verschmolzenen Massen, in

den Körper einer Lept. eingeführt, ging celluläre Verbindungen mit diesem ein.— Bei den Gonaden von Ästerias arenicola vereinigen sich die getrennten Zellen

mit Hülfe von Pseudopodien in wenigen Minuten wieder.

Nach Riddle kann bei der gewöhnlichen Autotomie von Tubularia Dege-
neration des Hydranthen vorkommen oder fehlen. Sie wird durch Temperatur-

erhöhung befördert. Zieht man Individuen von T. durch Lösungen von Natrium-

tellurit oder Natriumselenit, so findet in weniger als 1 Minute Autotomie statt,

auch wenn die Lösungen kälter als das Wasser sind; dabei ziehen sich Ten-
takel, Hypostom, Peristom und Halstheil zusammen, und der Hydranth löst sich

ab; er kann dabei an der Abschnürungstelle so fest geschlossen sein, dass sich

die Flüssigkeit nicht durch den Halscanal auspressen lässt. In schwächeren

Lösungen findet die Autotomie in 1-4 Stunden statt. Bei einem mechanisch

gereizten autotomirenden Polypen trieb die Zusammenziehung die Flüssigkeit

aus dem Hals und hemmte die Circulation, bis ein Durchbruch im Dissepiment

des Stammes unterhalb des Halses sie wieder ermöglichte. Die Wiedereröffnung

des Haiscanales wird durch Ablagerungen an dieser Stelle und Secretion eines im

Wasser erhärtenden Materiales zwischen Cönosark und Perisark des Halses ver-

hindert. Die Autotomie scheint auf der stets vorhandenen Contractionsfähigkeit

zu beruhen und zu erfolgen, wenn eine Contraction zu lange dauert oder zu

stark ist.

Koch (2) sucht zu entscheiden, ob bei Hydra fusca der Hunger oder die Tem-
peratur die Eutwickelung der Geschlechtsproducte auslöst. Ob H. f.

in

eine hermaphrodite und eine getrenntgeschlechtliche Art zerfällt, konnte nicht

entschieden werden. H. attenuata ist wohl eine selbständige, der grisea nahe
Art. Cultur vom Ei aus gelang bei f. nicht in Folge von Verpilzung; bei g.

nur für wenige Tage. Culturen mit reinen Linien von Knospen einer /. ergaben

nur bei etwa 10", nie bei Zimmertemperatur Eier oder Hoden. Bei g. kam
Geschlechtsreife in Zimmertemperatur vor. Hunger erzeugte bei /. in Zimmer-
temperatur keine Geschlechtsproducte, dagegen wurden parallele Futter- und
Hungerculturen in der Kälte fast gleichzeitig geschlechtsreif. Nussbaum's wider-

sprechende Resultate [s. Bericht f. 1909 Coel. p 21] erklären sich theils daraus,

dass mit g. gearbeitet wurde, theils aus Nichtbeachtung der Temperatur, aus

Missdeutung eines Versuches, dem Fehlen von Controllculturen und Vermischung
der beiden Arten. Die Intensität der Hoden- und Eibildung steigt jedoch mit

der Fütterung,
f. war streng diöcisch. Alle Nachkommen hatten mit dem

Ausgangsthier gleiches Geschlecht, c^f herrschten vor und blieben auch in der

2. Geschlechtsperiode (^. Wenn die hermaphrodite g. einmal als Q. auftritt,

so producirt sie bei der Wiederholung der Geschlechtsperioden stets nur Eier.

Sie scheint eine complicirte Fortpflanzung zu haben. Die Verlangsamung der

Verdauung in der Kälte ist keine Depression (gegen Krapfenbauer). Thiere in

Depression bilden nie Hoden oder Ovarien.

Nekrassoff bestätigt Braem's Lehre von den Beziehungen der geschlechtlichen

zur ungeschlechtlichen Fortpflanzung [s. Bericht f. 1910 Allg. Biologie p 12] bei

Eleutheria nicht, obgleich die Fähigkeit des Geschlechtsthieres zur Knospung,
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die für möglich gehaltene ectodermale Entstehung der Geschlechtszeilen und die

interradiale Localisirung beider Fortpflanzungsweisen dafür zu sprechen schienen.

Knospung und geschlechtliche Fortpflanzung können gleichzeitig stattfinden. Die
Knospe bildet sich aus beiden Blättern, ihre Höhlung hängt mit dem Ring-

canal zusammen. Die Ectodermzellen der Knospungstelle sind mehr oder weniger
embryonal, während das diflerenzirte Ectoderm rückdifferenzirt wird. Die Ge-
schlechtszellen entstehen aus dem Epithel der Glockenkernderivate. Die
typischen Reifungsmitosen mit Polstrahlungen und mehr als 6 doppelten Chro-
mosomen sprechen gegen die naheliegende Erwartung eines primitiven Charakters
der geschlechtlichen Processe. Die große Beständigkeit der Reifungser-
scheinungen bei Thieren und Pflanzen zeigt, dass sie sehr alt sind. Die
Knospung wird durch große Variabilität und Abhängigkeit von den Lebens-
verhältnissen vielleicht als jünger charakterisirt. Reichliche Ernährung führt

zu lebhafter Knospenbildung auch bei Individuen mit Geschlechtsproducten. Die
Lage der Knospen am Schirmrand im Gegensatz zu der am Manubrium bei

Margeliden hängt mit der kriechenden Lebensweise von E. zusammen.

2. Hydromedusae.

Hierher auch Hadzi(2) und die faunistischen oder systematischen Arbeiten
von Alcock, Annandale, BabiG(V), Bedot, Bigelow(',2), Billard (S^), Qoette,

Hargitt(2), Hilgendorf, IVIaas(i), Ritchie(^j, Schorn und Stechow. Ferner s.

über Physiologie oben p 8 Hadzi(i), p7 Drzewina & Bohn, Nesselzellen p8
Hadzi(^), Entwickelung p 8 Schaxel, p 9 Hargitt(^), Regeneration p 11 Wilson,
Autotomie p 12 Riddle, Fortpflanzung p 12 Koch(2) und p 12 Nekrassoff.

Über den Phototropismus bei Medusen s. unten AUg. Biologie Mast(2).

Steche behandelt monographisch zunächst Hydra allein, dann die übrigen

Hydroiden, und zwar in beiden Fällen die Morphologie, Fortpflanzung, Biologie,

experimentelle Biologie und Systematik unter Berücksichtigung der neuesten

Resultate. Die besonders ausführlichen Abschnitte über experimentelle Biologie

berücksichtigen die Regeneration, Regulation und Pfropfung, für Hydra außer-
dem die Depression und geschlechtliche Fortpflanzung.

Koelitz berichtet in der Fortsetzung seiner Untersuchungen an Hydra [s. Be-
richt f. 1910 Coel. p 16] über die Transplantation. Autoplastische Ver-
suche mit gleich- oder entgegengesetzt gerichteten Stücken führten stets zu
dauernder Verwachsung. Vereinigt man das Kopfstück eines Polypen mit dem
Fußstück eines anderen in normaler Richtung, so kann dauernde Verbindung,
eventuell mit Regulation stattfinden. Pfropft man einem Polypen oberhalb der
Tentakel einen anderen auf, so kann dieser allmählich verkürzt und unter

Verschmelzung von Tentakeln resorbirt werden. Ist bei diesem Versuch der

eine Polyp sehr klein, so wird er entweder schnell resorbirt oder dreht

sich aus der gemeinsamen Achse heraus und schnürt sich ab. Zwei nach Ent-
fernung der Köpfe oral vereinigte Polypen verwachsen entweder ohne weitere

Folgen, oder an der Vereinigungstelle bildet sich ein neuer Kopf, und der eine

Polyp wird resorbirt. Polypen, nach Entfernung der Fußscheiben aboral ver-

einigt, bleiben entweder verwachsen oder trennen sich später wieder. Polypen
mit Tentakeln lassen sich auch oral vereinigen, wenn der eine unverletzt bleibt.

Heteromorphosen wurden nur ausnahmsweise in Folge von neuen Schnitten an
verwachsenen Hydren erzielt. Bei seitlicher Transplantation, sowohl senkrecht

wie parallel, kommt es fast stets zur Vereinigung zu einem Thier durch Re-
duction oder Resorption und Regeneration. Heteroplastische Vereinigung ist

f*
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zwischen H. polypus und oligactis möglich, dagegen nicht zwischen diesen und

vulgaris. Selten und immer nur vorübergehend ließ sich viridis mit o. oder p.

vereinigen, wobei gelegentlich für kurze Zeit Zoochlorellen in die braune Art

übertraten.

Nach Boulenger(^) sind die Nesselzellen im Nesselring \on Limnocnida nicht

regelmäßig angeordnet und haben kein Cnidocil, sind also nicht wirksam. Sie

wandern in die Tentakel und werden hier an deren äußeren Theilen den ring-

förmigen Nesselbatterien eingefügt. L. hat einen doppelten Nervenring in

der gewöhnlichen Lage. Am Manubrium hat die orale Region im Entoderm

schlanke Körnchenzellen und große typische Becherzellen. Die mittlere Region

bildet Knospen. Die functionslosen NesselzeUen im Ectoderm dieser Region

dienen wohl zur Ausstattung der knospenden Medusen. In der proximalen

Region enthält das Ectoderm vacuolisirte Zellen mit Nährstoffen und Drüsen-

zellen. Die Beute wird durch Schleimausscheidung in der Oralregion gefangen,

durch die Geißeln der Mittelregion fortbewegt und in der Proximalregion ver-

daut. Bei den Medusenknospen wird das Endocodon durch Einstülpung

gebildet. Dadurch wird das Entoderm zu einem Becher mit doppelten Wänden,

die interradial verschmelzen und so perradiale Taschen bilden. Danach wächst

vom distalen Ende eine entodermale Zellmasse einwärts, höhlt sich aus und

bildet mit ihren inneren Zellen die Anlage des Velumectoderms. Die perradialen

Taschen erzeugen durch Auswachsen die Entodermachsen der ersten Tentakel.

Das Manubrium wird zuletzt gebildet. Die Resultate sprechen in Betreff der

Phylogenese der Medusen gegen Goette, aber nicht, wie Hadzi will, gegen

Weismann.
Nach Deismann ist in den GonoT^horen von Hydraotinia echinata eine den

Glockenkern umwachsende Entodermlamelle vorhanden (gegen Goette) und später

vom Entoderm der Knospen getrennt. Bei Tuhularia eoronata entsteht sie aus

4 gesondert emporwachsenden, doch einander an den Rändern berührenden

Lamellen. Diese Species verbindet also T. mesembryanthemum mit H. und Clava.

Hanitzsch untersucht die Entwickelung von Cunina parasitica. Die

»Knospenähren« von Narcomedusen sind öfter in Trachymedusen beobachtet

und fälschlich für Knospungsproducte von diesen oder für Parasiten oder Commen-
salen gehalten worden. Die letzte Auffassung scheint für die Ähren zuzutreffen,

während ihre Jugendstadien zweifellos Parasiten sind. Die Meinungsverschieden-

heiten der Autoren über die Arten der in Betracht kommenden Cuninen folgen

theils aus der Unkenntnis der Altersunterschiede der Medusen, theils daraus,

dass verschiedene Arten in Geryoniden vorkommen. Die abgeschnürten Medusen
von C. rhododactyla haben zuerst Solmariden-, dann Cünanthidencharakter. Die

widersprechenden Berichte über die Embryogenese der Brut von proboscidea

werden verständlich, wenn man annimmt, dass die amöboiden Wanderzellen der

Gallertschicht und des Entoderms von zweierlei Art sind: die einen reife Eier,

die andern Oocyten 1. Ordnung und Oogonien. Dies trifft auch für die Ent-

wickelung der nach Bigelow [s. Bericht f. 1909 Coel. p 14] in der Gallerte

von Pegantha smaragdina parasitirenden 2. kleineren Generation zu. Das An-
einanderlegen zweier Amöboidzellen in beiden Species ist die Vereinigung der

Keimzelle mit einer Nährzelle. Die Merkmale der 2. Generation von pj-ob. und
die Stadien des Generationswechsels werden zusammengestellt: prob. 1. Gen.,

prob. 2. Gen., 2^ci,'>'- = prob. 3. Gen., knospende Polypeuform, prob. 1. Gen. —
Die Entwickelung von par. beginnt mit der Befruchtung der Keime im Gastro-

vascularraum der Garmarina. Woltereck's Beobachtungen [s. Bericht f. 1905
Coel. p 14] über das Zweikernstadium sprechen für die Annahme des Dualis-

mus der Amöboidzellen, von denen die eine Anfangs die Hüll-, Nähr- und Trag-
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zelle ist. Dieser sehr verschieden aufgefasste Phorocyt ist ein dem Organis-

mus der C. fremdes Element. Der mehrzellige Embryo bildet eine Kappe auf

dem Phorocyt, die Anfangs einschichtig ist, dann wohl durch Delamination

zweischichtig wird. Die Zellen sind bereits hoch diflerenzirt, eine Stützlamelle

ist vorhanden. Phorocyt und Larve sind amöboider Bewegung fähig. Am
Rande der Larve bilden sich 2 sehr kleine Tentakel mit Nesselzellen. Lange
vor der 1. Knospe legt sich durch Spaltung die »Entodermbrücke« an, welche

die Gastralhöhle vom Phorocyt trennt, diesen zum größten Theil umschließt und

erst allmählich zu einem Plattenepithel wird. Metschnikoff's abweichende An-
gaben beruhen vielleicht auf Untersuchung einer anderen C.-Art. Die unter-

suchten Embryonen scheinen die 3. Generation von prob, zu sein. Die Larven-

kerne scheinen 14 Chromosomen zu haben. Von den Medusenknospen entsteht die

1. an dem dem Phorocyt fernsten Punkt, die 2.-5. in gleichem Abstände davon

seitlich derart, dass die 2. und 3. in einer durch die 1. gehenden Ebene, die

4. und 5. in einer ebensolchen zu jener senkrechten Ebene liegen. Die 6. und

7. liegen in größerem Abstände von der 1. einander gegenüber. Bei dicht

besetzten Ähren sitzen zwischen den ausgebildeten auch junge, wahrschein-

lich Ersatzknospen. Während der späteren Entwickelung der Knospenähre

degenerirt der Phorocyt, und um ihn bildet sich eine ringförmige Vorwölbung
gegen den Wirth, die zur Befestigung dient. Die Entodermbrücke grenzt sich

gegen den Phorocyt durch eine Art von Sttitzlamelle ab. Vielleicht werden
die Phorocytenreste durch die von unten eindringenden Entodermzellen resor-

birt. Die jungen Larven können sich mehrfach durch Zweitheilung vermehren.

In Folge davon zerfällt auch der Phorocyt in entsprechende Theilc, doch hat

sich sein Kern wahrscheinlich schon vorher in Folge von Degeneration getheilt.

Die Degeneration des Phorocyten beginnt mit dem Auftreten chromatischer, dem
Kern entstammender Körnchen (wohl Chromidien) im Plasma und Vacuolen-

bildung. Die Chromidien werden vom zähflüssig gewordenen Plasma resorbirt.

Die Kerndegeneration beginnt mit Vorgängen, die an Spirembildung und Zer-

fall des Chromatinknäuels in Chromosomen erinnern; gleichzeitig sondern sich

Nuclein und Paranuclein, auch treten Körperchen von Nucleolarsubstanz auf,

wohl in Folge von Strömungen im Kern. Diese mögen zu einer Verdichtung

des Nucleoplasmas an der Kernmembran und so zu der hyalinen Degeneration

an der Kernoberfläche führen. Im Kerne treten Olein und Ölsäure auf. Diese

Fette scheinen in den hyalinisirten Kernschichten zu entstehen. Fettkörnchen

und aus dem Plasma entstandene hyaline Concretionen sind die Producte der

Degeneration.

Lipin stellt die Morphologie und Biologie von Polypodiuni hydriforme aus-

führlich dar. In den Sterlet-Eiern sitzen Anfang Mai die Knospen mit 12 Ten-
takeln einseitig an einem spiralig aufgerollten Stolo. Die Tentakel liegen inner-

halb der Knospen in 4 Gruppen zu je 3, d. h. 2 dünnen »Tasttentakeln« und
1 dickeren »Stütztentakel«. Später entstehen distal noch 12 Tentakel, so dass

in jedem Octanten 3 liegen. Die Ausstülpung der Knospen beginnt mit einer

Einstülpung am distalen Knospenende. Die Tentakel treten durch den Fuß in

den Stolo vor und durch dessen gegenüberliegende aufbrechende Wand ins

Freie. Dabei werden Dotterkörner des Eies in den Polypen hineingedrängt.

Das Entoderm liegt also vor wie nach der Umstülpung dem nährenden Dotter

an. Beim Laichen zerreißt das Ei, und der Stolo zerfällt. Die Zahl der

Knospen am Stolo wechselt sehr und tibersteigt 64; sie ist schwer festzu-

stellen, da die Knospen sich am Stolo theilen. Die isolirten Polypen haben

12 Tentakel. Durch Tentakelvermehrung und Theilung entstehen Thiere mit

24, 12 oder 6 Tentakeln; Anfangs herrscht jene, später diese vor, wohl ent-
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sprechend dem Nährstoffverbrauch. Bei der 12-tentakeligen Grundform stehen

die 4 Stütztentakel dem Mund gegenüber unten. Sie dienen als Gehfüßchen

und zur Anheftung an Sandkörnchen mittels Nesselfäden. Die Tasttentakel

krümmen sich gereizt über dem Munde zusammen; die Reizbarkeit wächst mit

dem Alter. Die Anlage neuer Tentakel geschieht in bestimmter Ordnung. Der

Mund legt sich, wenn sich nach der Umstülpung der Stolo wieder geschlossen

hat, als Spalt in dessen Wand an. Das Anfangs nach innen gekehrte Ecto-

derm enthält stets Epithel-, Nessel- und Embryonalzellen. Die Epithelzellen

sehen drüsig aus und sind vacuolisirt. Am Ende der Stütztentakel sind große

Nesselkapseln gehäuft, an allen anderen Stellen, besonders am Munde,

kleine. Die großen haben eine wohl doppelte, elastische Hülle und eine Öff-

nung auf einer distalen Erhebung; die Kapsel enthält den Faden und das Secret.

Der ausgeschleuderte umgestülpte Faden ist von einem Spiralband umzogen.

Die kleinen Kapseln haben, neben anderen Unterschieden, ein Cnidocil. Die

Kapseln sind von je einer Vacuole umgeben. Die Nesselzellen sind durch

einen Stiel mit der Sttitzlamelle verbunden, der aber bei isolirten Zellen durch

Contraction verschwindet. Größe und Gestalt beider Tentakelarten sowie Ver-

theilung und Bau der beiden Nesselkapseln sind ihren Functionen angepasst.

Die Fähigkeit der Festsetzung neben der Ortsbewegung beruht darauf, dass die

Nesselkapseln festgehalten oder losgelassen werden können. Ersteres geschieht

vielleicht, wenn bei Ausdehnung des Tentakels ein negativer (saugender) Druck

in der Vacuole, letzteres, wenn ein positiver (pressender) Druck auf die Kapseln

wirkt. Ähnlich zweckmäßige Druckverhältnisse treten bei der Einwirkung von

Wasserströmungen ein. Den Ersatz für den starken Kapselverbrauch liefern

die interstitiellen Zellen, die nahe bei der Tentakelbasis am reichlichsten sind.

Die sehr schnelle Wanderung der Kapseln nach Tentakelspitze und Mund ist

im Leben leicht zu beobachten. Die an der Stützlamelle liegenden, sich amito-

tisch theilenden interstitiellen Zellen bilden eine Vacuole und darin den Kapsel-

keim. Der Nesselfaden wird außerhalb der Vacuole als Kette von Körnchen
angelegt, die in die innere Kapselhülle übergeht. Man sieht die Körnchen in

die Kapsel einwandern. Die Kapseln können sich theilen. Der Faden wird

wohl ziemlich schnell durch die hygroscopische Wirkung der Vacuole von der

Kapsel aufgesogen und eingestülpt. Aus der flüssigen Substanz zwischen den

Körnchen bildet sich die äußere Kapselhülle. Die Wanderung scheint vor der

Fadeneinstülpung mit amöboiden Bewegungen zu beginnen. Am Bestimmungs-

ort befestigt sich die Nesselzelle an der Stützlamelle. Der Faden stülpt sich

vermuthlich durch Quellung des hygroscopischen Kapselsecretes aus, die nach

dem Herausdringen der Basis des Fadens wegen seiner starken Durchlässigkeit

sehr schnell fortschreitet. Der Beginn des Vorganges wäre also bei Abwesen-
heit eines Cnidocils automatisch, von äußeren Einflüssen unabhängig. Die

Epithelzellen entstehen aus entleerten Nesselzellen, nur im parasitischen Stadium

aus Embryonalzellen. Die Tentakel werden daher als Nesselbatterien angelegt.

Die Stützlamelle trägt an ihrer entodermalen Oberfläche Muskelfasern, am
Mund und in den Tentakeln ebenfalls innen eine Mesoglöa mit eingelagerten

Zellen. Das Muskelgewebe besteht nur aus glatten Längsfasern mit 1-3
Kernen und dichotom verzweigten Fasern mit mehreren Kernen. Die regel-

rechte Function der Musculatur beruht auf ihrer Verbindung mit der Stütz-

lamelle. Die Fasern entstehen aus embryonal aussehenden Zellen, deren Proto-

plasma sich bandförmig auszieht. Die Kerne können sich danach noch theilen.

Die Längsmuskeln entstehen abnorm entodermal, wahrscheinlich weil das Entoderm
zur Zeit ihrer Entstehung nach außen liegt und einige ectodermale Functionen

hat. Die Embryonalschichten sind also noch nicht streng physiologisch diffe-
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renzirt. Vor und gleich nach der Umstülpung stehen die Fasern von Stolo

und Knospen senkrecht auf einander. Bei den Theilungen werden sie um-

geordnet. Das Nervengewebe, das einen Plexus zwischen Entoderm und

Muskelfasern bildet, besteht aus 3- und 2-polaren Zellen und Fasern. Das

Ectoderm wird nicht innervirt, jedoch die Muskelfasern. Als Perceptionsorgaue

dienen Epithelzellen und besonders die kleinen Nesselzellen. Der Reiz wird

wohl von den Ectodermzellen durch die Stützlamelle auf die Muskeln und von

diesen auf die Nerven übertragen. P. ist der einzige Hydroidpolyp mit nur

entodermalem Nervensystem, was wohl auch auf der umgekehrten Anlage der

Embryonalschichten beruht. Das Entoderm, das Anfangs außen, später

innen liegt, bildet im Mundkegel einen Schlund; hier und an den Tentakel-

basen wird es durch eine Mesoglöa vom Ectoderm getrennt. Nach der Um-
stülpung nehmen die Entodermzellen Dotter auf und bilden Fett. Ernährung

durch den Mund wurde nicht beobachtet. Das umgestülpte Entoderm enthält

Geißel- und Drüsenzellen. In den Tentakeln bildet es einen centralen Strang.

— Der Stolo ist kein Individuum, sondern die Grundlage einer Colonie. In

der freien wie in der parasitischen Periode, die parallele Vorgänge zeigen,

bildet das Individuum mit 12 Tentakeln die Grundform, das mit 6 ist anomal.

Geschlechtselemente sind nicht bekannt.

Kühn studirt den Bau von Thyroscyphus gracilis n. Die Hydrotheca hat

nahe beim Oberrand innen eine Ringleiste, am Rand 4 Zähnchen, damit alternirend

4 Opercularplatten, an der Basis ein adcaulines halbmondförmiges Diaphragma.

Der Hydranth hat 3 Regionen: die unterste mit dünnem, die mittlere mit hohem

Entoderm, und das Hypostom. Zwischen den ersten beiden verbindet sich das

Ectoderm in einer Ringlinie mit dem Periderm. Die etwa 24 Tentakel haben

eine einfache Entodermsäule. Der Stock ist ein Fächelsympodium mit verfrühter

Primärknospenbildung. Ein Vergleich mit Sertidarella lässt darauf schließen,

dass T. ein primitiver Sertularid ist. Der adcauline Blindsack von *§. ent-

spricht der ringförmigen Ectodermfalte zwischen dem unteren und mittleren Ab-

schnitt von T.

Nach Müller sind Eleutheria claparedei und dicJiotoma selbständige Arten;

c. stellt in Bezug auf die für die Gattung charakteristische Anpassung an die

kriechende Lebensweise eine Ausgangsform, d. eine Endform dar. Die

Gattungsdiagnose wird verändert. Die beiden Arten werden ausführlich ver-

gleichend, auch unter Berücksichtigung von E. valentini beschrieben. — Hierher

auch oben p 12 Nekrassoff.

Hartlaub behandelt in der Fortsetzung seiner Bearbeitung der nordischen

Craspedoten [s. Bericht f. 1907 Coel. p 19] die Margeliden. Er ordnet die

Gattungen nach neuen Gesichtspunkten. Die Verschmelzung von Lizzia und

Rathkea ist unberechtigt. Cubogaster gehört zu L. Margeiis ist synonym zu

Bougainvillea. B. 1 n. von Triest und 1 n. var. Zu R. gehört nur R. hlumen-

hachii.

VanhÖffen(^) findet unter den Anthomednsen und Leptomedusen der Tiefsee-

Expedition keine sicheren Tiefseethiere. Er bespricht 26 Anthomednsen (7 n.),

15 Leptomedusen (2 n.). Cnidostoma n. gen. der Margeliden. Charakte-

ristisch für die Westwinddrift sind Eleutheria valentini^ Hippoerene martoviana

und Phialella falclandica.

Motz-Kossowska theilt die Arten von Halecium in 3 Gruppen, die sich an

margaricum^ gracile und halecinum anschließen. Aus dem westlichen Mittelmeer

werden aufgeführt 11 Arten (3 n.) und 3 var. (2 n.) von H. und 1 0])hiodes. H.

torreyi hat freie Medusen, die an Clythia johnsioni erinnern, H. billardi hat

Medusen vom ÄgastrorTj^us. Die ausführlich beschriebenen Gonophoren des
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hermaphroditen muricatum var. hanyulense enthalten vielleicht theils beiderlei,

theils einerlei Geschlechtsprodncte.

Kramp bemerkt in seiner Bearbeitung der Hydroiden der Danmark-Expedition,

dass den Merkmalen der Fortpflanzungsindividuen geringerer systematischer

Werth als denen der Ernährungsindividuen beizulegen sei. Die bathymetrische

Verbreitung der Arten wird eingehend besprochen. Stolonisation findet

einerseits durch Verschmelzungen und Brücken bei polysiphonischen Zweigen,

andererseits durch Umbildung monosiphonischer Zweige zu Ranken und Stolonen

statt, die sich an Fremdkörper anheften. Die Bedeutung der Brücken liegt

nicht nur im Zusammenhalten und Verfestigen der Colonie, sondern auch im

Getrennthalten der Zweige. Die Verschmelzung zu polysiphonischen Zweigen

dient zur Verfestigung dieser Zweige. Untersuchungen über das Operculum der

Campanuliden führen zur Trennung von Guspidella, Galycella und Campanulina.

Es werden 33 Arten behandelt, darunter neu Halecium 2 und Cuspidella 1.

Ritchie(2) findet unter den 38 Hydrozoen der Thetis-Expedition 15 auf die

australischen Meere beschränkt. Gymnoblastische und kleine epizoische Arten

sind selten. Ldctorella 1 n., Gryptolaria 1 n., 2 n. var., Sertularella 1 n., 1 n.

var., Halicornaria 1 n., Gladocaipus (?) 1 n.

Boulenger(^) fand unter 400 Medusen von Moerisia lyonsi 55 abnorme. Die

Zahl der Radialcanäle und Primärtentakel, normal 4, variirt zwischen 3 und 6.

Bei 5-zähligen Medusen bleibt die Zahl der Entodermstreifen im Magenstiel 4.

Bei 4-zähligen Medusen kann die Tentakelzahl durch interradiale, adradiale und

subradiale Tentakel vermehrt werden. Diese besonders bei kleineren Medusen

vorkommenden Abweichungen dürften eine Mutation darstellen. Die Zahl

der secundären Tentakel steigt bis 20; zuweilen ist ihre Bildung auf einzelne

Quadranten beschränkt. Selten sind Tentakelverzweigung, wohl durch Ver-

letzung, sowie ein Apicalcanal, wohl in Folge von Persistenz des Canales, der die

Knospe mit dem Hydroidenstock verband.

Calman findet auf Xmithias (Medaeus) haswelli eine Stylactis (?), die regelmäßig

auf dem Krebs zu leben scheint und hochgradig symmetrisch angeordnet ist.

Die Hydrorhiza breitet sich in den Furchen zwischen den Regionen des Carapax

aus, die Polypen sitzen an den Kniegelenken der Beine.

Nach Heiibronn wuchs eine Colonie von Stauridium cladonema im Ganzen

etwa 80 Tage und starb dann bald. Die Polypenzahl nahm in arithmetischer

Progression bis 450 zu. Wachsthumsgeschwindigkeit der Zweige und Abstand

der Individuen von einander sind proportional. Die Zweige halten einen ge-

wissen Abstand von der Wasseroberfläche ein. Als Ursache davon erkennt

Verf. die Gebundenheit an ein Druckminimum.

Fraas beschreibt zum Vergleich mit Kerunia cornuta aus dem Eocän von

Ägypten Hydractinia caloarea von den Fidjiinseln. Bei beiden hat eine sym-

metrische Gestaltung der Colonie stattgefunden, die dem innewohnenden

Paguriden zur Erhaltung des Gleichgewichtes von Nutzen sein wird.

3. Graptolitha und andere fossile Hydrozoen.

Über Kerunia s. oben Fraas.

4. Siphonophora.

Hierher auch Moser und BJgelow(2].
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Bigelow(3) bestätigt für den Golf von Biscaya die Angabe Chun's, dass die

Physophoren im Sommer im Atlantik fehlen. Er behandelt Nedopyramis n.

tlietis n. (Monophyide), Muggiaea 1, Rosacea 1, Diphyes 3 (1 n.), Chuniphyes 1,

Hip2wpo(lius 1, Vogtia 2. Die Siphonophoren sind mit Ausnahme der Eudoxien
von D. ajjjjendieulata selten an der Oberfläche, am häufigsten zwischen 25 und
100 Faden.

5. Scyphomedusae.

Hierher auch Widmark, IVIaas(V) "nd BigeIow(2). Zur Physiologie s. oben

p 7 Veress und p 8 Harvey(2), über Regeneration p 10 Stockard(2).

HerOUard(3) wiederholt kurz seine Angaben [s. Bericht f. 1908 Coel. p 22j
über die Anheftung und Ortsbewegung junger Polypen, um zu zeigen, dass

sich dabei die Fußscheibe nie als Saugnapf bethätigt. Das Gleiche gilt nun
auch von der Anheftung des Scyphiatoma: es scheidet zunächst auf die

Unterlage eine dünne Chitinlamelle ab, dann bilden sich in den Ectodermzellen

Tonofibrillen aus, und zugleich gehen die Zellen selber zu Grunde, so dass

zuletzt nur die Fibrillen, die vom Chitin bis zur Mesoglöa reichen, das Sc. an
der Unterlage festhalten. Alte Polypen können sich durch eine »reptation

pseudopodique« ein wenig von ihrem Statoblasten entfernen. [Mayer.]

Wietrzyk0WSky(2j setzt seine Mittheilungen über die Entwickelung der

Lucernarien [s. Bericht f. 1910 Coel. p 20] fort. Der Polyp mit 4 Tentakeln
hat 4 interradiale Septen mit den Anlagen der Täniolen-Muskeln, die Anfangs
bandförmig sind, später ausgehöhlt werden. Die nächsten 4 Tentakel erscheinen

interradial fast gleichzeitig, die weiteren in Gruppen von 8 adradial. Im
Stadium mit 16 ist das Manubrium angelegt. Bis zum Stadium 64 stehen die

neuen Tentakel regelmäßig. Die perradialen und interradialen Tentakel bilden

sich in Randkörper um. Die Fußeinstülpung besteht fast bis zur Geschlechtsreife.

Die Geschlechtszellen gehen spät aus Entodermzellen der Columellen hervor.

Im Stiel bilden sich 4 interradiale Entodermfalten, die sich in der Körperachse
vereinigen.

Herouard(^) beobachtete, dass aus einer der früher von ihm beschriebenen

»Cysten« des Scyphostoma von Ghrysaora nach mehr als 3 Jahren ein Polyp
auskroch. Cystenbildung, Knospung und Strobilation folgen einander im Jahres-

kreislauf. Es liegt hier eine Pädogenese vor, die die Erhaltung der Art über

lange Zeiträume hinaus sichert.

Hadzi(^) betont gegen Herouard das Fehlen eines ectodermalen Schlundes bei

Scyphomedusen und die Unmöglichkeit, Scyph. und Anthozoen als Scyphozoa
zu vereinigen. Innere Proboscisauskleidung und Täniolen des Scyphostoma
sind vom Ectoderm so gut verschieden, wie vom Entoderm. Nesselzellen

kommen auch im Entoderm vor. Bei fast allen Hydroiden unterscheidet sich

die Innenseite der Proboscis vom übrigen Entoderm. Auch der Möglichkeit

eines späteren Einwachsens von Ectoderm widersprechen histologische Unter-

schiede. — Herouard (2) erwidert darauf, dass er sich über die ento- oder ecto-

dermale Natur des inneren Proboscisepithels garnicht entschieden habe, und dass

man die Beziehungen der Acraspeden und Anthozoen nicht nach diesem Merk-
mal allein beurtheilen könne.

Vanhöffen (^j gibt nach einer Kritik der systematisch verwerthbaren Merkmale
Diagnosen von Polyclonia (westindisch, Saugkolben mit einfacher Höhlung) und
Cassiopeia (indopacifisch, großer Saugkolben mit Röhrengeflecht). Er beschreibt

die 3 Arten von C. unter besonderer Berücksichtigung der Variabilität, die zur

Unterscheidung mehrerer Formen Veranlassung gibt.
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6. Ctenophora.

Hierher Mortensen, ferner Bigelow(2). Über die Entwickelung s, oben p 10

Yatsu, das Leuchten von Mnemiopsis unten Arthropoda p 55 Howard.

7. Anthozoa (incl. Hydrocorallia).

A. Zoantharia.

For Actiniaria see McMurrichlS^), PaxP) and Southwell. For fossil forms

see Felix, Foerste, Glrty, Grosch, Hahn, Kasansky, Oppenheim, Parona & Crema
& Prever and Vinassa de Regny(^).

For corals and coral-reefs see Drummond, Fryer, Günther, Richarz, Spicer

and Wood-Jones.
Pax(ij describes Actinise from the West Indies — Cerianihus 1, Condylactis 1,

Gyrostoma 1 n. (being the first record of G. from the Atlantic Ocean), Cysti-

actis 1 n. (the upper outgrowths on the column wall appear to be solid but

the lower ones are vesicles connected by a narrow endodermic canal with the

intra-mesenterial spaces), Bunodosoma 2 (1 n.), Ästeractis 1, Äiptasia 4 (1 n.),

Lebrimia 1, Paradiscosoma 1, Ricordea 1, Phymanthus 1, Stoiehactis 1 (sym-

biosis between Actinise and fishes occurs only in the tropics, and almost exclu-

sively between Stoichactidse and Pomacentridse), Zoanthus 3 (In.; in sociatus

outgrowths from the mesogloea pass through the ectoderm to the subcuticula),

Isaunis 1, Parazoanthus 1, Epixoanthus 2. — Palythoa is divided into 3 sec-

tions; — Immersse, with coenenchyme so strongly developed that only the most

distal part of the polyp is free (7 sp., 1 n.) : Intermedia^ in which the ccenen-

chyme forms, in the same colony, stolons and connecting lamellse, the polyps

are not completely retractile into the coenenchyme (1 sp.): Liberse (= Gemmaria

or Protopalythoa) with weakly developed coenenchyme, only in the form of

stolons connecting the bases of the polyps (1 sp.). The author regards as

belonging to Äiptasia only those Sagartiidse in which the sphincter is entirely

absent (contrary to Haddon); he divides the species of Ä. into two groups: —
Psilonemata, including those with smooth tentacles (e. g. leiodactyla n.), and

Dactyliophorse in which the tentacles bear annular or spiral thickenings [e. g.

annulata). In A. leiod. the primary and secondary mesenteries contained nume-

rous ripe testes and in the coelenteron of the same specimen were 7 young;

this is the first instance of protogynous hermaphroditism recorded in Ac-

tinise. The author discusses the barriers to the distribution of Actinise, e. g.

reduced salinity and temperature, and remarks that he has examples of Priapits

equinus (= Act. eq.) and Paranemonia cinerea living in water the saline content

of which has been gradually reduced from the normal (Sö^/qo) to 4%q. The
play of cold surface-water on a coast, and the topography and condition of the

sea bottom, are factors influencing distribution. Several of the genera of West
Indian anemones are of North Atlantic origin and have West Indian and Mediterra-

nean species, e. ^., Cerianthus^ Gondyl., Priapus, Anem., Bunodeopsis, Aipt. The
Pacific Clements in the W. Ind. fauna, especially Ästeractis^ Phymanthus^ Actino-

thryx, Stoich., Ricordea and Isaurus^ are regarded as relictse from tertiary

times, when the two regions were not separated by the Central American land

barrier. The deep sea Actinise of the Bay of Bengal exhibit streng resemblance

to those of the Atlantic, possibly a relic of the pre-miocene connection of these

seas. Bipolarity, in respect of littoral Actinise, does not oceur and is im-
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probable for deep-sea species. The similarity of the polar Actinian faunse is

a negative character, and is due less to the common possession of certain forms

thau to the absence of a number of groups characteristic of other seas; some

resemblances, e. g. the presence of brood pouches, are due to convergence.

The geographica! distribution of the Actinij« affords no support to the pendu-

lation theory. — The author has examined the original specimen of Palaactis

vetula and concludes that it is not a fossil Actinian, but of inorganic nature.

The species of Stichodactylinse of the West Indies and Pacific may be con-

sidered as races of the same species; this family has probably undergone no

further evolution since tertiary times. The three Anthozoan groups have di-

verged from a common root; the common ancestor of the Cerianthids and

Antipatharia was probably colonial. The Actiniacea and Zoanthacea may have

had a common octo-radiate ancestor, most nearly represented, among living

forms, by the Halcampula larva. The Zoanthacea (to which the Rugosa are

nearly related) and Actiniacea diverged later, the former remaining colonial,

the latter becoming solitary. The Madreporaria are represented as branching

off the stem near the Stichodactylinse, which present numerous affinities to the

corals, e. g., the occurrence of examples of Ric. florida with several months

(cf. Manicina and Mycedium)^ the basal coenenchymatous connection in Cory-

nadis viridis^ the knobbed tentacles of Goryn. and Corallimorphus and their

division into marginal and oral series (cf. Caryophyllia), the position and

arrangement of mesenteries, and the mesenterial filaments of Coryn., Ric. and

Äctinothryx which have, like those of corals, only a median glandulär streak.

Pax('') regards PalcBactis vetula^ which was described as a fossil Actinian

by Dollfus (1875), as being probably an inorganic formation. The Pacific

Clements in the Actinian fauna of the West Indies, especially Asteractis, Phy-
manthus, Äctinothryx, Stoichactis, Ricordea and Isaurus, are due to the former

continuity of the Pacific and West Indian regions, previous to the elevation of

Central America, which took place in a quite recent period (Pliocene). The
high degree of specialisation which Actinite had attained in tertiary times, and

their slow development during this period, indicate that these animals are an-

cient. Perhaps they had their origin as far back even as pal^eozoic times.

Hargitt(^) describes Cradaetis variahilis n., from the Tortugas. The most

remarkable feature is the presence of peculiar frond-like organs just outside

the outer cycle of tentacles. There are usually 6 of these organs, more or

less symmetrically arranged; each is dichotomously forked once or twice, and

the tips are knobbed. On the upper surface of these organs there is usually

a whitish glandulär disc or päd, which is provided with large nematoeysts.

These organs may aid the Actinian in its movements or in capturing its prey.

— McCIendon states that Grad. var. is kept just within the mouths of the

cavities in reef-rocks in which it lives by the combined action of the negative

heliotropism of its base and of the positive heliotropism of its fronds. These

possess the sense of taste but do not carry food to the mouth. They are

lures, or serve to hide the Actinian from its prey; they are heliotropic and

contract completely at night. G. v. is viviparous. The first pair of fronds

appears, when the young anemone has 20 tentacles, as outgrowths of the body-

wall just beneath the tentacles. G. v. moves from place to place by Walking

on its tentacles.

Lager describes, from south-west Australia — Boloceroides 1, Gystiactis 1,

Saccactis n. (Phyllactidse) 3 n. sp., and 1 n. var., Isactinia 1 n., Gyrostoma 2 n.,

Gribrina 2 n., Phymantlius 1, Stoichactis 3 n., Antheopsis 2 n., Stichodactis 2 n.

In the uppermost part of the column of Sacc. there occur more or less branched
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outgrowths, generally in a Single cycle, provided here and there with closely

apposed and very large nematocysts, a condition which indicates that the out-

growths are probably partly »Kandsäckchen«. This n. gen. is diflferentiated

from Ästeradis and Cradactis by the presence of these »Randsäckchen« and

by its diffuse sphincter.

Wilsmore describes new Hexactinise from New South Wales. The endodermic

musculature of Peachia hilli is well developed, and is strengthened locally

in both the capitulum and the lower part of the scapus, It reaches its maximum
strength in the portion of the scapus adjacent to the physa. Probably the

presence of these muscles enables the animal to bore into the sand with its

physa. The sphincter is represented by an increase in the strength of the

endodermal muscle-plaitings in the capitular region. A Single very large siphono-

glyph is present. There are numerous pores situated in longitudinal rows in

the body wall in the region of the physa. These are the openings of canals

which lead from the ccelenteron to the exterior. The ectodermic part of the

canal is much shorter than the endodermic part. A larval specimen had 12 ten-

tacles and 12 perfect mesenteries, of which the 8 primitive Edwardsian mesen-

teries were alone complete. Phellia hrowni and capitata are characterised by
the unusual strength of the sphincter and its peculiar contraction into two
parts, which does not occur in other species. The size and prominence of the

acontia are also striking features. Both species have only 3 cycles of mesen-

teries.

Walton (^) finds that specimens of Actinia equina living in exposed situations

are dark red, while those living under stones or sea-weed are light red or

green. The acrorhagi of the sheltered examples are few, small and of a

pale blue colour, while in the dark red specimens they are more numerous,

larger, of a much deeper blue and often irregulär (bilobed, etc.) in form. The
acrorhagi are probably defensive (possibly offensive), as they contain many
nematocysts, and their colour may be interpreted as »warning«. When the

anemone is startled, the tentacles are withdrawn and the acrorhagi then become
plainly visible. The colour of Sagartia miniata is usually also of a warning

nature, but in one specimen it harmonised very closely with its surroundings.

The resemblance of Cereus pedunculatus [S. hellis) to its surroundings is pro-

bably of protective value, but is also aggressive, for small crustacea mistake

specimens of this anemone for algaj. Gephyra dohrnii is a true instance of

protective resemblance. — There are also notes on the colours of S. undata,

Tealia coriacea and Anemonia sulcata. There is considerable difference in the

freedom with which Sagartids emit their acontia. Specimens which have been

exposed to coustant friction [e. g., the beating of the surf, causing abrasion by
shingle, etc.) emit them only after considerable Irritation, whereas individuals

living in quiet surrouudings put them forth freely at the slightest touch.

Walton (2) describes the habitats and colours of Sagartia ornata, Bunodes
thallia and Hoplangia durotrix^ and adds notes on other anemones from South

Devon.

Thieren states that mucous glands are present all over the column of

Heliactis hellis^ but are in greatest abundance in the sub-tentacular region, which

is encrusted Avith Shells. When the animal retracts, the crown of tentacles is

withdrawn, and the mass of Shells lies on the top of the anemone, which

therefore closely resembles its surroundings. Examples of this anemone living

in the shore-pools begin to expand only in the twilight; the expansion is appa-

rently independent of the tides.

Pieron regards the closure of Actinia equina, brought about by the decrease
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in the movement of the water in the rock-pool on the fall of the tide, as an

anticipatory reaction of defence against asphyxia. Specimens which live in the

higher littoral zone, where there is a notable nocturnal shortage of dissolved

oxygen, when placed in a limited supply of water, close much sooner than

individuals from the Laminarian region, which have never experieneed im-

poverishment of the surrounding medium. The result is that the Laminarian

specimens, at the end of a given time, have consumed a greater quantity of

oxygen, and that they exhaust the medium more quickly. Specimens of A. eq.,

which had beeu kept in captivity for three or more mouths, were placed in a

rock-pool, alongside specimens found living there, but at the fall of the tide

seemed to be incapable of closing; they therefore lost a cousiderable part of

their water-content, and dried quickly during the interval between the tides.

Their sojourn in stagnant water had caused the loss of the anticipatory reaction.

But already at the end of about 14 or 15 tides the anticipatory closure was
clearly shown, although it was not as rapidly produced as in the controls.

Schmid finds that after a specimen of Cereactis aurantiaca has been for a

time in complete darkness, withdrawal of the tentacles and elongation of the

body take place. If füll daylight be then allowed to fall on the specimen the

body contracts and the tentacles spread themselves out rosette-wise, and the

rosette is turned towards the sun. In subdued light the animal moves into

the Position of greatest light. Yellow and red rays exert a different influence

on the tentacles to green and blue. If Äctinia sulcata be kept in the dark,

its tentacles droop and it assumes an »attitude of sleep«. On Illumination an

immediate movement of the tentacles often takes place, but sometimes only

after several minutes.

Cary('^) has studied pedal laceration in Aiptasia and Gylista. The change

in the form of a laceration piece, leading up to the acquisition of the typical

actinian shape, takes place through the upgrowth of the tissue about the orifice

where it was torn off from the parent. The permanent mesenteries arise as

new growths in the undifferentiated tissues of the oral end of the laceration

piece. The first 12 mesenteries do not appear in the sequence followed by
those in embryos. As development proceeds, the old mesenteries — those

brought over from the parent when the fragment was torn oflf — become re-

stricted to a proportionately shorter and shorter part of the base of the young
actinian, and are finally resorbed. The mesenterial filaments are formed,

as in embryos, from a downgrowth of the ectodermal lining of the stomodseum.

Their trilobed condition arises by differentiation of this tissue. The tissues of

the most actively growing part of a laceration piece become very thin; the

ectoderm and endoderm lose all apparent cell-outlines ; the mesogloea arises as

a direct continuation of that present in the older tissues. The newly formed

tissues contain a very small number of gland-cells and nematocysts. These
two types of cells are developed to the usual number after the tissue-relations

have become stable.

Roaf records a specimen of Adinoloba dianthus which showed partial

fission. When one of the two mouths present was given food stained with

neuti*al red, the neighbouring tentacles became pink and remained coloured for

4 weeks, while those around the other mouth remained white. When one oral

disc was stimulated its tentacles contracted but those of the other disc only

did so after a slight interval, and probably as a result of the pull caused by
the contracted state of the neighbouring body. Therefore there was no com-
munication between the two coelentera, and no direct nervous connection be-

tween the two division-products.
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Pütter recoi'ds observations on the metabolism of anemones, which indicate

that Adinia equina gives ofl* incompletely broken down producta (which de-

colourise permanganate), and also takes up from the sea-water soluble organic

Compounds (which decolourise permanganate). He also discusses the symbiosis

of Atptasia diaphana with zoochlorella.

Wietrzykowski(^) describes the egg-cleavage of Edwardsia beautempsi. About

2Y2 tours after fertilisation the egg begins to Segment, and 4 equal and cleaiiy

separated blastomeres are at once formed. 20 minutes later the cleavage-

fuiTOws begin to disappear, so that the embryo becomes perfectly spherical.

But about 20 minutes later the blastomeres reappear; there are now 8 of them.

This phenomenon appears to be quite normal. Eggs placed in a very dilute

Solution of toluidine blue showed, at the time when the outlines of the 4 blasto-

meres disappeared, on the surface of the embryo, two cross-lines corresponding

in Position to the primitive cleavage-furrows. This indicates that there is not

a fusion, but only a »resserrement« of the 4 blastomeres previous to the next

cleavage. The subsequent cleavages proceed normally, except that sometimes

at the 8-cell stage the blastomeres appear to fuse in pairs {i. e., producing

4 blastomeres], and then, 20 minutes later, cleavage into 16 cells takes place.

The cleavage results in the formation of a blastula without obvious polarity.

The endoderm is formed by unipolar budding. The larva is ciliated all over

and swims actively. It elongates, and develops at its anterior end a girdle

of stronger cilia. An ectodermic invagination at the posterior end opens into

the archenteron. Finally the endoderm is raised into 8 folds, the mesenteries.

Such larvse lived in aquaria for a month without changing their form or deve-

loping tentacles.

Cary(^) coUected Zoanthina and Zoanthella (Hensen's and Semper's larvse)

in abundance at the border of the Gulf Stream, south of the Tortugas, and
placed them in aquaria. Only the specimens of Zoanthina underwent trans-

formation. The circular band of large cilia was resorbed, the larvje became
inactive and settled to the bottom, each becoming attached by the aboral end,

and developing 8 tentacles. The young actinians did not advance beyond this

stage, although kept for some weeks.

Gravier("') describes colonies of Galaxea, from the bay of Tadjoui-ah, in which

a large part of the surface was perforated by small Sabellids, which traversed

the coenenchyme through and through. In some cases the colonies were ab-

solutely ravaged by perforating organisms. Around the necrosed areas there

had taken place a proliferation, which resulted in the production of a large

number of new calicles, bringing about more or less considerable deformation

of the surface of the colony. The most abundant parasites of G. are Cirripedes

(Pyrgoma), which almost always fix themselves in the calicles. Calicles, on

the summits of which P. are living, frequently show no traces of septa, there-

fore the P. became fixed to the calicles during the early phases of the latter,

and arrested or prevented the development of the polyps. Nevertheless the

walls of such calicles were raised to the same level as those of neighbouring

calicles. D^bris of Shells etc., which had fallen on to the colony, had been cover-

ed by a layer of living substance by the neighbouring polyps, and from this

living layer new polyps had been produced by budding. One colony showed an

area in which were numerous dead polyps and a Single living one. The latter

had given rise by budding to a series of new ones. All the living polyps

round the margin of the dead area had proliferated abundantly on the face

turned towards the dead part.

6ravier(^) describes the coral-reefs, chiefly coral-patches, of the bay of Tad-
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jourah [see Bericht f. 1910 Coel. p 30]. He gives an account of 64 species

of Madreporaria [see Bericlit f. 1907 Coel. p 6 Vaughan(i)], notes the occui--

rence of Millepora 1 and Lithophytum 1, and describes the attacks of parasites

on Galaxea [see abovel. — See also Gravier(S^)-

Harrison records, from the Persian Gulf, — Pyrophyllia 1, Flabellvmi 1,

Heterocyathus (the genus is discussed, and 3 species only are recognised) 2 (1 n.),

Paracyathus 1, Trematoirochus 1, Agelecyathus 1, Fungia 1, Heteropsammia 1,

and Dendrophyllia 1. The occurrence of a recent Trem. is noteworthy, the

7 tertiary and 1 recent species of the genus having been known only from

Australia and Australasian seas. — Hickson adds notes on this coUection, and

discusses the distribution of some of the corals, concludiug that -»Pyrophyllia

inflata is the only species that even suggests a former connection of the Gulf

with the Mediterranean Sea«. He adds remarks on Pyr. infl. [see Bericht f.

1910 Coel. p 29]. An endotheca is not present. The octoradiate symmetry,

the accretion ridges, and septal fusions in the Iower part of the coral do not

indicate any true aflinities with the Rugosa. The Guyniidse seem rather to

represent an early offshoot of the modern hexaradiate line of descent, and

their affinities lie rather with the modern Turbinolidai than with any known
Palseozoic coral.

According to Vaughan(^) each species of coral occurs under a more or less

definite set of conditions. In the Tortugas area, there are 3 or 4 coral faunal

complexes, the species of one complex only slightly overlapping those of another.

The author records observations on the rate of growth of corals. In 1908

the moat at Jeflferson contained no specimen of Oculina^ but in 1909 two

rather large colonies were present, one of these had grown in height from

35 to 41 mm. Observations on May 8, 1908 and on May 18, 1909 showed

that in this period the following changes had taken place (1) a colony of

Eusniilia knorri with two calices (one dividing into three) had become a colony

of 8 separate calices, another with 6 calices grew to 11 or 12; (2) two spe-

cimens of 0. diffusa, the branches of each of which ranged in height from 10 to

25 mm., grew to 40 and 45 mm. respectively, another colony increased in breadth

from 125x125 to 180x180, its height remaining constant; (3) a colony of

Manicina gyrosa increased in breadth from 125x125 mm. to 154 x154 mm.;

(4) an incrusting plate of Ägaricia agaricites increased from 50x37 mm. to

69 x54 mm.; (5) a colony of Porites furcata grew from a Single nodule, 25 mm.
high, to a mass with 6 protuberances (the tallest 40 mm. high, bifurcated with

a brauch 15 mm. high), 3 other protuberances trifurcated and 2 simple nodules.

Transplantation experiments are described which show that E. knorri and

Mceandra labyrinthiformis can withstand considerable ranges in the temperature

and salinity of the water. The duration of the free swimming larval stage

was found to be in Äg. crassa from 2 to 11 days, Por. clavaria 4 to 13 days,

P. astreoides 2 to 7 days. This duration of the free swimming stage renders

possible an extensive distribution of corals by means of ocean currents.

Vaughan {^) records observations on the recent Madreporaria of Florida. Shallow-

water corals are abundant whereever the light is strong, but are absent in the

permanently shaded areas. Corals with fragile skeletons [Eusmilia and Oculina)

cannot live in the region of breakers, but that kind of environment is favourable

for Orbiceila annularis and Porites astreoides. The ability to withstand ex-

posure between tides seems to be a function of the porosity of the skeleton.

The superficial soft tissues of Eusm., Orh. ann., Mceandra areolata, and Mani-

cina gyrosa were killed by exposure during a period of unusually low tides,

and this was also the case with some Favia fragum — all corals with im-
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perforate hard tissues. Siderastrea radians, the skeleton of which is slightly

perforate, and is made more spongy by the presence of synapticula, withstands

exposure better. Pontes seemed to be not at all affected by an exposure of

several hours, the extremely porous skeleton insuring a continuous supply of

water through capillarity. Madreporarian colonies are limited in growth, i. e.

in the amount of asexual reproduction. Records are given showing the rate of

growth of Eimn., Dichoccenia, Favia, Man.^ Sid., Agar., Por., Oc. and Ma-
andra. A young Oc, probably a year old, was 32 mm. in diameter in its

basal expansion, and 28,5 mm. in a vertical plane; one branch projected hori-

zontally 22 mm. from the basal expansion. The annual growth-rate of other

specimens was from 15 to 35 mm. in height. A specimen of McBand. areol.

was 40 mm. long in 1908, 54 mm. in 1909, and 80 mm. in 1910; the corre-

sponding breadths being 27, 46, and 69 mm. Its height in 1909 was 28 mm.,

and, in 1910, 42 mm; This specimen was (in 1910) about 4 years old, and

almost adult. Planulse of Por., Favia and Äg., allowed to attach themselves

to tiles, developed into young colonies with several calicles; the duration of

the free-swimming stage varied from 6 to 23 days.

Gerth describes, from the Moluccas, Lovcenipora 1 and Älveopora 1 n. He

points out that Favosites is divisible into two groups. In the first group

[gothlandica as type) the colonies are flat or rounded, but unbranched, the

tubes are polygonal and approximately equal in size, and the septal structures

are thorns of which there are 12 large ones between the pores. In the second

group (forbesi as type) the colonies are knobby or branched, some tubes are

larger than the rest, and the septal structures are represented by tracts of

granules irregulär in number. The first group only contains true Hexacorallia

and is the predecessor of Älveopora, the second has affinities with the living

Alcyonaria. Som2}hopora is a F. which has advanced a stage towards Älveopora.

B. Alcyonaria.

See Gravier(^) and Kükenthal, For fossil forms see Foerste, Gerth, Her-

mann, Parona & Crema & Prever, Richarz, and Yabe. As to regeneration in

Leptogorgia s., supra p 11, Wilson.

Cylkowski points out that in the Alcyonacea dimorphism is restricted to

the Xeniidte and Alcyoniida;, but is not constantly exhibited even by species

of the same genus (e. g. Sinularia) ; and some colonies of Xenia fuscescens havc

dimorphic polyps while others have not. Dimorphism is seen in only a few

genera and species of Gorgonacea, but is general, and usually well-marked, in

Pennatulacea, in some of the higher species of which even trimorphism occurs.

There are a few cases both in Alcyonacea and Gorgonacea in which the gonads

are borne only by the siphonozooids.

Hickson(2) describes Ceratopora n. nieholsonii n., obtained oflf Cuba in 100 fms.

It consists of a mushroom-shaped mass capped by a thin brown lamina, nearly

circular in outline and about 42 mm. in diameter, composed of small short

vertical tubes, which perforate the corallum to a depth of about 1 mm. Each

tube narrows rapidly from above downwards and ends in a blunt, conical de-

pression. The tubes do not communicate with one another below the surface,

and there are no tabula). The brown colour of the superficial part of the

tube fades away, as the walls are traced downwards, into a pure white. Long

and very slender tuberculate spicules, all arranged parallel with the long axis

of the tubes, are partly imbedded in the walls and partly project on the surface

or into the cavities of the tubes. The walls of the tubes, as they were formed
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at the surface of the colony, were composed of a horny substance in which

a few long spicules of calcium carbonate were imbedded. In the lower and

older parts of the colony the horny substance became impregnated with calcium

carbonate, and finally, at the base, nearly the whole of the organic substance

became replaced by the inorganic salt. The corallum is apparently similar in

construction to that of Heliopora, and is probably formed by crystallisation of

calcium carbonate in an organic matrix. There are vertical trabeculse from

which the crystalline rods diverge in three directions, meeting in sutural junc-

tions with similar diverging Systems. There are no dark lines or centres of

calcification such as occur in the Madreporaria. C. is referred to the Cceno-

thecalia; it differs from H. in the monomorphic condition of the pores, the

absence of tabulse, the complete closure of the tubes below by the continuous

growth in thickness of the thecal walls, and in the presence of spicules. In

this last character C. may be regarded as intermediate between the Coeno-

thecalia and the Stolonifera. The new family Ceratoporidse is thus defined:

Ccenothecalia forming a massive skeleton of crystalline calcium carbonate, in

which a few slender spicules are imbedded; no tabulae, the tubes closing below

by the continuous growth of the thecal walls; pores monomorphic and small

(in the type species 0,2 mm. in diameter).

Neumann gives an account of bis researches on the axes of Pterogorgia

pinnata, Gorgonia sp., Lopliogorgia alba and sp., Plexaura flavida and Plexatcr-

ella dichotoma. He concludes that the axis of Plexaurids and Gorgonids is

not a secretion product of an ectodermal axis-epithelium, but is of mesogloeal

origin. Numerous spicules, of undoubted mesogloeal origin, are imbedded in

the outer horny layers of many axes. An axis-epithelium is present in many
cases (though absent in PI. f.), but it arises from the mesoglcea. The central

Strand of the axis in each lateral brauch is formed independently, and is

separated from the principal axis by a horny layer. In Pt. p. and G. the central

Strand in the axis of a lateral brauch widens as it approaches the principal

axis, gradually pushing away the mesoglcea and so joining the principal axis.

In PL /"., in the horny outer layer of the axis, and in the zone between this

and the central cord of the axis, there are cells belonging to the mesoglcea,

which become more and more cornified and thus furnish the horny substance

of the axis. In Octocorallia generally the skeleton has a mesogloeal origin,

while in the Hexacorallia it is formed by the ectoderm. Koch's view, that

the Scleraxonia are distinct from the Gorgonacea, cannot be accepted.

Nutting describes the Scleraxonia coUected by the »Siboga«, namely, —
Solenocaulon 4 (2 n.), Titanidium 1 n., Semperina 2 (1 n.), Suberia 3 (2 n.),

Paragorgia 1, Iciligorgia 1, Suberogorgia 7 (3 n.), Keroeides 1, Melitodes 6 (2 n.),

Acabaria 5 (3 n.), Mopseida 3 (2 n.), Wrightella 2, Parisis 2, and Birotulata n. (1 n.)

which bears a close superficial resemblance to Melitodes ochracea, but the spicu-

lation of the two colonies is so different as to justify their generic distinction.

Thomson & Mackinnon describe 35 species (13 n.) of Alcyonaria collected

by the »Thetis« in Australian waters. They comment on the frequent occur-

rence of encrusting colonies of Älcyonium membranacewn and reptans^ which

grow over Gorgonid axes in a very misleading manner. The species recorded

are — Clavidaria 1, Älcyonium 3 (1 n.), Lithophytum 1, Dendronephthya 1 n.,

Mopsella 2, Psilacabaria 1, Parisis 1, Mopsea 6 (4 n.), Acanthoisis 1, Stachy-

odes 1, Ämphilaphis 1 n., Plumarella 5 n., Primnoella 3, Caligorgia 1 n., Lepto-

gorgia 1, Ctenocella 1, Telesto 2, Kophobelemnon 1, Godeffroyia 1, Sarcophyllum 1.

Thomson (^) gives an account of the foUowing Alcyonacea from the Cape of

Good Hope and Natal — Bellonella 2 (1 n.), Metalcyonium 3 (1 n.), Älcyo-

Zool. Jahresbericht. 1911. Coelenterata. <r
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nium 4 (2 n.), Capnella 2 (1 n.), Ewiephthya 1 and Malacacanthus n. (near

Anthomastus) 1, in the large canals of the trunk of which were gastrula-like

larvse. — Thomson(^) describes from the same area the foUowing Gorgona-

cea —• Silberia 1 n., Spongioderma 1, Melitodes 3, Ceratoisis 1, Muriceides In.,

Äcanthogorgia 1, Eunicella 1, Psammogorgia 1 n., Euplexaura 1 n., Malaco-

gorgia 1, Stachyodes 1 n., Thouarella 1 n., Gorgonia 2, Scirpearia 2, Hickso-

nclla 1.

Balss records Umbellula encrinus from the Arctic Ocean, Balticina wülernoesi

from the northern part of the sea of Japan, Virgularia mirahilis from the Black

Sea, being the first known Pennatulid from that sea, and V. gustaviana var.

magnifolia from Nagasaki.

Hickson(^) describes a specimen of Osteocella septentrionalis, taken in about

30 fms. off Lucy Island, British Columbia. When alive this Pennatulid >writhed

like a worm«, and the polyps emitted a bright blue-green colour ou being

irritated. The total length of the specimen was about 2 m., and the rachis

was at least twice the length of the stalk. The pinnae are arranged »en

echelon« on the sides of the rachis, and each is composed of about 12 auto-

zooids, bound together by fleshy webs between their non-contractile calicular

parts. There were probably about 450 pinna; on each side when the specimen

was complete. There are no spicules in the autozooids, nor in the pinnse, nor

in other parts of the rachis. Siphonozooids are present between the pinna5,

and also in 4 or 5 longitudinal rows on each side of the smooth dorsal tract

of the rachis. The stalk is smooth, with a large bulbous swelling. A few

scattered oblong spicules are present in the stalk. The axis is hard, round,

and exhibits concentric rings of growth. The specimen is remarkably fleshy,

due to a great increase in the amount of mesogloea on the ventral side of the

ventral longitudinal canal. In this fleshy mass are the radial canals which
open into the main ventral canal. (In Virgularia the radial canals are on the

dorsal side of the rachis, and open into the dorsal canal.) In consequence of

the great development of the mesogloea on the ventral side the axis is dorsal.

Sexual Organs are situated in the ccelenteric canals of the autozooids in the

rachis but not in the pinnse. They are found in this position throughout the

whole length of the rachis.

Kükenthal & Broch give a systematic list (with Synonyms) of all the families,

genera and species (228) of Pennatulacea. Specimens were coUected by the

»Valdivia« at 27 stations, all but 4 of which were abyssal; 15 of the stations

were off the east coast of Africa. The material collected comprises 270 spe-

cimens, referred to 27 species, of which 15 and 1 var. are new. Three new
genera and a new family are based on this collection. 436 specimens from

other sources have been examined; they represent 64 species 6 of which are

new. The authors give a historical account of the Pennatulacea, with special

reference to their Classification, and provide a tabular key to the 5 groups,

and to the families and genera [see Bericht f. 1910 Coel. p 38]. They point

out that the shallow-water species almost all belong to the Radiata, and are

characterised by their stout build, strong spicuiation and the relative smallness

of their polyps [e. g., Pteroeidida^, Veretillid«). The deep-water species, on

the contrary, are of slender build, their spicuiation is reduced and may be

absent, and the polyps are almost always large but few in numbers (e. g.,

Chunellidai, Umbellulidse). Protoptilum forms an exception to this rule. Echin-
optilum echinatum — a deep-water species — has also strong spicuiation;

its nearest relative macintoshi is littoral, and doubtless the genus arose in the

littoral area. The Kophobelemnonidse are represented in deep-water by Kopho-
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belemnon and Sclerohelemnon wbich have large polyps, but Mesohelemnon, which

occurs in shallow-water, has, nevertheless, large polyps. Fimiculina is inter-

mediate in build between tbe sballow and deep-water genera; specimens from

great depths are small, those from shallow water are several times larger;

tberefore F. is an inhabitant of tbe littoral wbich has penetrated into deep

water. Balss' view [see Bericht f. 1910 Coel. p 40] that the absence of axis

is correlated with life in sballow and agitated water, does not explain the ab-

sence of axis in Ecbinoptilidne, which occur not only in littoral but in deep

waters. — Diagnoses of the families and genera are given, and the foUowing

are described — Cavermdina n. (Veretillidse) 1, Veretillum 1, Cavernularia 8 (2n.),

Echinoptüum 1, Actinoptilum 1, Renilla 4, Sclerohelemnon 1, Kojjhobel. 3,

Äidhoptilum (only one sp. is recognised) 1, Funiculina 2, ProtoptiJum 1, Sta-

chyptiliim 1, Scleroptiliim 1, Ghunella 2 (1 n.), ÄmptJdacme 1, Umbellula 8,

Pavonaria 1, Scytalium 2, Stylatula 3, Virgularia 9, Pennatula 9 (1 n. var.),

Leioptilum 2, Pteroeides 13, Struthiopteron 1, Sarcoplvjllum 1. The geogra-
phical distribution of all species of Pennatulids is given in tabular form.

The numerous records from the coast of India indicate that here the develop-

ment of the Pennatulid stock probably took place; as also does the occui*rence

of Lituaria^ regarded as the most primitive genus, only in the warm portion

of this region. The Mediterranean appears to have acquired its Pennatulid

fauna from the Atlantic rather than from the ludian region; only one of the

7 Mediterranean species is endemic. Comparison of Arctic and Antarctic spe-

cimens shows that bipolarity does not occur in any species. The extraordinary

ränge in depth of some species [Koph. stellifermn, 36-3600 m.) shows that

they are independent of water-pressure. The distribution of each family is

discussed, and it is pointed out that, as a rule, the greater the depth at which

a species occurs the greater is its area of distribution. The internal struc-

ture of several genera is described. Cavernularia. In pusilla there are 4 canals

in the stalk, but no external openings were recognisable (in elegans and ohesa

external apertui'es of the dorsal and ventral canals were found). The septa

between the canals are perforate, so that these communicate with each other

and also with the peripheral network of canals. Where the stalk merges into

the »Kiel« (the region which bears not only polyps but zooids; the term »rachis«

is not used in this memoir) a horizontal diaphragm is present, and is well

developed in 3 of the canals, but is almost absent in the fourth. Above this

partition the canals are narrowed considerably. On the walls of the principal

canals are numerous small canals, which lead into the ccelentera of the polyps;

the latter are also connected directly with the principal canals. One of the

median canals extends almost to the tip of the colony, but definite connection

with a polyp could not be established. In elegans the 4 canals can be followed

up the stalk to the beginning of the »Kiel«, and then apparently cease suddenly,

there being a transverse diaphragm across each; but in the inner angle of each

diaphragm, near the axis, there is a small opening, which connects the canal

in the stalk with its continuation in the »Kiel«. The diaphragm is provided

with circular muscles, and doubtless acts as a streng sphincter. Above the

diaphragm the principal canals are much reduced, and are not recognisable in

the Upper part of the colony. The axis has also disappeared in this region.

The canal System of ohcsa agrees essentially with that of elegans. In two

series of sections of the former, one of the median canals was traced to the

Upper end of the »Kiel«, and into connection with the coelenteron of a polyp.

The septa between the principal canals contain longitudinal Spaces (»intra-septal

Spaces«) lined by endoderm. These are well developed in ptisilla. In p. a.
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coloDial musculature is present only in the stalk, and is situated on the inner

side of the outer mesogloeal ring. It is supported by very numerous, but not

high, radial lamellse, which vanish as the stalk merges into the »Kiel«, and

with them disappear also the muscles. The circular musculature is comparatively

feeble, except in the upper part of the stalk, and near the sphincter pedunculi.

In eleg. the longitudinal muscles extend into the »Kiel«. In ohesa the mus-

culature is much stronger than in the other two species, and in the neighbour-

hood of the sphincter is especially powerful. A strong colonial musculature is

present throughout the »Kiel«. The longitudinal muscles lie in separate groups

below the canal System connecting the zooids. A cubical axis-epithelium is

clearly visible. The zooids of p^ls. are extremely small; each has a highly

developed siphonoglyph, but the septa are small, being restricted to the upper

part of the zooid, and have no musculature. The zooids of eleg. and ohesa

are larger, their septa are relatively strong, extend further down the ccelenteron,

and, in their lower portions, bear well developed muscles. The ccelentera of

the zooids are in connection with each other by wide branched canals, and

with the polyps by numerous short but wide canals. — Veretillum. The mus-

culature of the stalk of eynomoriimi is unusually strong. The »buds« described

by Bujor [see Bericht f. 1901 Coel. p 15] are typical zooids. Communication

between the coelentera of the zooids and polyps takes place almost exclusively

by the canals of the spongy tissue, which surrounds, and is connected with, the

4 principal canals. — Echinoptilum. In echinatmn there are, in the lower

part of the stalk, only 2 canals (dorsal and ventral) connected by perforations

through the septum. About the middle of the stalk the septum becomes thicker,

and a little higher there appear within its substance the 2 lateral canals, which

are at first very small, but enlarge rapidly. In the region where the naked
portion of the »Kiel« narrows, the lateral canals become very much smaller,

and remain so in the upper part of the colony. Some distance below the tip

of the colony they vanish, then the ventral one disappears, and finally the

dorsal one. In the upper region of the stalk there are 2 short but wide accessory

canals, one above the other; one arises from the ventral and the other from

the dorsal principal canal. They lie in the dorso-ventral septum, from which

their upper ends protrude, as blind sacs, into a lateral canal. These accessory

canals, which lie in about the same position as the axis in other Pennatulids,

and the axis-sheath of axis-bearing Pennatulids have a common origin, namely,

from endoderm cells, which, as a cord or canal, traverse the central mesogla?a

where the septa of the principal canals meet. The colonial musculature is

highly developed, and about the middle of the stalk there is a strong sphincter

pedunculi, in which the circular muscles are much increased. In the transitional

region between stalk and »Kiel« the longitudinal musculature becomes divided

into separate bands, two of which are strikingly developed, that in the mid-
ventral line being especially strong. Its contraction is the cause of the ventral

curvature of the colony; it therefore serves as the retractor of the colony.

The antagonistic muscle is in the mid-dorsal line. The coelentera of the polyps

and the chief canals (especially the median ones) are connected with the inter-

vening network by short canals (possibly ciliated), the wall of each of which
is surrounded by a sphincter muscle, by which, doubtless, the connecting canal

can be closed. — Äctinoptiluni molle agrees with Ech. in the arrangement of

the canal System and of the musculature of the »Kiel« (which is, however,

feebler in Ä.), but diflfers in the musculature of the stalk; and blindly ending

accessory canals were not observed. — Renilla. A comparison of the canal

System with that of EcJi. reveals an unmistakable similarity (the lateral canals
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oiE. are, however, restricted to the »Kiel«), indicating a close relationship, which

has also been inferred on other grounds. Parasitic Crustacea frequently occurred

in the canals, especially in the dorsal one. — Kophohclemnon. In the »Kiel« of

stellifenmi there is a network of moderately wide canals, abundant in the axis-

sheath and in the walls of the principal canals, in connection with the coelentera

of the polyps and zooids, and with the principal canals. In the stalk there

is a strong longitudinal musculature on the walls of the parietal canals. The
circular mnsculature is not well developed. — Änthoptilum. The 4 principal

canals of grandiflorum extend to the lower end of the stalk, and are connected

by numerous apertures in the septa. They also communicate directly with the

peripheral canal-system. The septa between the 4 principal canals are con-

siderably thick, and their mesogloea is traversed by a close irregulär network

of narrow canals and cords of cells. In the lowest part of the stalk the septa

bifurcate peripherally, the two portions enclosing a peripheral caual, which

communicates with the principal canals and the smalier peripheral canals. In

the tip of the colony one of the two median canals apparently merged into

the coelenteron of a polyp (= terminal polyp). Pores were not visible in sec-

tions of the lower end of the stalk. The longitudinal muscles of the stalk

are regularly arranged on short but closely apposed radial lamella. The co-

lonial musculature of the »Kiel« is weak. The spongy tissue is greatly developed

around the chief canals and the axis; it is connected with the chief canals

and with the coelentera of the polyps and zooids by moderately large canals.

The authors did not find on the stalk the swelling, nor the zooids, described

by Musgrave [see Bericht f. 1909 Coel. p 55], but observed the occurrence in

this region of small »pores«, which may be situated on slight elevations and

are formed by depression of the epidermis; from the bottom of the depression

the thicker ectoderm may rise as a papilla. The ectoderm in these depressions

is very glandulär. — Fmiiculina. A sphincter pedunculi was not seen in

qiiadrangularis. The axis is surrounded by a thick sheath. Besides the axis

itself there are numerous horny cords, some of which are connected with the

axis, lying in the axis-sheath. These cords have the same essential structure

as the axis, and here and there cells are present in them in various degrees

of cornification. The cornification of the principal axis is more complete and

its structure somewhat closer than that of the cords. In the centre of the

axis is a series of concentric lamellse of connective tissue. An axis-epithelium

was not observed. The accessory cords are prodnced by cornification of the

strings of endoderm cells in the mesogloea of the axis-sheath; all stages of

cornification are present. The theory of the ectodermal origin of the Pennatulid

axis is untenable, the axis-epithelium, when present, being merely the epithelium

of an endodermic canal. The authors diflfer from previous observers in finding

zooids in this species. The tentacles of these zooids are small and withont

pinnules, the stomodaium is scarcely folded and has a very well developed

siphonoglyph, the 8 mesenteries have no muscles and only the two dorsal ones

have filaments. The polyps have a strongly folded stomodajum, without siphono-

glyph, the mesenteries bear strong muscles and the 6 short ones carry the

gonads. Young polyps are similar externally to the zooids, but they differ in

their internal structure. — Ämj)hiacme. The oral diso of the end-polyp of

abyssoruvi is covered with slime-glands. The thick mesogloea of the polyp

extends into the tentacles and pinnules; it contains a network of fine fibres

and cells, probably nervous. In the upper part of the polyp the mesenteries

are thin and their musculature weak, but lower down the muscles are more

distinct. There is a thin layer of circular muscles on the inner edge of the
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mesogloea. The stomodjeum has very thick walls. The apical end of the axis

projects into the Space between the two dorsal mesenteries. The 4 axis-septa

have not the slightest relationship to the mesenteries of the end-polyp; this

polyp is, therefore, not the primary polyp, but is a secondary lateral one which

has assumed the terminal position. There is an axis-epithelium, which agrees

histologically with the rest of the endoderm. The zooids of this Pennatulid are

much reduced. — UmbeUula. In pellucida the 4 principal canals extend to

the lower end of the stalk, and are in communication by means of perforations

in the intervening septa. In the blind sac which forms the axis-sheath there

are 4 longitudinal canals, separated by septa. In antarctica the septa between

the 4 principal canals are thick and contain numerous cords of cells. These
4 canals are connected here and there with the peripheral network, which

consists largely of longitudinal parietal canals, partially separated from each

other by incomplete radial lamellaj. In pell, the longitudinal musculature is

well developed in the lowest part of the stalk, and the circnlar muscles are

also clearly seen. Higher up the stalk the circular muscles are massive, but

the longitudinal ones are reduced. In the polyp-cluster a colonial musculature

is not present, but the muscles of the polyps are strongly developed. At the

lower end of the axis, and within the axis-sheath, there are horny cords, arising

as in Fun., which become united to the axis. An axis-epithelium was not

recognisable. In its lowest part the axis consists of weakly cornified cords,

in which the remains of cells are present. The axis just below the polyp-

cluster contains a central canal fiUed with gelatinous substance, and surrounded

by a layer of slightly cornified connective tissue. Around this is a layer,

almost cruciform in section, of very closely packed concentric horny lamellae,

and outside this a layer of less closely disposed lamelhc with radial markings.

In the intervals between the 4 arms of the inner portion of the axis there are

more or less horny cords. The axis is enveloped in a thin connective tissue

sheath, and an axis-epithelium is not recognisable. There is also horny sub-

stance on the outer side of the axis-sheath, and at the points of Insertion of

the 4 septa on the axis-sheath. The axis of antarct. lies in a strongly devel-

oped sheath, in which the 4 septa are inserted. The matrix of this sheath

stains more deeply than that of the septa and is traversed by a network of

streng libres. In this network there lie imbedded numerous cords, which gra-

dually merge into the endodermal cell-cords of the septa. The nearer these

cords lie to the axis the more do they exhibit cornification. In one large

polyp there was a small and short siphonoglyph. The zooids in the polyp-

cluster have no musculature either in their mesenteries or in their body-wall.

The zooids of the stalk are much smaller than those of the Cluster, and have

no trace of tentacles; septa are present only in the upper part of the zooid,

and mesenterial filaments are wanting. The cffilentera of these zooids open
directly into the peripheral canal-system. The 4 principal canals terminate

above in the much folded axis-envelope; they are not connected with the

ccelentera of the polyps. The mesogloea of the polyp-walls is very thick. In

the lowest part of the stalk there are several funnel-shaped openings in the

ectoderm; each of these is provided with a sphincter, and leads into a canal

(probably ciliated) which opens into one of the principal canals. — Virgularia.

The radial canals do not open to the exterior, and are fundamentally diflerent

from the ciliated canals of Scytaliopsis. In the lower part of the stalk of

juncea., horny cell-cords are present in the thick inner mesoglceal ring, lying

in groups and exhibiting clearly their origin from cords of endoderm cells.

The accessory axis, occasionally found in F., may have arisen by union of
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such horny cords. There is a very distinct axis-epithelium, which does not

differ in structure from the rest of the endoderm. The authors agree with

Jungersen that the apex of the colony undergoes degenerative changes. This

view is further supported by the fact that the upper fuU-grown polyps are sterile,

and only the Iower younger ones bear gonads. (In affmis the upper polyps

also bear gonads; this is the case also in Stylatula and in Koph. stcllif.) The
parietal longitudinal muscles are wanting, but there is a more centrally situated

longitudinal musculature. — There are also observations on the structure of

Pennatula and Ptcroeides. In general, in those Pennatulids in which the polyps

and zooids are arranged all round the »Kiel«, the 4 principal canals are about

equally wide and reach to the Iower end of the stalk, while in those the

polyps of which exhibit a well-marked lateral arrangement the lateral canals

extend to a varying distance down the stalk, but not to its end. These canals

are shortest in Renilla, being restricted to the »Kiel«. The musculature of the

stalk, which is much stronger than that of the »Kiel«, can not be relied upon
as an index of affinity, for it has varied forms in nearly related species. It

may be assumed that in all Pennatulids the axis arises from endodermal cell-

cords (situated in the mesogloea) and from connective tissue fibres. — The
authors discuss the phylogeny of Pennatulids, and conclude that they arose

from Alcyonacea, probably from some genus not far removed from the Telestidse.

They also discuss the iuter-relationships of the members of the order Penna-
tulacea, for an account of which see Bericht f. 1910 Coel. p 39.

Niedermeyer opens his account of Pteroeides griseuni by describing the ex-

ternal features and the terminology which he applies to the various portions

of the colony. The Variation in size and in the proportions of the parts of

adult specimens is due to the varying amount of contraction of the specimens.

In an adult colony there are about 35000 individuals. The colours of living

specimens are described. P. spinosum is only a var. of griseum (KöUiker's

var. longispinosum); there are no anatomical differences between them. In

Pennatula and Pt. the dorsal and ventral canals of the stalk open separately

to the exterior at the Iower end, each by a Single pore, and other openings

are not present. The additional pores described by Musgrave [see Bericht

f. 1909 Coel. p 55] were probably ruptures produced by pressure during in-

jection. The hook-like Iower end of the axis lies generally in the ventral

canal of the stalk; Musgrave's Suggestion that the curvature of this end of the

axis is due to contraction of the colony is correct. Consideration of the struc-

ture of the axis leads the author to support Studer's theory of axis-origin,

although an axis-epithelium is present. The arrangement of the muscles in the

stem is closely correlated with that of the canal-system. The mesogloeal

lamellse, on which the muscle-fibres are situated, are strongly folded in a

characteristic manner. An endodermic musculature is present at the base of

the epithelium lining the principal canals, and serves to diminish the diameter

of these canals. The polyps, and the zooids of the pinn» and of the rachis

have a definite orientation. Each tentacle of a polyp has 13 or 14 paired

pinnules and one unpaired. The oral disc often appears dark owing to the

aggregation of brown, granulär endodermic gland-cells, which often have a de-

finite arrangement. A siphonoglyph is not present in the polyps. The zooids
of the pinnai are very small papilhe, without tentacles and mesenterial filaments;

almost the whole circumference of the stomodaeum is occupied by the siphono-

glyph. The stomodaium is always beut towards the dorsal side. Spicules and
nematocysts do not exist in these zooids. The mesenteries are very short,

being present only in the distal portion of the zooid, and muscles are absent.
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The zooids of the rachis differ from those of the pinn?e in their greater size,

the presence of a calyx-like structure, the more complete development of their

mesenteries, which possess muscles, the feebler siphonoglyph, the straighter

course of the stomodseum, the presence of spicules and nematoeysts, and the

greater amount of their gland-cells. There are therefore 3 diflferent kinds of

individuals in the colony. The zooids of the pinnai are more primitive (for

they agree in structure with the youngest polyp-buds), those of the rachis (which

are in many points similar to the adult polyps) secondary. The canals con-

necting the polyps and zooids, and the growth of the pinnse are described.

Ectodermic gland (mucous) cells occur chiefly in the polyps and zooids, and

are the seat of light-production. In the stalk there are numerous ectodermic

gland-complexes, forming papillai with two kinds of gland-cells •— mucous and

granulär (albumen) — which appear to form the bright orange-red colour of

the stalk. The nervous System was studied by means of macerations and

methylene blue. The latter method revealed, in the ccenenchyme, a plexus,

which appears to belong to a colonial nervous System. The endoderm is

rieh in gland-cells, which have granulär dark-brown contents, and to these the

dark colours of the colony are due. Fat was found in the endoderm. The
»capilläre Ernährungsgefäße« (Kölliker), which run in the mesogloea, open on

the external surface of the colony. The various forms of spicules are described. —
During the day the colony is contracted and is buried in the sand, except the

Upper third of the rachis, but at night it dilates and extends, and all the

rachis is above the sand. The peristaltic movements and the action of burrowing

(which takes place as in Scytaliopsis^ see Bericht f. 1907 Coel. p 35) are de-

scribed. Free-swimming and active movement, which Musgrave regarded as

probable in this Pennatulid, do not occur. The productiou of light is

associated with the ectodermic gland-cells, and takes place only in the polyps

and zooids, which are luminescent after having been separated from the stem.

By day the light-emission is reduced; it is increased on supplying oxygen and

takes place on the application of mechanical, thermal, electrical and chemical

Stimuli.

C. Hydrocorallia.

See Gravier (^), Parona & Crema & Prever and Ritchie(2).

D. Incertae sedis.

Parks (^) remarks that in some of his specimens of Stromatopora the radial

pillars are 24 to the mm. If this is the skeleton of a colony of zooids, each

individual must have been very slender, and such tenuity seems improbable in

the case of any Coelenterate. The genus S.^ as represented by the examples

referred to, is evidently nothing more than an extremely fine Äctinostroma

pierced by numerous vertical tubes — the so-called zooidal tubes. The author's

observations tend to turn him strongly away from Nicholson's conclusions as

to the Hydrozoan affinities of the Stromatoporoids. He describes Glathro-

diotyon 1, Syringostronia 5, Stromatojjora 8 (3 n.), Äctinostroma 3 (2 n. and

1 n. var.), Clathrodictyon 7 (1 n. var.), Adinodictyoji n. g. (Actinostromidse) 4 n.,

Äulocerium n. g. (near Labechia) In. — See also BakalOW, Osimo, Parks (^),

and Vinassa de Regny(S2).
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1. Allgemeines oder auf mehrere Classen Bezügliches.

Bather (^) macht einige Bemerkungen zu den Nomenclatur- Regeln.

Cowles(2) erörtert die Lichtempfindlichkeit von Seesternen und Seeigeln. —
Hierher auch unten Allg. Biologie Mast (2).

Lillie(\2) hat seine Untersuchungen zur Physiologie der Zelltheilung an

Eiern von Ästerias und Arhacia fortgesetzt und berichtet (i) über den hindern-

den Einfiuss von Calciumsalzen auf die durch isotonische Lösungen von Na-
triumsalzen zur Furchung angeregten Eier und (2) über die Wirkung von

Salzlösungen auf unbefruchtete Eier bei nachträglicher Behandlung mit hyper-

tonischem Seewasser.

An den gewöhnlichen mediterranen Vertretern aller Classen studirte Schaxel

das Zusammenwirken von Kern und Plasma bei der Eireifung, Furchung und

Organbildnng. Er macht dabei kurze Angaben über Ovar und EifoUikel, geht

dann näher auf die Oogenese und zuletzt auf die Furchung und Skeletbildung

im Pluteus von Stroiigylocentrohis ein, stets vom Standpunkte des Zellforschers

aus, aber absichtlich ohne die »Fragen der zahlenmäßigen Reduction individua-

lisirter Chromatingebilde« zu berühren. Bei der Eibildung fasst er den Nu-
cleolus als das »Assimilations- und Emissionscentrum des Chromatins« auf

und lässt dieses durch die Kernmembran »ohne Kuppenbildung« diffus in das

Plasma gelangen — der Nucleolus geht zu Grunde — und so das >Furchungs-

plasma« constituiren. Im »Reifeileib« sind die »Chromatincondensa und deuto-

plasmatischen Gebilde« gleichartig vertheilt, nur bei Antedon durch achroma-

tische dotterfreie Theile von einander getrennt. Während der Furchung wird
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das Chromatin im Plasma allmählich aufgebraucht: »prospectives primäres Mesen-

chym und Entoderm erreichen zuerst die absolute Achromasie ihres Cyto-

plasmas«. Die Cilien entstehen von der »chromatinführenden Außenschicht« der

Blastula. Später wird jedoch in jeder Mesenchymzelle von Neuem Chromatin

vom Kern ans Plasma abgegeben (»erste Emission der Ontogenesis«) und hier

zur Bildung des Skelet-Tetraeders verwandt. Dann löst sich die Skeletsubstanz

wieder und wird in dem Räume zwischen mehreren Zellen abgeschieden. — Im
theoretischen Theile seiner Schrift erörtert Verf. einige »methodologische Vor-

fragen« und betrachtet die Furchung als eine »Zellformation auf Grund des

bei der Eireifung constituirten Furchungsplasmas«, die Chromosomen als die

»Locale des beim Theilungstransport inactiven Chromatins«, dieses selber als die

»Substanz von regulativer Bedeutung« und das Plasma als den Ort, wo die durch

jenes »determinirten Bildungsprocesse ausgeführt« werden. »Eine Persistenz

der Chromosomen als solcher ist nicht zu beobachten.« [Mayer.]

Süssbach & Breckner haben die auf den Fahrten des Dampfers Poseidon in

der Nord- und Ostsee gesammelten Seeigel, Seesterne und Schlangensterne syste-

matisch und faunistisch bearbeitet. Behandelt werden von Seeigeln Stron-

gylocentrotus 1, Parechinus 1, Echinus 3 (mit 1 n. var. von esculentus],

JEcJiinocyamus 1, Schizaster \^ Brissopsis 1, Echinocardium 2, Spatangus 1, von

Seesternen Pontaster 1, Tethyaster 1, Astropecten 2, Psüaster 1, Luidia2,
Pentagonaster 1, Hijypasieria 1, Gulcita 1 n., Porania 1, Lasiaster 1, Pal-

mipes 1, Solaster 2, Cribrella 1, Pteraster 2, Retaster 1, Stichaster 1, Ästerias 3,

von Schlangensternen Ojyhiurab, Ophiopholis 1, Amjyhilepisl^ Ophiactis 1^

Amphiura 3, Ophiocnida 1, Ophioscolexl, Ophiocomal, Ophiothrix 1, Asteronyx 1.

Grieg berichtet über arctische Echinodermen der Expedition des Herzogs von

Orleans: 1 Crinoid, 9 Ophiuren, 11 Seesterne, 1 Seeigel und 3 Holothurien

(keine neuen). Fundorte, beschreibende Bemerkungen, geographische Verbreitung.

Mortensen's(2j Bericht über die Echinodermen Nordost-Grönlands enthält

außer Fundortsangaben kritische und beschreibende Bemerkungen über 2 Cri-

noideen, 12 Asteroideen, 8 Ophiuroideen, 1 Seeigel und 3 Holothurien. Bei

Hathrometra prolixa sind die pentacrinoiden Larven auf den Cirren befestigt;

verschiedene Stadien dieser Larven werden eingehend beschrieben und mit

denen anderer Arten verglichen. Das sogenannte Vexillum von Bathyhiaster

vexillifer ist die abgebrochene Spitze eines Adambulacralstachels. Ctenodiscus

crispatus hat auffällig große Eier. Gulcita horealis = Poraniomorpha tmnida.

Pedieellaster palaeocrystallus ist eine selbständige Art. Theilung- und Regenera-

tionstadien von Stichaster albulus. Große Eier von Ophiacantha bidentata.

Lütken's Cucumaria minnta ist eine junge frondosa. Beschreibung von Phyllo-

phorus pellucidus var. barthii und Molpadia blakei var. groenlandica. Zum
Schluss vergleichende zoogeographische Bemerkungen über die grönländische

Echinodermenfauna und deren Herkunft.

Koehler(^) berichtet über Seesterne und Ophiuren von den Arn- und Kei-
Inseln in systematischer und geographischer Hinsicht. Asteroidea: Archaster 1,

Astropecten S^ Ldddial^ Crasjndaster 1, Iconasterl, Stellaster 1, Antheneal n.,

2 Pentaceros (darunter 1 n. sp., mit vergleichenden Bemerkungen über an-

dere Arten), Ophidiaster 2 n. (mit Bemerkungen über die Abgrenzung von
Ophidiaster und LincJcia), LincJcial^ Frojnial, Metrodiral, Echinasterl^ Ne-
panthial; Ophiuroidea: Pectinural^ OpJdarachnella 1^ Ophioglypha 1, Ophio-

cnida 1, Ophiactis 1, Amphiura (5, 3 n.), Ophionereis 1, Ophiothrix 7, Ophiocam-
psis 2, Euryale 1.

Koehler's(3) Mittheilungen über westafricanische Echinodermen beziehen sich

auf: Luidia 2 (1 n.), Astropecten 3 n., Asterina 1 ; Ophioderma 1, Amphiura 2 n.,
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Ophiactis 1 n., Opkiothrix 2 n.; Cidaris 1, Centrostephanus 1, Arbacia 1, Efc/^i-

nometra 1, Paracentrotus 1, Rotida 2, Rhopalodina 1, Cucumaria 1.

Koehler(^) berichtet kurz über Echinodermen von den Kerguelen-Inseln.

Es sind: Asterias j^ßrrieri (different von antarctica), Leptoptjjchaster 1, Pteraster 1,

Labidiaster 1; Op)hioglypha 2, Ophiaeantha (brutpflegend) 1, Abatus 1.

Benham hat Seesterne (7 Spec), Ophiuren (6) und Seeigel (9) von den Ker-
madec-Inseln untersucht. Neu sind Gymnasteria 1, Asterina 1, Ophidiaster 1,

Asterias [Stolasterias] 1, Opkiothrix 1, Ophiura 1. Beschreibung des Skeletes

von Asteropsis imperialis.

Koehler(^) beschreibt aus der Ausbeute der Shackletonschen antarctischen

Expedition: Odontaster 1, Porania 1^ Cryaster 1, Coseinasterias 2 (1 n.), Not-

asterias n. (1 n.), Autasterias n. (für Asterias pedicellaris); Ophioglypha 2 n.,

Amphiura 1 n., Opliiodiplax n. 1 n.; Sterechinus 1, Abatus 1 n. (brutpflegend),

Pseiidabatus n. 1 n. (brutpflegend).

In Koehler's(4) vorläufigem Berichte über die Asterien, Ophiuren und Echi-

niden der Charcotschen antarctischen Expedition wird der Fund von 25 neuen

Arten neben 29 bekannten gemeldet. Asteroidea: 4 n. g., nämlich Priam-

aster (n. fam. Priamasteridae, verwandt mit Archasteridae), Autasterias (Aste-

riidae), Leucaster (Solasteridae), Pseudontaster (Odontasteridae); Cryaster 1 n.,

Lophaster 1 n., Grossaster 1 n., Remaster 1 n., Bathybiaster 1 n.; Ophiuroidea:

2 n. g. {Ophioperla und Astrochlamys)^ Ophioglypha 1 n., Ophiosteira 1 n.,

Amphiura 1 n.; Echinoidea: Parapneicstes n. 2 n., Amphipneustes 1 n.,

Eurocidaris 1 n. (darin der Pilz EcJ/inophyces mirabilis Mortensen).

Die neue Ausgabe des Guide für die Sammlung der fossilen Wirbellosen des

British Museum enthält Abbildungen von Botryocrinus (Reconstruction), Penta-

crinus] Aristooystis, Echinosphaera^ Protocrinus, Lepadocrinus] Orophocrinus]

Edrioaster] Schuchertia, Palasterina; LapworÜmra; Palaeechinus, Archaeocidaris^

Gidaris, Hemicidaris, Salenia, Dysaster, Enallaster und Gatopygus.

Springer(^) beschreibt aus canadischen Fundstellen fossile Crinoideen, Cy-

stideen und Asteroideen, besonders Hyboeystis eldonensis [problematicus), Ohio-

crinus bellevillensis, Gupuloorinus humilis, Ottawacrinus typus und billingsi (n.),

Gleiocrinus regius.

Rollier beschreibt aus mesozoischen Schichten Millericrinus 1 n. (Revision

der Gattung) und Glypeus 1 n.

2. Felmatozoa.

(Crinoidea, Cystidea, Blastoidea.)

Cytologisches s, oben p 5 Schaxel, über arctische Arten p 6 Grieg, Arten

von Grönland p 6 IVIortensen(2), fossile p 7 Springer(i) und p 7 Rollier.

Hierher ferner A. Clark(2,S^*-',»o) und Vaney.

Cotronei beobachtete in den wachsenden Oocyten von Antedon rosaoea und

dem Kern das Auftreten und Verschwinden einer »vitellogenen« Binde aus

chromatischer Substanz.

A. Clark (6) hält den Stiel und in zweiter Linie die Basalia für die Theile

der recenten Crinoiden (die fossilen schaltet er für die Betrachtung ausdrücklich

aus), die am sichersten die Verwandtschaft und Entwickeluugsrichtung be-

zeichnen. Er unterscheidet demnach 3 Gruppen und sucht deren Entwickelung

darzuthun: 1) Holopida: einfacher, kurzer, ungegliederter Stiel (Stadium von

großem Alter); 2) Ptilocrinida: langer Stiel, vielgliedrig, ohne Girren oder

Knoten; 3) Comatulida: langer Stiel, mit Girren und 1 bis vielen Knoten. Der

Stiel der Com. ist höher specialisirt als der derPtil.; in der Ontogenese zeigt
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er Anklänge an die letzteren. Er bleibt während des Lebens erhalten (Penta-

crinitidae) oder verschwindet früh (Com.). — Während bei den Ptil. die Basalia
eine Höhle bilden und als Seitenwände des Kelches bestehen bleiben, ist dies

bei den Comatulida nur in jungen Stadien der Fall; später verwischt sich die

Bedeutung der Basalia mehr und mehr, und an ihrer Stelle schließen die Postra-

dialia die Weichtheile des Kelches ein.

A. Clark (^) sucht seine Eintheilung der Echinodermen in Heteroradiata und
Astroradiata [s. Bericht f. 1909 Ech. p 6] näher zu begründen. Er bespricht

die Möglichkeit einer Homologie zwischen dem Stiel der Crinoiden und der

Centralplatte der Echinoiden. Der gemeinsame Vorfahr der Heteroradiaten
(Echinoidea und Crinoidea) war frei beweglich, und die Echiniden zeigen die

ursprüngliche Anordnung in leicht veränderter Form noch heute. Die Crinoiden

drehten dagegen den Rücken nach unten und wuchsen durch den Contact mit

dem Boden an. Später verbreiterte sich entweder die Anwachsfläche, oder ein

einfacher Stiel entstand: ersteres ist bei Jungen von Holopus ^ letzteres bei

ausgewachsenen Thieren der Fall. — Die Möglichkeit der weiteren Längen-
entwickelung des Stieles und 4 Wege zur Beseitigung der Gefahr eines Bruches
bei zunehmender Schwere der Kelchkrone werden bei den Crinoiden näher
erörtert. Die Centralplatte des Crinoid-Echinoid-Ahnen hat sich allmäh-

lich verdickt, in die Länge gezogen und Knickungen entwickelt, die zu Gliede-

rungen wurden. Die Anordnung der Krystallisations-Achse bei polarisirtem

Licht weist darauf hin, dass die Summe der Stielglieder einer einzigen Kelch-
platte entspricht.

A. Clark (^) erörtert das relative Alter der Faunen in der geographischen

Verbreitung der Crinoideen; er unterscheidet junge, jugendliche, reife und alternde

Faunen.

A. Clark (2) berichtet über die recenten Crinoideen des Leydener Museums
und wendet die heutige Nomeuclatur auf sie an.

A. Clark (^) deutet den 1862 von R. Owen erwähnten lebenden Encriniten

von West-Australien als eine kleine Umhellularia.

A. Clark (^^) beschreibt von Ostindien den Hyocriniden Thalassocrinus n. (1 n,),

verwandt mit Hyocrinus und Gephyrocrinus.

A. Clark (^^) berichtet über den Gehalt an kohlensaurem Kalk und kohlen-

saurer Magnesia in den Skeleten eines Metacrinus und einer Heliometra.

A. Clark(i3j beschreibt Crinoideen aus der Nachbarschaft der Philippinen;
neu sind Comissia 2, Comaster 3, Zygometra 1, Catoptometra 1, Selenemetra n. 1,

Epimetra n. 1, Oligometra 1 n. var., Calometra 1, Asterometra 2, Cosmiotnefra 1,

Crotalometra 2, Thalassometra 1, Stenometra 1, Pachylometra 3, Chlorometra 1,

Iridometra 1, Toxoinetra n. 1, Psathyrometra 1.

A. Clark (^^) hat zugleich mit den südwestaustralischen Crinoideen der Ham-
burger Expedition die australischen Arten aus dem British Museum untersucht

und bringt eine Zusammenstellung der australischen Crinoideenfauna, einen

Vergleich mit der ostindischen, eine Aufzählung der tropischen Arten Australiens

und der auf Südaustralien beschränkten, eine Übersicht der Fundorte und Tiefen.

Im Einzelnen werden erörtert: Comatulella 1, Comatula 1, Comaster 1, Co-

Tnanthus 4, Zygometra 2, AmpJiimetra 1, Dichrometra 1, Ptilometra 1, Gompso-
m.etra 1.

A. Clark (^^) behandelt in umfassender Weise die recenten litoralen und sub-

litoralen Crinoideen Australiens. Comasteridae: Capillaster 1, Gomatella 2,

Comatula 6 (1 n.), Comaster 2, Comanthus 8 (subg. Comantheria 2, subg. Co-

TYianthina 2, subg. Comanthus 4; Vania n. n. für Validia); Zygometridae : Zygo-

metra 3; Himerometridae: Graspedometra 1, Amphimetra 3, Heterometra 2;
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Stephanometridae: Stephanometra 1; Mariametridae: Dwhrometra 4; Colobo-

metridae: Cenometra 1 n., Colobometra 1, Decametra 1, Oligometra 3; Tropio-

metridae: Tropiometra 2; Thalassometridae: Ptilometra 2, Stiremetra 1; Ante-

donidae: Conipsometra 2. — Im Anhange folgt eine Liste der Tiefsee-Arten

:

Ästerometra 2, Cosmiometra 1, Stiremetra 1, Pachylometra 1, Bathymetra 1,

Decatnetrocrinus 1, Pentam,etrocrinus 2, Metacrinus 1.

Bather(3) meldet das Vorkommen von Saccocoma im oberen Kimmeridge

Englands.

Springer(2) beschreibt neue americanische fossile Crinoideen: Dimerocrinus 1,

Dorycrinus 1, Gasterocomiden (neue Anordnung von AracJmocrinus, Sohultxi-

crmus n. 2 n., Gasterocoma, Nanocrinus^ Scolioa-inus^ ÄchradocrinuSj Myrtillo-

crinus], Poteriocriniden (Verwandtschaft, System. Stellung, Anordnung und Ana-

lyse der Gattungen, neu Poterioerinus 1), Marsupites 1.

3. Asteroidea.

Cytologisches s. oben p 5 Schaxel, Furchung p 5 Lillie(^2), Arten der

Nord- und Ostsee p 6 Süssbach & Breckner, arctische p 6 Grieg, von

Grönland p 6 IVIortensen(2), von den Aru- und Kei-Inseln p 6 Koehler(^),

westafricanische p 6 Koehler(^), von den Kermadec-Inseln p 7 Benham, von

den Kerguelen p 7 Koehler(i), antarctische p 7 Koehler(5) und p 7 Koehler(*),

fossile p 7 Springer(^).

Tennent & Keiller beschreiben von Pentaeeros reticulatus Darm, Wasser-

gefäßsystem, Geschlechtsorgane und Musculatur. Die Ampullen des 1. Füßchen-

paares entspringen vom Ringcanal. Die Geschlechtsorgane bilden Reihen von

9-15 Büscheln. Von den interradialen Blinddärmen wird eine respiratorische

Function vermuthet nach Analogie der Holothurien-Kiemen.

Die Mittheilungen von Gemmill zur Anatomie von Solaster endeca erstrecken

sich auf die Beziehungen der Porencanäle der Madreporenplatte zum Steincanal

und Axialsinus, die Lage des Afters (auch von papposus], die Ausführungs-

gänge der Eierstöcke und deren Öffnungen, sowie die aboralen und oralen Peri-

hämal-Sinus.

Cowles(i) hat an Eehinaster crassispina (und Astropeden duplicatus) das Ver-

halten zum Lichte experimentell untersucht und erörtert auch die Bewegungs-

richtung und das Klettern an senkrechten Flächen. E. reagirt positiv gegen

helles Licht. Die Lichtempfindlichkeit ist nicht an die Augenflecken gebunden.

Durch Veränderung der Temperatur wurde die Reaction nicht umgekehrt. —
Hierher auch Cowles(2,3).

Blichner(^) berichtet über das gelegentliche Vorkommen von Zwittrigkeit

bei Asterias glacialis^ Retzius(^) über einen neuen Fall bei A. ruhens: sämmt-
liche Gonaden 1 Exemplars zeigten sowohl Eier als Spermien.

Über die Regeneration der Gonaden von Asterias s. oben Coelenterata

p 11 Wilson.

Retzius(^) hat die Reifung der Eier von Asterias ruhens untersucht. Die

Ovarialeier enthalten in ihrem großen Nucleolus das hauptsächliche, für die

Chromosomen der Richtungskörper und des Eikernes bestimmte Chromatin des

Keimbläschens, aber nicht rein, sondern mit Eiweiß intim vermischt. Die Ab-
trennung vom Eiweiß fängt erst nach der Ablage der Eier an. Dieser Vor-

gang ist mit den Veränderungen im Keimbläschen und Nucleolus sowie mit dem
Auftreten des Centrosomas und der Strahlung im angrenzenden Protoplasma

innig verbunden und schließt mit der Abgabe der echten Chromosomen vom
Zool. Jahresbericht, lyll. Eehinoderma. h.
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Nucleolus her an die am Centrosom entstehende 1. Richtungspindel. Die

Chromosomen bestehen nunmehr aus ungefähr reinem Nuclein.

Buchner(2) studirte die Reifung des Ästerias-Eies bei experimenteller Partheno-

genese. Er behandelt die Constitution des abgelegten Eies, die Veränderungen

des Eies im CO^-gesättigten Seewasser, bei Übertragung in normales Seewasser,

die vielpoligen Eier, das Verhalten von Reifung und Chromosomenzahl bei

künstlicher Parthenogenese nach unserer sonstigen Kenntnis und die Beziehungen

zur natürlichen Parthenogenese.

Fisher(^) veröffentlicht sein ausführliches Werk über die Phanerozonia und

Spinulosa des nordpacifischen Gebietes. Außer den eingehenden Beschreibungen

der äußeren Gestalt werden auch die morphologischen Verhältnisse der inneren

Organe dargelegt, die Gattungen und Familien kritisch revidirt, die Variabilität

der Arten besonders beachtet, die Jugendformen berücksichtigt, und die geo-

graphische Verbreitung und die Beziehungen zu der Fauna anderer Gebiete

erörtert. Unter Erweiterung der Astropectinidae, Aufgabe der Plutonasteridae,

Erweiterung der Goniasteridae und Aufstellung der neuen Subfamilien Chitona-

sterinae und Antheneinae, Erhebung der Acanthasterinae und Valvasterinae zu

Familien, anderer Begrenzung und Stellung der Asteropidae (Gymnasteriidae),

Zurechnung der Asterinidae zu den Spinulosa und der Linckiidae zu den Phanero-

zonia bringt Verf. sein neues System und beschreibt folgende Arten. Phanero-
zonia: Eremicaster 2, Gtenodiscus 1, Leptychaster 4, Astropeeten 3, Psüaster 1,

Thrissacanthias 1, Dipsacaster 4, Dytaster 1, Luidia 3; Pectinaster 1, Liuidiaster

1, Nearchaster 3, Myonotus 1, Benthopecten 3; Odontaster 1; Gephyreaster 1,

Pseudarchaster 3 (1 n. subsp.), Mediaster 2, Ceraniaster 5, Cladaster 1, Hippa-

steria 4 (2 n. subsp.), Cryptopeltaster 1; Linckia 1; Dermasterias 1; Spinulosa:
Asterina 1; Poraniopsis 1, Henricia 8 (5 subsp., 1 n.), Solaster 8, Heterozonias 1,

Lophaster 1; Peribolaster 1; Pteraster 11 (In. subsp.), DiplojJteraster 1, Hymen-
aster 3.

Fisher("^) macht nähere Mittheilungen über Bau und Verwandtschaft von

Blakiaster und hält Verrill's Bunodaster für identisch damit.

Fisher(^) begründet in den Benthopectiniden (= Notomyota) als neu Nearch-

aster (Typ. Acantharchaster aciculosus] und Myonotus (Typ. A. intennedius).

Fisher(*) beschreibt aus der Umgebung der hawaiischen Inseln Hyalinothrix n.

millespina n., stellt sie auch trotz manchen Beziehungen zu Chaetaster zu den

Ganeriiden.

Nach Coleman ist der von H. L. Clark zu Nectria ocelUfera gestellte austra-

lische Seestern eine n. sp. von Asterodiscus.

Koehler(^) beschreibt aus dem Museum in Genf als neu 1 Pentaceros von

Neu-Britannien, 1 Goniodon von Neu-Seeland, 1 Luidia (Fundort?), 1 Asterina

von Singapore.

4. Ophiuroidea.

Cytologisches s. oben p 5 Schaxel, über Arten der Nord- und Ostsee p 6

Süssbach & Breckner, arctische p 6 Grieg, von Grönland p 6 IVIortensen(2),

von den Arn- und Kei-Inseln p 6 Koehler(^), westafricanische p 6 Koehler(^),

von den Kerguelen p 7 Koehler(^), von den Kermadec-Inseln p 7 Benham,
antarctische p 7 Koehler(^) und p 7 Koehler(^).

Des Arts(*) berichtet über die Lebensweise von Amj)hiura ohiajii. Sie

gräbt sich bis auf die Armspitzen in den Schlamm ein, bewegt sich im Schlamm
weiter fort und benützt dabei auch ihren gut entwickelten Hautmuskelschlauch.

Bewegungen der Arme und Füßchen dienen zur Erneuerung des Athemwassers

in den Bursae der eingegrabenen Thiere, Die Füßchen schaffen ferner die
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Nahrung (nur todtes Material] herbei und die Excremente fort; größere Nahrung-

stückchen werden zunächst von den Armenden umschlungen. An den distalen

Fußchen überwiegen Sinneszellen, an den anderen Schleimdrüsen.

DÖderlein(2) erörtert das System der Euryalae, die er in die Gorgonocephalidae

(Astrochelinae und Gorgonocephalinae), Trichasteridae (Astroschematinae und

Euryalinae) und Astronychidae zerlegt; dann die systematisch wichtigen Merk-

male der Gorgonocephaliden: Scheibe, Arme, Gliederzahl an den Armab-
schnitten eines inneren Hauptstammes, Zahl dieser Armabschnitte, Tentakel-

papillen, Häkchengürtel. Die Beschreibungen beziehen sich auf Astrochelinae:

Astrotoma 1, Astropor-pa 1, Astrothorax n. 1 n., Astrocnida 1; Gorgono-
cephalinae: Gorgonocephalus 3 (1 n.), Astroconus n. 1 n., Astrodendrum n. 1 n.,

Astroeladus 1, Astrospartus n. (für Gorgonocephalus niediteiraneus], Astroboa n.,

Astrophytum 1, A^roraphis n., Astrogordius n., Astrocyclus n., Astrodactylus n.]

Astroschematinae: Astroschema (+ Ophiocreas] 5 (4 n.), Astroceras 1, Trich-

aster 1; Euryale 1. In einem Nachtrag wird As^rarap/iis zurückgezogen, Astro-

caneum neu aufgestellt, die Stellung von Conocladus geändert. Die die Gürtel-

häkchen tragenden Platten entsprechen den Rückenschildern der Ophiuren.

Nähere Angaben betreffen Conocladus 2, Astroconus 1, Astrodendrum 1, Astro-

spartus 1, Astroeladus 3 (1 n.), Astroboa 4 (2 n.), Astrogordius 1, Astrocyclus 1,

Astrocaneum, 2, Astrodactylus 1, Euryale 1.

IVIortensen(^) beschreibt von Westindien die winzige Micropidura n. decipiens n.,

die sich durch das leichte Abwerfen ihres Scheibenrückens, den Mangel der

Bursae, das Fehlen dorsaler Armschilder und die Zweitheiligkeit der Wirbel

auszeichnet.

MMntosh behandelt die Ophiuren des Mergui-Archipels: Pectinura 1, Ophio-

glypha 1, Ophiactis 1, Ojyhiocoma 2, Opkioinastix 1, Ophiothrix 5, Ophio-

campsis 1, Ophiocnemis 1, Ophiopteron 1 n., Lütkenia 1, Euryale 1, Astro-

phyton 1.

H. Clark(2) beschreibt Ophiuren aus dem nördlichen Pacific. Neu sind:

Pectinura 1, Ophiarachnella 1, Op}iioconis 2, Ophioplocus 1, Ophiozona 3,

Ophiura 17, Anthophiura n. 1, Ophiotroehus 1, Ophiocten 3, Ophiopcnia n. 1,

Ophiomusium 2, Opkiopholis 2, Ophiactis 5, Amphiura 9, Amphiodia 8,

Aniphioplus 3, Amphilepis 1, Amphilitnna 1, Ophionereis 1, Ophiocrasis n. 1,

Ophiodoris 1, Ophiomitra 8, Ophiocamax 2, Opkiacantha 24, Ophiolebes 7,

Opkiophrura n. 1, Ophiurases n. 1, Ophiologimus 1 n., Ophiostyracium n. 1,

Ophioschiza n. 1, Ophiothrix 3, Ophiobyrsa 2, Ophiomyxa 1, Ophiophrixus n. 1,

Ophiocynodus n. 1, Ophiosyxygus n. 1, Ophiohymen n. 1, Ophyoleptoplax n. 1,

Asteroporpa 1, Astrochele 1, Euryale 1.

5. Echinoidea.

Cytologisches s. oben p 5 Schaxel, über das Verhalten gegen Licht p 9

Cowles(i), Furchung p5 Lillie(V)^ Arten der Nord- und Ostsee p 6 SÜSS-

bach & Breckner, arctische p 6 Grieg, von Grönland p 6 MortensenP),
westafricanische p 6 Koehler(3), von den Kerguelen p 7 Koehler(^), von den

Kermadec-Inseln p 7 Benham, antarctische p 7 Koehler(^) und p 7 Koehler{4),

fossile p 7 Rollier; ferner Bather(2) und Lambert(2). S. auch Breckner.

Mortensen('') behandelt die Geschichte der claviformen (globiferen) Pedi-
cellarien (= »Cystacanths« A. Agassiz) und (4) polemisirt gegen die Ansicht

von Lambert & Thiery vom Classificationsprincip bei den Seeigeln,

Westergren's monographische Bearbeitung von Echinoneus cyclostomus be-

handelt die Körperform und ihre Variabilität, die Entwickelung der Coronal-

h*
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platten, das orale und anale Plattensystem, den Apex, die Sphäridien, Tuberkel,

tridentaten, ophicephalen und globiferen Pedicellarien , Kalkkörperchen der

Füßchen, Peripodien, Stacheln, Laterne und Aurikeln (beide nur bei jungen

Thieren vorhanden) und den Darmcanal. Beigefügt ist eine genaue Beschreibung

des einzigen Exemplares von Micropetalon purpureum.

Gregory beschreibt die Anordnung der Ftißchen und der sie versorgenden

Wassergefäßzweige bei Echinarachnius parma, die hier das radiale Platten-

system überschreiten.

Nach Awerinzew leben im Kolafjord die grüngelben Exemplare von Strongylo-

centrotus auf Schlamm- oder Steingrund, die rothen auf rothen Algen (Litho-

thamnium). Der Farbenunterschied ist durch die Nahrung bedingt. Durch

Injection von Tusche und ammoniakalischem Carmin in Körperhöhle und

Darm des lebenden Seeigels wurde die Färbung abgeändert; der Transport der

Farbstoffe in die Haut geschieht durch Amöbocyten. Von den Pigmenten

entstammen die einen der Nahrung, die anderen sind Endproducte des eigenen

Stoffwechsels.

Romanes beschreibt das Einbohren von Strongylocentrotus lividus in festes

Gestein.

Cauliery untersuchte den Bau und den Jahres-Cyclus der Geschlechts-

drüsen bei Echinocardium cordatum. Die Geschlechtschläuche enthalten außer

den Genitalzellen vacuolisirte Zellen (»cellules vesiculeuses«), die gleicher Her-

kunft mit jenen sind und ein Reservegewebe mit phagocytären und excretorischen

Eigenschaften bilden. Auf die formative Periode des Winters folgt von April

bis Juni die Reifeperiode, darauf die regressive; in der Reifeperiode verschwinden

die vacuolisirten Zellen ganz oder fast ganz, während sie in der regressiven

aufs Neue auftreten. Die von Giard behauptete Zwittrigkeit bei E. beruht

auf einer Täuschung.

Meves beschreibt den feineren Bau des Mittelsttickes der reifen Spermien
von Parechinus miliaris sowie den Bau des Plasmas der reifen Eier und das

Verhalten des Mittelstückes bei der Befruchtung. — Nach Witschi kann bei

der Befruchtung von Strofigylocentrotus-Elern nicht nur der Spermakopf, sondern

auch der Schwanzfaden in den Dotter eindringen. — Nach Dantan spielt der

Schwanz bei der Befruchtung im Ei eine active Rolle, indem durch ihn das

Cytoplasma des Spermiums sich mit dem des Eies vereinigt. — Hierher auch

Loeb und unten Vertebrata p 59 0. Hertwig(i).

Pinney hat Form und Zahl der Chromosomen bei Hipponoe esculcnta und

bei Moira atropos eingehend untersucht. — Tennent(3) beschreibt die Chromo-

somen bei Toxopneustes^ x Hipponoe (J^.

De Meyer untersuchte an Echinus microtuberculatus die Veränderung der

Spermien bei Behandlung mit Eier-Extract oder einer Colloidsubstanz, sowie

mit hypertonischem oder hypotonischem Seewasser, sauren oder alkalischen

Lösungen. — Ähnlich Konopacki: 1) den Einfluss hypertonischer Lösungen auf

befrachtete Echinus- und Strongylocentrotus-EiQY bei kürzerer Dauer, 2) die

Wirkung ein und derselben hypertonischen Lösung auf befruchtete Eier in deren

verschiedenen frühen Stadien. In allen Fällen kommt es zur Bildung von

Cytastern.

Nach Shackell kommt es bei Ärbacia punctulata während der Furchung
zu keiner nachweisbaren chemischen Synthese von Kernmaterial aus in Alkohol

löslichen Substanzen des Cytoplasmas.

Baltzer hat seinen Erörterungen über die Mechanik der Kerntheilungsfiguren

Beobachtungen an den Eiern von Strongylocentrotus lividus zu Grunde gelegt.

Nach Godlewski(^) ruft die Besamung von Echiniden-Eiern durch das
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Sperma von Chactopterus die Bildung einer Dottermembrau hervor. Die Furchung

wird eingeleitet, dann aber sterben die Eier ab. Werden jedoch derartige Eier

nach der Bildung der Dottermembran mit einer hypertonischen Lösung behandelt,

so verläuft die verlangsamte Entwickelung bis zum Pluteus. — Wird der Samen
von C. mit dem von Seeigeln gemischt, so treten in den Eiern keine Ent-

wickelungserscheinungen auf; Verf. schließt daraus auf einen Antagonismus der

Spermien weit von einander stehender Thierclassen. — Godlewski(^) behandelt

diese Erscheinung genauer und erörtert die Frage, ob hier Parthenogenese oder

Kreuzbefruchtung vorliegt. Die cytologische Untersuchung ergab, dass die

Spermien von C. in die Echinideneier stets eindringen, dass ihre Köpfe mit

dem weiblichen Vorkern monosperm copuliren und zu einem Furchungskern

verschmelzen, also echte Kreuzbefruchtung zu Stande kommt. Dann wird

das m.ännliche Chromatin aus dem Furchungskern in das Plasma ausgeschieden

und wohl auch darin gelöst. An der gleich darauf beginnenden Mitose be-

theiligen sich nur die weiblichen Chromosomen. — Das Sperma von Dentalium

gibt den Echinideneiern ebenfalls einen leichten Anstoß zur Parthenogenese;

die Dottermembran wird dabei nur selten abgehoben. Die Spermien dringen

massenhaft in solche Eier ein und befruchten sie polysperm. Das männliche

Chromatin wird vor der 1. Mitose aus dem Furchungskern eliminirt. Das bei

C. festgestellte antagonistische Verhalten des Spermas zum Echiniden-Sperma

wurde auch bei dem Sperma von D. gefunden. — Hierher auch oben Protozoa

p 16 McClendon und unten Arthropoda p 28 Spooner.

Jenkinson(^) hat isolirte Stücke der Gastrulae von Strongylocentrotus lividus

gezüchtet und zieht aus deren Untersuchung auf die Potenzen der »elementaren«

und larvalen Organe folgende Schlüsse: 1) das Ectoderm kann kein Entoderm

bilden; 2) das Ect. vegetativer Stücke kann aber Storaodäum und (wahrscheinlich)

Sinnesorgane ersetzen; 3) es kann Chromatophoren und wohl auch Mesenchym
erzeugen; 4) es kann einen Wimperring entwickeln; 5) das Entoderm des

Urdarmes ist nach Trennung seines inneren Endes fähig, Cölomsäckchen wieder

herzustellen; 6) nicht jeder Theil des Urdarmes kann einen typisch dreigliederigen

Darm bilden; 7) das Mesenchym ersetzt abgetrennte Theile des Skeletes nicht;

8) aus einer und derselben quergeschnittenen Gastrula kann man nicht 2 typische

Larven erhalten, aber mindestens 1 ; 9) die Gastrula ist kein äquipotentielles

System; 10) bei Abwesenheit gewisser Theile des Skeletes sind auch die Pluteus-

arme mangelhaft entwickelt. Die Entwickelung der Arme scheint von einem

durch das Skelet ausgeübten Ptciz abzuhängen (mit Herbst), die des Stomodäums

dagegen nicht von der des Darmes.

Nach Jenkinson(^) wird die ursprüngliche Polarität des Eies von Strongylo-

centrotus bedingt von der Verlängerung der wachsenden Eizelle rechtwinkelig

zur Wand des Follikels, der Bildung der Micropyle und der Auflösung des

Kernes nahe an der freien Oberfläche sowie dem hierdurch veranlassten Frei-

werden von Kerntheilen an dieser Fläche. In der Wachsthumsperiode liefert

der Kern ins Cytoplasma kleine, solide, chromatische Körnchen — und ist von

da an oxyphil (ausgenommen die bei der Reifung auftretenden Chromosomen),

während das Plasma basophil ist — , ferner seinen körnigen Inhalt beim Zerreißen

der Membran; besonders letzterer Beitrag ist wichtig für die Determination der

Polarität des Eies und Embryos. Die bilaterale Symmetrie besteht schon

bei der Mesenchymblastula, hängt zum Theil von einem leichten Plus baso-

philen Materiales auf der einen Seite ab und mag ursprünglich durch den Eintritt

des Spermiums veranlasst worden sein.

In einer vorläufigen Mittheilung über die cinematische Aufnahme der Ent-

wickelung von Paraecntrotus beschreiben Chevroton & VIes kurz den Apparat
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und seine Handhabung und gehen dann auf einige Probleme der Zellmechanik

ein. Die Beziehungen der Blastomeren zu einander scheinen wenigstens

»jusqu'au döbut de la blastulation« nur von der Capillarität beherrscht zii

werden. Die Oscillationen der Blast, sind als eine »Variation alternative du
champ de forces producteur du phenomene« zu deuten. Die Variationen im

Volumen der Eihaut, Blastomeren und des Embryos werden ebenfalls discutirt.

Die Versuche zur Aufnahme der sich parthenogenetisch entwickelnden Eier

misslangen, offenbar in Folge des zu starken Lichtes. [Mayer.]

Peter kommt bei seinen Versuchen über die Variabilität der Larven zu

folgenden Ergebnissen. Die reinsten Culturen wurden mit reinem Seewasser

und bei gewöhnlicher Temperatur erzielt, jedoch variiren bereits diese »nor-

malen« Culturen verschieden stark je nach der Größe der Elterthiere, vielleicht

auch nach deren verschiedener Füllung mit Geschlechtsproducten und Frische,

sowie nach der Jahreszeit. Die Variabilität der Cultur wächst mit ihrer Un-
sauberkeit und wird durch einen Wechsel der Bedingungen erhöht. So wirken

Wärme, Kälte, Züchtung in kleinen Schalen, in Wasser, das in seiner Be-

schaffenheit vom Golfwasser abweicht. Strongylocentrotus verhält sich hierbei

genau wie Echinus oder Sphaerechinus. Das Mittel der Skeletbildnerzahl und
ihre Größe ist in Wärme und Kälte fast gleich. Bei S. herrscht der normale

Kältetypus der geringen Variabilität vor; werden Culturen erst in Wärme ge-

halten und dann abgekühlt, so folgen sie dem Kältetypus nur, wenn der Wechsel
bis zur 11.-14. Stunde geschieht. Für die von Anfang an kalt gehaltenen

Zuchten liegt der Zeitpunkt der Bestimmung des Typus viel früher. Die

Variabilität der Skeletbildner aus inneren Ursachen wird später ausgeglichen

und äußert sich nicht im Skelet, die erworbene wirkt auf die Variabilität des

Skeletes ein. Diese wird aber auch durch Wirkungen, die nach der Anlage des

Kalkgerüstes die Larve treffen, bestimmt. Mit der Erhöhung der Variabilität

geht eine solche der Variation einher, während eine Richtung der Variation

nicht oder nur in geringem Maße erkennbar ist.

Mac Bride (1) beschreibt einen abnormen Pluteus von Echinus miliaris und
einen weiter entwickelten von Echinus esculentus und erörtert deren Bedeutung

für die Auffassung der Echinodermen-Entwickelung überhaupt. In beiden Plutei

wurde nicht nur links, sondern beiderseitig ein junger Seeigel angelegt. Von
E. m. gelang die Aufzucht normaler Larven bis zum jungen Thiere.

Grave beschreibt einen abnormen Pluteus von Meilita jederseits mit völlig

symmetrischer Hydrocoel- und dieser entsprechenden Ectoderm- Einstülpung, ver-

gleicht damit den Bau des normalen Pluteus und erörtert die Bedeutung des

Fundes für die Hypothese einer bilateralen Urform der Echinodermen mit

3 Metameren.

Tennent(^) berichtet über Kreuzungen mit verschiedenen Seeigelarten,

stellt alles darüber Bekannte zusammen, beschreibt die normalen Larven von
Ärbacia, Hippotioc, 3Iellita, Moira, Toxopneustes, dann die hybriden Larven von

A. X Me., Ä. X Mo.^ T. X H., T.x Mo., T. x Me. und Me. x Moira, auch seine

Versuche, Eier von T. mit Samen von Eehinaster und Holothuria, Eier von
H. mit Samen von Ophiocoma und Pentaceros zu befruchten sowie die Wirkung
von mehr oder weniger alkalischem Seewasser auf die Gestalt der hybriden

Larven. —• Hierher auch Tennent(V).
Shearer, De Morgan & Fuchs fanden durch Kreuzungen zwischen Echinus

esculentus, miliaris und acutus, dass die hybriden jungen Larven zu variabel

sind, um einen sicheren Beweis des väterlichen oder mütterlichen Einflusses zu

ermöglichen; namentlich gilt das vom Skelet, das bisher vorzugsweise als Index

der Vererbung betrachtet wurde. Die älteren Larven aber, bereits in der Um-
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bildung zum Seeigel, zeigen bestimmt den vorwaltenden Einfluss der Mutter am
Vorhandensein oder Fehlen der hinteren Wimperepauletten, des grünen Pigmentes

und der hinteren Pedicellarie. — Eine Abänderung der Alkalinität des Wassers

wirkt auf die Vererbung nicht ein. Die bis zum Alter von 2 Jahren aufge-

zogenen jungen hybriden Seeigel entsprechen äußerlich ganz der Mutter.

Wahrscheinlich ist in der freien Natur die Kreuzung von E. esculentus mit

acutus häufig.

Mac Bride(^) beschreibt die von ihm gezüchteten normalen Plutei von Echino-

cardiuni cordatum und Echinus esculentus und vergleicht damit die Bastardlarve

von E. c. X E. c, die eine deutliche Mischung von mütterlichen und väterlichen

Merkmalen zeigt. Die Befruchtung der Eier von E. e. mit Samen von E. c.

lieferte keine Larven.

Lambert & Thiery setzen ihren Catalog mit Kamptosoma fort; dann folgt

die Unterordnung Stereosomata (Phymatresidae mit den Unterfamilien Diadema-

tidae, Tiaridae und Pedinidae; Olophymidae mit den Unterfamilien Salenidae,

Phymosomidae, Echinometridae). Neu sind Pedinothuria 1, Pseudocidaris 1,

Pseudodiadema 1, Colpotiara 1, Diplopodia 1, Tetragramma 1, Hemipedina 1,

Goniophorus 1, JEckinocyphus 1, Zeugopleurus 1, Rachiosoma 1, Prototiara 1,

Dicoptella 1.

H. Clark (f)
revidirt die Gattungsnamen der Clypeastroidea und gibt folgende

Gruppirung: Clypeastridae : Änomolanthus^ Glypeaster-, Arachnoididae: Arach-

noides; Laganidae: Laganum, Peronella\ Fibulariidae: Fibularia, Echinocyamus\

Scutellidae: Alexamiria, Scutella, EchinaracJmius, Dendraster, EcJwiodiscus,

Astriclypeus, Encope, Mellita, Rotula.

IVIortensen(^) beschreibt von der Kongoküste Arhaciella n. elegans n. und

vergleicht sie mit Jugendformen von Arbacia. Ebenfalls von Westafrica erwähnt

er Rhabdobrissus jullieni und Schizaster edtvardsi.

DÖderlein(^) berichtet über Seeigel von den Aru-Inseln: Prionocidaris 1 n.

var., Eucidaris 1, Asthenosoma 1, Temnopleurus 1, Salmaeis 2, Mort&nsia 1,

Laganuni 1, Breynia 1, Lovenia 1. — Lov. suhcarimita hat globifere Pedi-
cellarien; auch junge Anthocidaris purjnirea und Spatangus purpureus zeigen

solche im Gegensatz zu älteren Individuen. — Beigefügt ist die Beschreibung

der Stacheln einer neuen fossilen Cidaris von den Aru-Inseln.

Klinghardt hat die Innenseite irregulärer Seeigel der oberen Kreide unter-

sucht, beschreibt die Darmlinie bei Ananchytes, Hemipneustes , Micraster und

Echinoconus, den Stützapparat am Munde und Apex, die Gonaden (auch von

Spatangus purpureus), das Wassergefäßsystem (stellenweise Verkalkung der Füß-

chenampullen beim recenten S. raschii) mit dem oralen Wassergefäßring. Dann
folgen Bemerkungen über das >Cölomepithel« von E., Außen- und Innenseite

der Ambulacra von E., Vergleich zwischen den Zuwachsstreifen von ä p. und

M. cor anguinum, Auriculae von A., Veränderungen in der inneren Organi-

sation von Ananchyten, Vergleich zwischen dem Scheitelschild von M. mit dem
junger S., Kritik der Lovenschen Darstellung der Ambulacren der Seeigel an

fossilen und lebenden Spatangiden und Vergleich der Ventralplatten von S. und

M. Die Jugendstadien von S. p. durchlaufen ein ilf.-Stadium. Einfluss der

Facies und Lebensweise auf die Form der Seeigel. Viele der heute gültigen

fossilen Arten sind locale Varietäten.

Hawkins erörtert die Zusammensetzung der Ambulacra der fossilen Holec-

typoida Pygaster, Holectypus, Discoidea und Conulus.

Lambert(i) beschreibt fossile Seeigel des Rhone-Beckens, darunter neu: Ple-

giocidaris 1, Dorocidaris 4, Arbacina 3, Psammechinus 2, Schixechinus 1.

Tornquist zeigt durch Beobachtungen über die Lebensweise recenter Arten,
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wie der Übergang der Cidariden aus den Archäocidariden im Perm einer An-
passung an ein räuberisches Leben auf felsigem Meeresgrund entspricht. Die

dann in der Trias und im Jura entstehenden Cidariden bedeuten theils [Rhab-

docidaris und Anauloeidaris) primitive Anpassungen an ein Leben auf thonigem

oder sandigem Meeresboden, theils {Paracidaris, Diplocidaris, Äulocidaris) eine

weitere Anpassung an das Felsenleben. Die in der oberen Trias und zum Theil

erst im Lias entstehenden Diadematoidea sowie Hemicidaris zeigen sodann

eine bedeutend bessere Anpassung an das Leben auf steilen Felsen; sie bilden

auch eine neue Schutzbestachelung aus. Mit ihnen sind den Echiniden steile

Felswände, also Lebensbezirke erschlossen worden, die den Cidariden größten-

theils unzugänglich waren. He)n,. musste dabei den besser angepassten übrigen

Diadematoiden bald weichen. Mit der vollständigen Verfestigung der Corona

kam es bei den Diatematiden mit kleinem Peristomfeld zur Ausbildung äuße-

rer Kiemen. Mit der Entstehung der ersten Irreguläres, der Clypeastridae,

wird den Echiniden dann an der Grenze von Trias und Jura ebenfalls der lose,

thonige und sandige Meeresboden zugänglich, in den sie sich später im Ober-

jura (Spatangoidea) auch eingraben (Rolle der Fasciolen dabei) und so ihren

Feinden als Sandfresser ganz verschwinden. Die Grundlage der Entwickelung der

Seeigel seit dem Carbon bildet die stetige weitere Erschließung neuer Lebens-

gebiete, an die sie sich nur durch sehr starke morphologische Umformung an-

passen konnten.

6. Holothurioidea.

Cytologisches s. oben p 5 Schaxel, über arctische Arten p 6 Grieg, von

Grönland p 6 IVIortensen(2), westafricanische p 6 Koehler(^), über Holothu-

ria forskali Ritchie.

Becher hat seinen Darlegungen über nichtfunctionelle Correlation in der

Bildung selbständiger Skeletelemente vorzugsweise Beobachtungen über Ent-

stehung und Bau der Anker und Ankerplatten der Synaptiden zu Grunde gelegt.

Des Arts(^] hat die ersten Stadien von Cucumaria frondosa untersucht. Nur
bei niedriger Temperatur ist die Entwickelung normal, bei höherer geht die Lar-

venanlage meist, zum Theil nach Bildung eines Syncytiums, zu Grunde. Verf.

beschreibt die Entstehung der Blastula, des Mesenchyms und der Gastrula,

des Rückenporus und des Mundes, der Tentakel und des 1. Füßchenpaares.

Die Angaben von Danielssen & Koren (1852) beziehen sich ebenfalls auf fron-

dosa^ nicht auf Stichopus tremulus.

Ohshima beschreibt eine auffällig große Auricularia von Japan und vergleicht

ihren Bau mit Chun's Ä. nudihranchiata von Orotava. Im Darm kommt ein

kleiner Trematod vor.

Walcott beschreibt Holothurien aus dem mittleren Cambrium. Für Eldonia n.

ludwigi n. wird die Familie der Eldoniidae bei den Actinopoden errichtet. Zu
den Holothuriiden gehören Laggania n. cambria n. und Louisella n. jjedunculata n.,

zu den Synaptiden Mackenzia n. costalis n.
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1. Allgemeines.

über die Trophocöltlieorie s. Beauchamp('^), die Nephridien Cosmovici und

Beauchamp(3).

E. Schultz untersuchte in der Tentakelkrone von Amphiglena die Schnellig-

keit der Regeneration. Bei mehrmaligem Operiren ergab es sich, dass mit

jeder folgenden Operation die Gebilde schneller regenerirt werden, so dass es

sich dabei um eine Übung durch functionelle Anpassung handelt. Nach der

4. Operation erfolgten durch plötzliches Ermatten unordentliche, schlechte Re-

generate.

Allen untersuchte an Limnodrüus und der Larve von Amhlystoma die Frage,

ob die Regeneration vor, nach oder gleichzeitig mit der GewebdiflFerenziruug

am raschesten vor sich geht, und gelangte zu folgenden Ergebnissen. Wird
fertiges Gewebe recidirt, so erreicht das regenerative Wachsthum den höchsten

Grad unmittelbar vor (oder doch nicht nach) der Zeit, in der die somatischen

Hauptgewebe (major somatic tissues) sich typisch ausbilden. Wird hingegen

unfertiges Gewebe recidirt, so weist das regenerative Wachsthum keine derartigen

Beziehungen zur Differeuzirung der allgemeineren somatischen Gewebe (more

generalized somatic tissues), wohl aber zu der des specialisirten Muskelgewebes
auf: seine Differeuzirung fällt mit dem Maximum der Wachsthumsgeschwindig-

keit zusammen. Das wird auch durch die eigenthümliche Entwickelung der

Chorda bestätigt.

In der ausführlichen Arbeit über die Kerntheiluug bei Sahellaria und Ophryo-
trocha [die vorläufigen Mittheilungen s. Bericht f. 1910 Vermes p 72 u. 73]

theilt Dehorne auch Beobachtungen über die Spermatogenese von Fasciola

hepatica und Lanice conohylega mit, die im Wesentlichen wie bei S. und 0.

verläuft, discutirt dann eine Anzahl älterer Ansichten über Reductionsprobleme

und vervollständigt seine Schlüsse über Natur und Verhalten der Chromo-
somen. In der Ruhe besteht das Kernnetz aus der halbtlüssigen, um eine

festere Achse circulirenden Substanz der Chromosomen, die anastomosirende

Fäden zieht. In den Prophasen ziehen diese sich aus dem Kernnetz zurück

und concentriren sich um die Achse des Chrom. In den Metaphasen soma-
tischer Zellen sind zu unterscheiden die Separirung der bereits in den Telo-

phasen der vorhergehenden Mitose getheilten Chrom, von einander und die

Trennung ihrer Längshälften. In den Spermatocyten 1. Ordnung ist die >Sub-

division« oft kaum angedeutet. Die Bildung der pachytänen Fäden aus den

leptotänen ist eine scheinbare, vom Verf. als »Anamitose« bezeichnete Rück-
gängigmachung von Division und Subdivision. Da die Zahl der pachytänen
Schleifen der Normalzahl der Chrom, gleich ist, so gibt es keine Pseudoreduction.

Die Synapsis ist »un essai premature de division heterotypique«. Die Reduction

vollzieht sich weder durch Längs- noch durch Quertheilung der Chrom., sondern

einfach durch ihre Vertheilung auf die beiden Tochterkerne, ist immer zugleich

quantitativ und qualitativ und wird immer durch die 1. Reifangstheilung be-

wirkt. Alle Kerne, auch die der somatischen Zellen, sind gonomer. Bei der
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Eireife gelangen die väterlichen Chromosomen in den 1. Richtungskörper. Von
den Spermatiden enthalten 2 die väterlichen, 2 die mütterlichen Chrom. Die

Reduction ist »le phenomene inverse de la fecondation«. Die reducirten Ei-

und Spermakerne bezeichnet Verf. als »Metanuclei« »par allusion aux pronuclei

de la fecondation«. Die von den Mendelschen Regeln geforderte Reinheit der

Gameten wird durch die Reductionstheilungen gewährleistet. Doch wird man
auch eine gegenseitige Beeinflussung der in einem Kern vereinigten Chromo-

somen annehmen müssen. Bei der Amitose werden wie bei der Reductions-

theilung ganze Chromosomen auf die Tochterkerne, die also auch hier Meta-

nuclei sind, vertheilt, aber ohne vorhergehende Concentrirung schon im Stadium

»de longs filaments quiescents«. Sie ist daher »Texpression degönerative de

la gonomerie nucleaire«. Die väterlichen Chrom, verhalten sich in der be-

fruchteten Eizelle und ihren sämmtlichen Nachkommen wie »des hötes de passage«,

wofür Verf. den Terminus »Xenie chromosomique« einführt. [Groß.]

Galli-Valerio bringt Notizen über die geographische Verbreitung verschiedener

Eingeweidewürmer. [Rauther.]

6. Schultz stellt die von ihm in 15 Arten von Ostseefischen gefundenen

Parasiten — Trematodeu, Cestoden, Nematoden, Acanthocephalen — der Häufig-

keit und dem Vorkommen nach zusammen, erörtert ihre Beziehungen zur Nah-
rung der Fische, beschreibt die Arten von Parasiten und geht endlich auf die

von ihnen hervorgerufenen Schädigungen ein. [Rauther.]

Die von Wegener an ostpreußisehen Fischen gefundenen ectoparasitischen

Platodeu gehören meist zu den Gyrodactyliden: 4 Gyrodaetylus^ davon neu

varus\ 3 Äncyrocephalus; 16 Dadylogyrus^ neu: parvus^ fraternus, intermedius,

similis^ macracanthus. G. elegans lebt auf Haut und Flossen (von Cypriniden),

die übrigen nur auf den Kiemen. Ferner fanden sich Diploxoon paradoximi

und Nitzschia elongata\ als gelegentliche Kiemenparasiten Tetracotyle sp., die

Larve von Bothriocephalus latus ^ Gasterostomwn fimbriatum, Sanguinicola inertnis,

Azygia lucii und Ichthyotaenia ocellata. [Rauther.]

Über Parasiten verschiedener Classen s. Clerc, Johnston(2), Nicoll(2), Porta,

Railliet & Henry(i), Scheben, Stroh und Wiüets. [Rauther.]

(2. Gasträaden. Trichoplax etc. Dicyemidae.

Orthonectidae.)

3. Plathelminthes.

a. Turbellaria.

Zur Literatur der Tricladen s. Wilhelmi, über irländische Turb. Southern(2).

Die aus beträchtlichen Höhen (13 000-14 500 Fuß) des tibetanischen Gebirges

stammenden Turbellarien, die Meixner & Muth behandeln, sind durchweg sehr

klein. Die Collection enthält Stenostomui)i{?) sp., Dalyellia sp., Gastrada sp.

und Mesostonia craci, sowie wahrscheinlich mehrere Species von Sorocelis.

Nach Steinmann kommen in der Schweiz 13 Tricladenarten und 2 Varietäten

vor. Endemisch sind Dcndrocoelum infernale, Polycladodes alba und Planaria

alpina var. hathycola n. D. laeteum var. bathycola lebt dagegen auch im Madü-

see; die übrigen Arten haben weitere Verbreitung. Im Alpengebiet fehlt PL
alpina nirgends, Polycelis cornuta ist dem Vorland eigen. D. lacteimi, Pol.
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nigra und PI. lugicbris steigen nicht in die Bergregionen, PL gonocephala

erscheint nur nördlich von den Alpen im Rheingebiet. Von Terricolen kommt

nur Rhynehodesmus terrestris vor; die Paludicolen sondern sich in rlieophile

und limnadophile; Dunkelthiere sind die obengenannten Tiefenvarietäten, die

in Brunnen und Quellbecken lebende Schlammspecies PI. vitta und die rheophilen

Höhlenthiere D. infernale und PI. cavatica. — PI. alpina lebt in den Alpen ge-

legentlich auch in stark erwärmten Gewässern, gehört aber gleichwohl zu den

Stenothermen Kaltwasserthieren ; in constant kalten Gewässern ist sie das ganze

Jahr geschlechtsreif; sie bewohnt im Hochgebirge auch stehende Gewässer, so-

wie die Tiefe der Seen. Pol. cornuta ist ihr öcologisch verwandt. D. infernale

und PI. cavatica leben nur in Quellen und Höhlenbächen, ähnlich PI. vitta ; PL
gonocephala ist eurytherm, aber streng an fließendes Wasser gebunden. Die

Limnadophilen sind alle eurytherm, wandern oft auch ins fließende Wasser ein.

Die Tiefenvarietäten von D. lacteum und PL alpina sind Kümmerformen, die in

Reduction der Körpergröße und Darmverästelung sowie in relativer Größe der

Geschlechtsorgaue convergiren. — PL alpina ist kein specifisches Hochgebirgs-

thier, sondern ein Glacialrelict, das im Mittelgebirge auf die kalten Quellläufe

beschränkt ist, im Gebiet der Alpen und Voralpen aber ein großes zusammen-

hängendes Refugium besitzt. Mit ihr concurrirt in Mittelland, Jura und Süd-

schweiz P. cornuta^ die secundär in das Gebiet eingewandert ist; ungewiss

bleibt, ob die Nahrungsconcurrenz oder Temperatur ihr Vordringen aufhält.

Noch später ist PL gonocephala eingedrungen. Ob PL vitta., Polycladodes alba

und D. infernale Reste einer älteren, durch PL a.ljnna in Quellen und Höhlen

gedrängten Fauna seien, ist noch nicht entscheidbar. — Die Schrift enthält

auch anatomische Angaben, 2 Bestimmungstabellen und eingehende Species-

diagnosen.

Hankö vermerkt das Vorkommen von Planaria alpina und PL gonocej^hala

in dem gewöhnlichen Verbreitungsverhältnis in Bächen der Hohen Tatra; Poly-

cclis cornuta fehlt dort.

Hierher auch Bresslau und Virieux.

6 raff (^ 2,^) fand in den Vereinigten Staaten an Acölen außer den 4 bekannten

Arten [Aphanostoma olivaceum, aicrantiaewn, diversicolor, Polychoerus caudatus)

2 neue und stellt dafür die Genera Anaperus und Ghildia auf. Anaperus

gardineri n. lebt bei Woods Hole zusammen mit Pol., misst 6 : 1 mm, ist vorn

stumpf gerundet, hinten kegelförmig, die Seiten sind nicht ventral einschlag-

bar; die Färbung ist durch gelbes und rothes, reihenweis in Häufchen geord-

netes Pigment bedingt; letzteres fehlt an den Körperenden und ventral. Die

Rhabditen sind theils beiderseits zugespitzt, theils keulenförmig. Die birnförmigen

Epithelzellen sind unter die Längsmuskelbündel versenkt. Die Stirndrüsen

bilden kein compactes Frontalorgan; die Rhabditendrüsen sind vorn am zahl-

reichsten; Schleimdrüsen liegen massenhaft, in 4-5facher Lage, ventral und

seitlich besonders in der Ebene des Vorderendes des Ovariums. Die Stato-

cyste ist ins Gehirn eingebettet, der Statolith schüsseiförmig; Augen fehlen.

Der Mund liegt etwa in der Körpermitte, ein Pharynx fehlt; über dem Munde

liegen im Parenchym große Vacuolen mit Nahrungskörpern; das Parenchym

wird von dorsiventralen Muskeln durchsetzt ; Central- und Randparenchym sind

nicht scharf geschieden; Fresszellen gibt es namentlich um die Ovarien. Die

einzige Geschlechts Öffnung liegt ventral, nahe beim Hinterende. Die

HodenfoUikel liegen dorsal und seitlich, vorn median sich begegnend; nach der

männlichen Reife fehlt eine Verbindung zwischen ihnen und dem Copulations-

organ. Die Ovarien beginnen hinter den Hoden und nehmen ebenfalls seitliche,

vorn sich verbindende, aber mehr ventrale Zonen ein. Beim Wachsthum in-
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corporiren die Eizellen Nährzellen, andere von diesen bilden später eine Art
von Eifollikel. Eine Bursa seminalis fehlt; die Matrixzellen der (32-64) Chitin-

mundstücke der Spermabirnen bilden unter den letzten Eiern ein schräges Dia-
phragma; die Mundstücke sind mit den Geschlechtswegen nicht in Verbindung.
Der weibliche Genitale anal hat über der Geschlechtsöffnung eine hintere und
seitliche Ausbuchtungen ; in dieses Atrium genitale mündet dorsal der Penis, an
den sich die Samenblase anschließt; zu dieser treten seitlich die falschen Samen-
blasen, die nach vorn in die Spermastränge übergehen. Die Eier werden wohl
durch den Mund oder durch Hautrisse, nicht durch den Genitalcanal abgelegt.

In den Penis münden einzellige, unter das hohe Epithel versenkte Drüsen, die

Epithelzellen der Samenblase scheinen selbst eingesenkt; dies ist auch im Atrium
der Fall, das außerdem langgestielte Drüsen aufnimmt. In der Region der

Copulationsorgane liegen als Reizorgane 15-18 fi lange, 15-20 Drüsenausführ-

gänge aufnehmende Chitinspitzen. Verf. lässt (mit Lang) die Copulationsorgane

ursprünglich Angriffs- und Vertheidigungswaffen gewesen sein. — Childia spi-

nosa n. lebt bei Woods Hole in 1-2 m Tiefe auf Algen; sie ist 1,4 mm lang,

hellgelb, vorn rund, nach hinten allmählich schmäler; beim Schwimmen sind

die Seiten ventral eingeschlagen. Das Epithel ist dünn, frei von Rhabdoiden;
die Cilien stehen in Längsreiheu, zwischen ihnen 48 in lange Geißeln; das gelbe

Pigment (wohl von gefressenen Diatomeen) steckt in Parenchymzellen. Der
querovale Mund liegt mitten am Bauch, ein Pharynx fehlt. Die lockeren

Stirndrüsen erreichen nicht ganz die Statocyste. Zahlreiche Hodenfollikel,
Spermastränge und falsche Samenblasen erscheinen gleichzeitig mit voll ausge-

bildeten Ovarien ; die Keimlager scheinen median nicht verschmolzen zu sein.

Eine Bursa seminalis fehlt; paare männliche Copulationsorgane sind vorhanden.

Die einzige, terminale Geschlechtsöffnung führt in ein epithelial begrenztes

Atrium; an die beiden chitinösen Penisstacheln schließen sich wahre, weiter-

hin gelappte falsche Samenblasen, dann die Spermastränge. — Von Rhabdo-
cölen fand Verf. Stenostomum leucops, grande, agile, coluber, tenuicauda n.,

Mierostoma davenporti n., lineare, Macrostomum, appendiculatum, sensitivum,

Prorhynchus stagnalis, Graffüla gemellipara, Dalyellia inerniis n., rochesteriana n.,

dodgei n., eastmani n., hlodgetti, rossi n., viridis, mohicana n., sillimani n.,

rheesi n., articulata n., fairchildi n., Jensenia pinguis, Phaenocora agassixi n.,

Ästrotorhynchus bifidus, Proxenetes modestus n., Promesostoma marmoratum,
Strongylostoyna gonocephalum, Rhynchomesostoma rostratmn, TypJdoplana viri-

data, Castrada hofmanni und 2 unbenannte Typhloplaniden, Trigonostommn
tnarki n., Woodsholia n. lilliei n., Phonorhynehus helgola?idicus; Polycystis

roosevelti n., Gyratrix liennaphroditus und lt. maculata n. subsp. Die neuen
Arten werden eingehend beschrieben. Woodsholia ist eine Trigonostomide : der

Mund Öftnet sich in die Rüsseltasche; 2 Germovitellarien und 2 kleine birn-

förmige Hoden, ohne Scheidung des Bulbus des männlichen Copulationsorganes

in einen Samen- und einen Secretbehälter. — An Allöocölen fanden sich

9 neue marine Arten, von denen 2 zu neuen Genera gehören. Die Holocöle

Euxinia n. hat 2 Germovitellarien, den Pharynx plicatus mit der Spitze nach
hinten gerichtet und mit einer Wimperringfurche : corniculata n. mit ganzrandigem
ovalem Darmsack und eigenartiger Bursa seminalis mit chitinösem Reusenapparat;
männliche und weibliche Geschlechtsöffnung wohl getrennt. Die Crossocöle

Myrmeciplana n. hat einen horizontalen, mit der Spitze nach hinten weisenden
Pharynx, keine Bursa seminalis, keine Wimpergrübchen oder Grübchenflecken,

dagegen vorn einen warzenförmigen Tastapparat.

Löhner & Micoletzky's(y) Convoluta pelagica n. misst 0,3-0,7x0,4 mm, ist

längsoval, das Vorderende einziehbar, die Unterseite flach, der Rücken convex

;
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Zooclilorellen sind in den Seitenpartien angehäuft; rothbraunes Pigment in keulen-

förmigen Paketen ist besonders vorn reichlich. Das Epithel hat nur im Be-

reich der » Haftschei)3e « keine Cilien; diese bildet ein ovales Feld im vorderen

Drittel der Bauchfläche, in dem das Epithel abgeflacht, die Hautmnsculatur

verdickt ist. Hautdrüsen sind ventral sehr spärlich, sehr zahlreich dagegen,

mit den Ausführgängen in einem Mündungsfeld vereinigt, ganz vorn, wo sie ein

»Frontalorgan« vertreten. Rhabditen fehlen, ebenso Sagittocysten, flaschen-

förmige Drüsen und Giftorgane. Der Hautmuskelschlauch zeigt den typischen

Bau. Der Mund, am Beginn des 2. Körperdrittels, führt in einen kurzen

Pharynx simplex. Das Parenchym ist ein peripher dichteres, innen lockereres

Maschenwerk, das in den Randpartien außer den Zoochlorellen »freie Binde-

gewebzellen« einschließt. Im centralen »Verdauungsparenchym« fehlen Fress-

zellen. Das Nervensystem folgt dem Convoluta-TjT^ii»: 2 strohgelbe Augen-

riecke sind vorhanden; die Statocyste liegt in einer ventralen Ausbuchtung der

Hauptganglien und wird von einem aus dem angrenzenden Hirn entspringenden

halbkreisförmigen Nerven iu der Schwebe erhalten; die Bewegungen des Stato-

lithen lassen das Vorhandensein von Aufhängefäden vermuthen. Die Hoden
nehmen 2 vom Gehirn bis zur weiblichen Geschlechtsöfinung reichende symme-
trische Felder ein; die Spermien messen 270 u und haben eine vordere Geißel,

im Centraltheil eine Reihe kleiner Kügelchen; epithelial begrenzte Samenleiter

fehlen; der Penis ist typisch, eine Sameublase fehlt. Die Ovarien haben keine

Membran, als Oviducte fuugiren Parenchymlttcken ; die kugelige Bui-sa hat viel-

leicht ein drüsiges Epithel; ihr cylindrisches chitinöses Mundstück ragt in das

Antrum femininum. — C. pelagica ist im Oberflächenplancton der Adria im

Herbst (Geschlechtsperiode) sehr häufig; ihre Nahrung bilden Copepoden, auch

Diatomeen; sie ist positiv heliotropisch. — Monochoerus ülardatus n. misst

1,1x0,5 mm und ist olivgrün theils durch Zoochlorellen, theils durch braune,

regelmäßig geordnete, etwas über die Hautfläche vorragende Pakete von 7 ju

langen »Riesenpigmentstäbchen«. Das Epithel ist überall bewimpert, Schleim-

drüsen stehen hauptsächlich vorn, seitlich und dorsal, ganz vorn Stirudrüsen,

hinten eosinophile Schwanzdrüsen; Rhabditen fehlen. Die Musculatur ist sehr

kräftig. Der Mund, etwas vor der Körpermitte, führt in einen muskulösen,

eosinophile Drüsen enthaltenden Pharynx. Das Randparenchym enthält dicht-

gedrängte rundliche Zellen; Zoochlorellen liegen hier, aber auch im Epithel.

Das Centralparenchym ist reich an dorsiventralen Muskelfasern und enthält

wohl als Fresszellen zu deutende Elemente. Die symmetrischen Ganglien
sind durch 2 Commissuren verbunden, der hinteren ist die Statocyste ventral

angelagert. Der vordere Hirntheil, den Frontalganglien entsprechend, sendet

zarte Nerven zum Vorderende; aus der hinteren Portion der Hauptganglien ent-

springen die inneren dorsalen Längsnerven; äußere dorsale Längsnerven, Rand-
nerven und ein ventrales Längsnervenpaar sind vermuthlich vorhanden. Augen
fehlen; die Statocyste gleicht der von Convoluta pelagica. Die beiden seitlichen

Hodenfelder bestehen aus dichtgelagerteu Follikeln, die Spermien sind 260 f.i

lang; Parenchymlücken dienen als Samenleiter. Der Copulationsapparat ist

durch 2 > muskulöse Drüsenorgane« merkwürdig. Der proximale Abschnitt be-

steht aus einer »Penisblase«, von der die Samenblase einen Theil bildet; ob

diese selbständig nach außen oder in das hintere Drüsenorgan mündet, bleibt

fraglich; beide Drüsenorgane münden in ein Antrum masculinum. Die Ovarien

liegen rechts und links von der Mittellinie, medial von den Hoden; der Dotter

scheint von Abortiveiern herzurühren. Die eiförmige, schräge Bursa seminalis

setzt sich ventral in ein kugeliges, chitinöses Mundstück fort; ein Epithel scheint

ihr zu mangeln; in ihre Hinterwand öffnet sich die Vagina. — Auch M. ist
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ein »typischer Hochseeplanctont«, bei Rovigno iu 3-4 m Tiefe nicht selten;

die Nahrung bilden kleine Kruster, auch kleinere Turbellarien.

Löhner's Versuche, bei Acüleu intra vitam oder auf Schnitten ein Wasser-
gefäßsystem zu finden, hatten wie alle früheren ein negatives Ergebnis. Verf.

berichtet dann über Vitalfärbungen, hauptsächlich mit Neutralroth an der durch-

sichtigen Gonvoluta pelagica. Nach 2 stündigem Verweilen in der Farblösung

sind die Thiere gleichmäßig hellroth, einige Stunden nach Übertragung in reines

Meerwasser wird die Randpartie mehr und mehr farblos, der Farbstoff reichert

sich über der Mundregion an. Das Roth erscheint Anfangs diffus, dann an

Tröpfchen gebunden ; endlich sammeln sich im Verdauungsparenchym größere,

stark gefärbte Vacuolen, deren Inhalt nach und nach durch den Mund entleert

wird. Aus stärkeren Lösungen nehmen die Epithelpigmentkörnchen und Sper-

mien reichlich Roth auf. Der Modus des Excrettransportes bleibt zweifelhaft.

Die Farbstofftropfen sammeln sich um die unverdaulichen Nahrungsreste und
werden mit diesen oder allein ausgestoßen. Der dunkle bis violette Ton des

Neutralroths in den Vacuolen deutet auf saure Reaction. Von den Vacuolen,

als Orten höherer osmotischer Concentration, »dürfte auch das im Körper tiber-

flüssige Wasser aufgenommen werden«. Verf. schließt mit einigen allgemeinen

Betrachtungen über Vitalfärbung.

Kepner(^) lässt mit Martin [s. Bericht f. 1908 Vermes p 20] die Nesselkapseln

von Microstoma von gefressenen Hydren herrühren: wegen der völligen Über-

einstimmung jener mit denen von Ä, ferner wegen ihrer sehr wechselnden

Menge im Körper von Jf., endlich wegen des Fehlens des Cnidocils und, so-

fern sie in den Darmzellen liegen, von Cnidoblasten bei den Kapseln von M.
Wenn die Nesselkapseln durch die Darmwand ins Mesoderm gelangt sind, so lie-

gen sie zunächst in einer Vacuole, werden dann aber von einer amöboiden Zelle

aufgenommen und gelangen so, also nicht passiv, ins Ectoderm, in solcher

Orientirung, dass sie zur Vertheidignng dienen können. — Hierher auch Glaser

und Kepner(2).

Hofsten vertheidigt gegen Bresslau seine Ansicht, dass bei Otomesostoma

auditivum »die kleinen Oocyten je ein Spermium in ihr Plasma aufnehmen,

das während der ganzen Wachsthumsperiode unverändert liegen bleibt« und

später die Befruchtung bewirkt. Weder das Fehlen des Spermiums in einzelnen

älteren Eizellen, noch die Vacuolisirung des Eiplasmas in der Umgebuug der

Spermien beweisen, dass letztere von den Oocyten resorbirt würden; ihr stets

normales Aussehen spricht vielmehr dafür, dass sie befruchtungstüchtig bleiben.

Am Excretionsapparat von Bothriomolus sind nach Hallez(^) zunächst

2 ventrolaterale Hauptgefäße zu unterscheiden; sie sind in pseudometamere

Schlingen gelegt, verzweigen sich nicht, nehmen aber Gefäße 2. Ordnung auf;

jede Schlinge zeigt 3-5 spindelförmige Auftreibungen, in denen je eine lange

Geißel schwingt (in der Region vor den Ovarien zum Hinterende hin, hinten

umgekehrt) ; das Vorder- und verzweigte Hinterende der Hauptgefäße enthält

echte Wimperflammen. Dicht hinter den Ovarien sind die Hauptgefäße durch

das 8. Gefäßpaar 2. Ordnung verbunden, das zum ventromedianen Excretions-

porus führt; das 9. Paar verzweigt sich am Pharynx, ohne median zu anasto-

mosiren. Im Ganzen sind etwa 16 Gefäße 2. Ordnung jederseits vorhanden,

die sich bis auf das 1., 2. und 8. dorsalwärts wenden und theils mit Wimper-

flammen, theils mit spitz verlaufenden Capillaren endigen; außerdem bestehen

ventrale, weniger regelmäßig angeordnete, endlich sehr kurze, reich aufgetheilte

Zweige. Die Capillaren haben gleich den Hauptgefäßen Ampullen mit Geißeln,

sowie gelegentlich glomerulusartige Gebilde; die Wimperflammen sind besonders

laterodorsal zahlreich. Die Excretionscanäle sind von einem vielkernigen Syn-
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cytiura begrenzt, ihr Lumen ist intracellulär. Der Excretionsapparat von B.

ist dem von Bothrioplana analog. In der Anordnung der Gefäße 2. Ordnung
sieht Verf. kein Zeichen echter Segmentirung.

Nach Beauchamp(^) ist Archiloa rivularis 4-5 mm lang, lanzettförmig, pig-

mentlos, gleichmäßig bewimpert, reich an Hautdrüsen und Rhabditen, hinten

mit Haftpapillen. Augen fehlen, eine unpaare Otocyste ist vorhanden. Die
Darmränder erscheinen eher wellig als gelappt, der Darmeingang bildet einen

Pharynx plicatus. Etwa 40 kugelige Hoden liegen in der vorderen Körper-
hälfte, die beiden Ovarien seitlich vom Pharynx, gelappte Dotterstöcke an den
Körperseiten; Gonoducte sind nicht wahrnehmbar. Von den beiden weiblichen

Geschlechtsöffnungen liegt die hintere am Beginn des letzten Körperdrittels, die

vordere (= Öffnung der Bursa seminalis), mit der männlichen vereinigt, mittwegs

zwischen jener und dem Munde. Der Penis, ein langes, ausstülpbares Rohr
mit Widerhaken, ist proximal zu einem drüsigen Bulbus erweitert, dem eine

kleine Samenblase folgt. Die Penisscheide bildet ein Atrium commune, in

dessen Grund die Samentasche (»Vagina«) mündet, ein weites Rohr mit ge-

fältelter Cuticula und eingesenktem Epithel. Die Vagina endet im weiten Ootyp,

in das wohl auch Eileiter und Dottergäuge münden; von dessen Verbindungs-

gang mit der hinteren Geschlechtsöflnung ist nur das von eosinophilen Drüsen
umstellte Ende gut sichtbar. Eier 175x150 /<; die dünne bräunliche Schale

mit Deckel. A. gehört zu den meist marinen Crossocölen (Graff); ihr Vor-

kommen in einem meeresnahen Bachunterlauf lässt sie als unlängst ins Süß-
wasser gewandert erscheinen.

Hallez(^) beschreibt kurz den Bau des freilebenden antarctischen Bdelluriden

Synsiphonmm n. Lionvilli n., der hauptsächlich durch den weiblichen Ge-
schlechtsapparat (Receptacula seminis) vou den ectoparasitischen BdcUura und
Syncoclidium generisch verschieden ist.

Seidl beschreibt von Issyk-kul- und Balchaschsee 4 neue Sorocelis {stutmneri,

gracilis^ lactea, sabussowi). Die Thiere messen 5-7,5 mm, der Kopflappen ist

hinter den rundlichen Tentakeln halsartig abgesetzt, die zahlreichen Augen
bilden 2 schmale, nach den Seiten divergirende Felder. Das Epithel trägt

ventral Cilien, dorsal nur stellenweise ; es enthält spindelförmige Rhabditen,

deren tiefe Bildungszellen durch Ausläufer mit den Epithelzelleu communiciren;

eingesenktes Epithel haben Tentakel und Stirnrand. Mit den Klebzellen stehen

die eosinophilen Kantendrüsen in Verbindung; birnförmige cyanophile Körner-

drtisen münden allenthalben, am reichlichsten vorn und ventral, nach außen

und regeneriren sich aus den Stammzellen im Mesenchym. Der Hautmuskel-

schlauch besteht aus Ring-, zarten äußeren Längs-, Diagonal- und starken

inneren Längsfasern; das Parenchym durchsetzen dorsiventrale, transversale und
schräge Fasern. Der cylindrische Pharynx plicatus hat eingesenktes Epithel;

seine Drüsen — eosinophile und spärlichere cyanophile — münden vornehm-

lich innen auf der Lippe. Der Darm ist typisch, sein Epithel enthält assimi-

lirende Zellen und Körnerkolben. Vom Gehirn gehen nach vorn und seitlich

fächerartig Bündel von Sinnesnerven aus, die mehr ventralen zum Kopflappen,

die dorsalen zu den Augen. Den 4 Ganglienpaaren entspricht je eine Com-
missur, ein Dorsal- und ein Lateralnervenpaar. Die hinteren Längsnerven-

stämme sind durch Quercommissuren (je nach der Art 36-74) verbunden, deren

Anordnung und Stärke wenig regelmäßig ist; jeder von diesen entspricht ein

dorsales und ein laterales Nervenpaar. Dorsale Längsnerven werden durch

stärkere Ausbildung des dorsalen peripheren Nervenplexus ersetzt. Die Ten-
takel sind reich mit Nerven versorgt, specifische Sinneszellen waren nicht nach-

zuweisen. Der wahrscheinlich aus nur 1 Zelle gebildete Pigmentbecher der
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Augen enthält 2 Retinakolben. Das Wasserge faß System zeigt 2 Paar dor-

sale Hauptcanäle und 1 Paar ventrale, mit jenen verschiedentlich anastomo-

sirende Canäle ; erstere münden durch zahlreiche Poren nach außen ; alle bilden

von Strecke zu Strecke Knäuel; Anastomosen bestehen zwischen den lateralen

und medialen, wohl auch zwischen den beiden medialen Dorsalstämmen; eine

segmentale Anordnung aller dieser Gebilde liegt nicht vor. Das Canallumen

ist wohl intercellulär, hier und da trägt die Wandung Cilien. Die Hoden
bis 50 bei gracilis] liegen im Mittelfeld zwischen den Längsnerven, Ovarien

und Pharynxwurzel ; sie enthalten von außen nach innen Spermatogonien, Sper-

matocyten, Spermatiden und reife Spermien; Vasa efferentia führen zu den

Samenleitern, die eine zarte Musculatur haben. Die Eileiter lassen eine Tuba,

eine Region der Dottertrichter und den Endabschnitt unterscheiden; die Dotter-

stöcke gehen in die langen Dottertrichter so allmählich über, dass sie den

Oviducten direct aufzusitzen scheinen. Hinter dem Penis vereinigen sich die

Eileiter zum Drüsengang, der ventral in das Atrium mündet; die großen kolben-

förmigen Schalendrüsen (die zum Theil schon in den Endabschnitt des Oviductes

münden) enthalten ein körniges eosinophiles Secret. Der Ductus ejaculatorius

fuhrt bei gracilis von der Samenblase in das Atrium masculinum, ohne einen

eigentlichen Penis zu bilden. Der sackförmige, dicht vor der Samenblase liegende

Uterus mündet durch einen schlanken flimmernden Gang in das sich an das

männliche distal anschließende Atrium commune; der Gang scheint das Secret

birnförmiger Drüsen aufzunehmen. S. lactea und sahussowi haben kleine Penis-

papillen. Im Uterus wurden nie Spermien gefunden.

Nach lkeda(2) misst Pseudartiocotylus n. ceylonious n. 28 : 2 mm; der Körper

ist fast drehrund, vorn stumpf, hinten zugespitzt. Vorn liegen neben einem

apicalen Sinnesorgan 2 kleine Augen. Die dunkelbraune Rückenseite zeigt

3 schwarze Läugsstreifen, die hellere Bauchseite median die weiße Kriechsohle.

Etwa in der Mitte von letzterer liegt der Mund, 5 mm dahinter die Geschlechts-

öfifnung. Chondrocysten und Rhammiten gibt es fast überall in der Haut,

außer auf der Sohle und über dem Gehirn; Rhabditen nur vorn zwischen Sohle

und Drüsenkante, erythrophile Drüsen allenthalben, am dichtesten auf der Sohle.

Die Randdrusen reichen bis 3,5 mm hinter dem Vorderende; am Innenrand der

dorsalen Drüsenfurche liegen »secundäre Randdrüsen« uud vermitteln zwischen

den Rand- und den erythrophilen Drüsen. Das apicale Organ stimmt im

Bau mit der Sinneskante überein; die Epidermis ist hier kernlos, in feine senk-

rechte Fasern aufgelöst; im pigmentlosen Parenchym darunter liegen schlanke

(Sinnes-?) Zellen und Nervenfasern; eine Basalmembran dürfte fehlen. Am
Vorderende der Sohle besteht jederseits eine längliche Wimpergrube; Drüsen

und Stäbchen fehlen hier ; zu den bewimperten Zellen treten wohl Nerven. Die

Augen scheinen denen von Platydemus grandis zu gleichen. Die longitudi-

nalen Parenchymmuskeln sind gut entwickelt. Von den beiden Ovarien ver-

laufen die Oviducte dorsolateral von den Nervenstämmen nach hinten. Die

Hoden, 50-60 jederseits, sind in unregelmäßig abwechselnden Reihen ange-

ordnet. Männliches und weibliches Atrium verbinden sich oberhalb des Genital-

porus; vom weiblichen geht ein rohrförmiger Uterus aus, ferner die Vagina,

der ein Receptaculum seminis anhängt; der von diesem sich fortsetzende Drüsen-

gang communicirt mit dem Uterus. P. steht Dolichoplana am nächsten; die

weiblichen Geschlechtsgänge zeigen auffällige Analogie mit denen von Artioeo-

tylus.

Nach Hallez(^) sind bei antarctischen Polycladen nur wenige große Ovarien

(11 bei Äceros maculatus, 23 bei Stylochoides albus^ etc.) vorhanden, und ihren

Gonoducten fehlen accessorische Drüsen. An Stelle dieser liefert der dorsale
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Theil jedes Ovars ein eosinophiles Secret, das die Eier bei der Ablage um-

hüllt.

Zur Histologie vergl. Hallez(*); über Lichtempfindlichkeit mariner Tar-

bellarien Mast (s. auch im Abschnitt AUg. Biologie), Copulation von Dendro-

(oelum Carin.

Berninger untersucht die Folgen des Hungerns an Süßwasserplanarien,

hauptsächlich Dendrocoelum lacteum und Planaria alpina. In reinem Leitungs-

wasser hält IJ. 6-9, P. 10-12 Monate aus. Die Körpergröße nimmt dabei

zuerst rasch, später laugsamer ab und beträgt am Ende nur noch Vio ^^^ ^i'"

sprünglichen Länge, etwa Y300 des ursprünglichen Volumens; bei dieser Reduction

wird das Hinter- mehr als das Vorderende angegriifen. Das Parenchym wird

erst reducirt, nachdem die Reservestoffe (Fett etc.) darin aufgebraucht worden

sind. Die Musculatur wird sehr wenig, das Nervensystem fast gar nicht an-

gegriffen ; der Darm wird seiner Form nach wenig verändert. Die Augen zer-

fallen nur bei Aufenthalt der Hungernden im Dunkeln : die Augenbecher theilen

sich, das Pigment wird resorbirt, danach auch die Sehzellen und -kolben; auch

das Hautpigment wird theilweise aufgebraucht. Die Dotterstöcke beginnen

schon nach 6-8 Wochen zu schwinden ; die Ovarien verkleinern sich zunächst,

zerfallen dann und werden resorbirt, verschwinden aber erst kurz vor dem
Hungertode. Am längsten leisten die Hoden Widerstand. Einige D. produclrten

nach 5-6 Monaten so viel Sperma, dass die Vasa deferentia platzten und so

zum Tode der Thiere führten. Die Copulationsorgane werden schon vor den

Gonaden zurückgebildet; die Theile des Geschlechtsapparates schwinden in der

umgekehrten Reihenfolge, in der sie entstehen. Die Cocons werden mit an-

dauerndem Hungern kleiner und spärlicher, die in ihnen ausgebildeten Jungen
seltener und kleiner, schlüpfen auch nicht alle aus. Thiere, die 7-8 Monate

gehungert haben, erlangen nach reichlicher Fütterung in 3-4 Monaten wieder

ihre frühere Größe; es entstehen neue Copulationsorgane, dann bilden sich die

Keimdrüsen wieder aus, doch fehlen noch Dotterstöcke. Eine P. torva stellte

aber, nachdem sie 9 Monate gehungert, die Gonaden auch in 5 Monaten nicht

wieder her.

Holmes theilt Planaria maculata in 15-20 Stücke, die normalen Regene-
rate dann wieder in mehrere, und so mehrmals hinter einander bis zu der Grenze,

wo keine Ergänzung der Stücke mehr erfolgt; diese vollzieht sich überhaupt

nm so langsamer, je kleiner die Stücke werden. So lassen sich der Form nach

normale Thiere von Vi 000 bis Visoo der gewöhnlichen Größe erzielen. Dabei

behalten die Ectoderm-, Parenchym- und Darmepithelzellen ihre normale Größe;

Geschlechtsorgane wurden nicht gefunden. Die Hautmuskeln sind wenig, die

dorsoventralen bedeutend schwächer als normal; der Darm hat nur wenige

kurze Äste; diese sind, bis auf die geringe Zellenzahl, normal. Gehirn und

Nerven sind im Verhältnis wie bei normalen Thieren, in den Augen die Retina-

zellen vermindert; das Körperpigment ist spärlich. Im Ganzen sind die kleinen

regenerirten Thiere den großen in Form und Proportionen aller Organe, ebenso

in ihren Bewegungen und Reactionen »überraschend ähnlich«. Das weitere

Herabdrücken der Körpergröße scheitert wohl an der Unmöglichkeit, den Zellen-

bestand der Organe weiter zu vermindern oder die Zellen selbst zu verkleinern.

Child's(^) Erfahrungen an Planarien bestätigen die Ansicht, dass Anaesthetica

(1,5^ Alkohol) die metabolischen Processe herabsetzen. Der Effect der Anae-

stetica steht aber zu der auf Grund anderer äußerer Bedingungen bestehenden

Intensität des Metabolismus im umgekehrten VerhältAis. Mit sinkender Tempe-

ratur nimmt der Betrag des Metabolismus und die Widerstandsfähigkeit gegen

Alkohol ab. Körperregionen, die weniger intensiv oder beständig thätig sind

Zool. Jahresbericht. 1911. Vermes. Ij
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als andere, sind weniger alkoholfest. Fasten vermindert, reichliche Ern.ährung

und rasche Restitution heben die Widerstandsfähigkeit gegen Alkohol. Die

Regenerationsvorgänge, die an Stücken normal am langsamsten ablaufen, werden

durch Anaesthetica in erster Linie gehemmt. Im Allgemeinen sind zur Neu-
bildung eines normalen Ganzen im Alkohol größere Stücke nothig als im Wasser. —
Große gut gefütterte Würmer, die keine Gelegenheit zur Theilung haben, zeigen

eine Abnahme der Alkoholfestigkeit; diese Senilität bekundet sich aiich darin,

dass die Bildung eines Ganzen größerer Stücke solcher Thiere bedarf und

langsamer abläuft. Die physiologischen Merkmale der Senilität bestehen ähnlich

den durch Kälte, Sauerstoff- oder Futtermangel hervorgerufenen wesentlich in

einer Herabsetzung des Metabolismus, die wiederum bei alternden Thieren da-

durch bedingt zu werden scheint, dass der Metabolismus selbst Gebilde aus

chemisch weniger activen Substanzen schafft, die den Stoffumsatz schwächen;

dieser ist also die primäre, die gestaltliche Differenzirung die secundäre Ur-

sache des Alterns. Eine Folge der Herabsetzung der Stoffwechselintensität ist

die der physiologischen Correlation der Theile; vermuthlich wird von jener

vornehmlich die Oxydation betroffen. Die Entfernung solcher Gebilde oder eine

"Veränderung in ihnen, die den Anstoß zur Beschleunigung des Metabolismus

gibt, muss Verjüngung bewirken; so können durch Fasten das differenzirte

Cytoplasma reducirt, durch Veränderung der äußeren Bedingungen vorhandene

Differenzirungen umgeprägt, jedenfalls structurelle Hindernisse des Metabolismus

beseitigt werden. Die Fütterung von Thieren nach langem Fasten bewirkt eine

starke Zunahme ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Alkohol: sie »werden ,jung'

innerhalb einiger Stunden oder Tage«. In den ersten Fasttagen erhöhen sich

Stoffumsatz und Alkoholfestigkeit, weil die Reservestoffe, ein Hindernis des

Metabolismus, aufgebraucht werden; danach sinken jene, die Thiere werden

durch Einschmelzung der Gebilde »morphologisch jung« ; erst wenn wieder

Nahrung zugeführt wia"d, verjüngen sie sich auch physiologisch. Die Alkohol-

festigkeit ist größer bei Stücken, die in regulatorischer Reorganisation begriffen

sind, entsprechend deren Intensität; nach der Regulation sind die Stücke »physio-

logisch jünger« als die Würmer, von denen sie herrühren. Ihre morphologische

Verjüngung kommt zu Stande durch »Entfernung structureller Hindernisse des

Metabolismus in Folge veränderter metabolischer Beziehungen in verschiedenen

Theilen und . . . durch die Substitution neuer, allmählich sich entwickelnder

Structuren für alte«; die physiologische nur »soweit Material zu einer wirklichen

Steigerung des Stoffwechselbetrages vorhanden ist«. — Ein natürlicher Ver-

jüngungsmodus ist die ungeschlechtliche Fortpflanzung. Die Geschlechts-

zellen sind äußerst specificirte, »greisenhafte« Zellen ohne regulatorisches Ver-

mögen; die Entwickelungserregung durch die Befruchtung oder künstliche Ein-

griffe bedeutet eine Steigerung ihrer Stoffwechselgröße, ihre Verjüngung.

Child(2) fasst einige Ergebnisse seiner Studien über die Regeneration an

Planaria dorotoccphala zusammen. Für die Dominanz des Vorderendes spricht,

dass jedes Stück von gewisser Größe alle Organe hinter der hinteren Schnitt-

fläche leicht regenerirt, die vorderen aber nur dann, wenn ein neuer Kopf ge-

bildet worden ist; ferner dass bei Stücken aus der vorderen Region des 1. Zooids

[s. Bericht f. 1910 Vermes p 26] der Kopf rascher und größer gebildet wird,

als bei solchen aus dessen hinterer Region. Bildet ein Kopfende einen neuen

Körper, so wird in diesem das 2. Zooid erst spät bemerkbar, während bei

kopflos bleibenden Regeneraten sich bald das 2., 3. und weitere Zooide sondern.

Bei fastenden Thieren verkleinert sich die Kopfregion langsamer als der übrige

Körper. — Verf. beschreibt dann Typen, die von Regeneraten mit normalem

Kopf über solche mit unsymmetrischen oder median verschmolzenen Augen und
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mit median vereinigten Aurikeln zu gänzlich kopflosen führen. Zerlegt man
einen Wurm in y^- oder Yiß-Stücke, so nimmt das Vermögen, ein normales

Ganzes zu bilden, von den vorderen zu den hinteren zunächst ab, in der Region

des 2. Zooids aber plötzlich wieder zu; es ist bei den längeren in gleicher

Ebene größer als bei den kürzeren. Allgemein hängt die Fähigkeit der Kopf-

bildung bei Stücken aus der hinteren liegion des 1. Zooids fast ganz von ihrer

Verbindung mit den hinteren Regionen ab, nicht dagegen bei Stücken vom
vorderen Körperende. Die Kopfbildung ist leichter bei Stücken von gut er-

nährten als von hungernden Thieren; schwerer bei niedriger Temperatur oder

Wirkung von Alkohol; durch mechanische Reize lässt sich der Procentsatz der

ganz oder nahezu normale Köpfe bildenden Stücke erhöhen. — Kurze Stücke

vom Hinterende des 1. Zooids bilden keine Köpfe; nimmt man aber größere

Stücke, die das 2. Zooid mit umfassen, lässt einen neuen Kopf entstehen und
schneidet dann die Region dicht hinter diesem in kleine Stücke, so bilden diese,

obwohl sie der Lage nach den zuerst erfolglos geprüften entsprechen, fast alle

normale Köpfe. »Ihr Kopfbildungsvermögen ist durch ihre Lageveränderung

im Körper weitgehend alterirt worden und zwar insbesondere . . . durch ver-

änderte Correlation mit anderen Theilen.«

Child(^) definirt die Vererbung als »Totalsumme der inhärenten Capacitäten

oder ,Potenzen', mit der ein Reproductionselement irgend welcher Art, ein na-

türliches oder ktinstlichcs, geschlechtliches oder ungeschlechtliches, das einem

Ganzen oder einem Theil den Ursprung gibt, in den Entwickelungsprocess ein-

tritt«. Das Vererbungsproblem ist also in das von der Reconstitution des

Ganzen aus einem Theil eingeschlossen. Verf. resümirt dann seine Argumente
für das Vorhandensein eines 2. Zooids bei ei-wachsenen PI. dorotocephala und
maculata (Zunahme des Kopfbildungsvermögens dicht hinter dem Pharynx; Ver-

halten bei natürlicher Theilung; jungendlicherer Charakter der hinteren Körper-

region, dargethan durch raschere Restitution, größere Widerstandsfähigkeit gegen
Alkohol). Dies 2. Zooid beweist, dass »ein neuer aus einem Theil eines alten

sich entwickelnder Organismus einen gewissen deutlich unterscheidbaren Grad
von physiologischer Individualität erreichen kann, bevor diese morphologisch

erkennbar wird«. Nicht alle Theile von P. können ein »Ganzes« bilden, auch

sind die Restitutionen, obwohl verschieden verlaufend, nicht »äquifinal«; beide

Begriffe sind conventioneil; vielmehr gibt es alle Übergänge zwischen ganzen
und nicht ganzen, z. B. normalköpfigen und kopflosen, Regeneraten, daher sind

diese auch nicht bei zwei Stücken von Planarien gleich; denn die Structur ist

nur ein sehr unvollkommenes Abbild der dynamischen Processe, und Organismen,

die einander in jener gleichen, können doch in mancher Hinsicht sehr ver-

schieden sein. — Schneidet man aus einer Planarie das 2. Körperviertel heraus,

so regenerirt dies einen normalen Kopf; halbirt man jenes aber zunächst, so

bildet die vordere Schnittfläche höchstens einen Kopf mit abnormen Augen;
steht sie nur mit i/g jenes Viertels in Verbindung, dann überhaupt keinen.

Die Bildungspotenz der Zellen in jener Ebene hängt also von ihrer Correlation

mit weiter hinten liegenden Körpertheilen ab; keinerlei Theilen der Planarie

wohnen gleiche Potenzen inne, und jene selbst ist kein äquipotentielles System.

Das Vermögen, ein Ganzes zu bilden, vermindert sich, je kleiner das Stück ist;

unterhalb einer gewissen Größe fehlt also ein zur Ganzheit nothwendiges EtAvas.

Ferner verändert sich mit der Größe des Stückes der Charakter der Regulation,

die Sterblichkeit steht zu ihr im umgekehrten Verhältnis, mithin hängt »die

Capacität der Zellen oder Theile auf jedem Körperniveau nicht allein von ihrer

eigenen Constitution und von Bedingungen, welche ihre fortgesetzte Existenz

erlauben [Nahrung] ab, sondern von ihrer physiologischen Correlation mit von

k*
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ihnen mehr oder minder weit entfernten Theilen«. — Die Verschiedenheit des

Regulationsvermögens bei Stücken aus verschiedenen Regionen, die Zunahme der

Sterblichkeit bei Stücken unter einer gewissen Größe in bestimmten Regionen, etc.,

zeigen, dass »längs der Achse eine abgestufte Difl'erenz irgend welcher Art in

dem dynamischen Process besteht«, ferner dass ein minimaler Betrag dieser

Differenz für die Regulation eines Stückes zum Ganzen nöthig ist, sowie dass der

Betrag der Abstufung längs der Achse je nach der Region verschieden ist.

Mithin ist die minimale Länge der zur Totalregulation befähigten Stücke regionär

verschieden. Diese axiale Abstufung betrifft sowohl die > Constitution oder, was

wesentlich dasselbe ist, den Metabolismus und sein structurelles coUoides Feld«,

als auch die physiologische Correlation; diese Factoren erklären die Polarität.

Child(*) knüpft an seine Beobachtungen über das Wirken eines »axialen

Gradienten« bei der Restitution von Planaria dorotocephala an. Der Kopf

dominirt in vieler Hinsicht über den Rest des Körpers, allgemein jede Region

über den Bezirk hinter ihr. Stücke von P. mit einem Theil der pharyngealen

oder präpharyngealen Region ohne den Pharynx regeneriren letzteren auch ohne

Anwesenheit eines alten oder neuen Kopfes; postpharyngeale Stücke thun dies

nur, nachdem vorher die Bildung eines Kopfes eingesetzt hat. Kein Stück

bildet ursprünglich vor ihm gelegene Theile neu, ehe die Regeneration des

Kopfes begonnen hat; zur Herstellung hinter ihm gelegener Theile ist das nicht

nöthig. Die Bildung des Kopfes wird zwar durch Reagentien, Kälte und

Nahrungsmangel verzögert, geht aber noch vor sich, auch wenn alle anderen

regulatorischen Processe äußerst herabgedrückt werden. Allgemein sind in

Stücken der ursprünglichen postpharyngealen Region die Größe des Kopfes,

die Länge der neuen präpharyngealen Region, auch wohl ihr Dasein oder

Fehlen, dem zu Folge Lage, Vorhandensein oder Mangel des Pharynx, ganz

eng verknüpft »mit dem Betrag der dynamischen Processe oder gewisser von

ihnen, die bei der Kopfbildung in Betracht kommen«. — Stücke der prä-

pharyngealen Region regeneriren die postpharyngeale viel langsamer und un-

vollkommener als postpharyngeale Stücke die präpharyngeale; im ersten

Falle liegt der neue Pharynx nahe dem Hinterende des alten Gewebes, und

nur bei sehr reicher Ernährung werden diese Regenerate normal. Die Bildung

des Kopfes bei Planarienstücken ist keine Herstellung fehlender Theile, eine

Restitution eines Ganzen oder *dergl. ; vielmehr entsteht ein neues Individuum,

mit dem Kopf zuerst; dieser beherrscht dann die Regulation in den Theilen

dahinter, indem er das alte Gewebe umdifferenzirt oder als Energievorrath be-

nutzt. Analog verhalten sich bei der Restitution die Hydroiden und Pflanzen,

entsprechend dem Satze, dass »jede Region längs der Achse, in der dynamische

Processe ablaufen, mehr oder minder vollständig hinter oder proximal von ihr

gelegene Regionen beherrscht und von vor ihr gelegenen beherrscht vnrd«.

Dies erhellt auch aus der Ontogenese, wo stets Wachsthum und Differenzirung

von vorn resp. distal nach hinten fortschreiten. Die Dominanz des Vorderendes

lässt auch die Bildung dieses als das Hauptproblem der Vererbung erscheinen.

»Eine isolirte Protoplasmamasse einer Art, die zu weiterer Existenz und Synthese

befähigt ist, sei sie nun eine Masse somatischer Zellen oder ein Ei, stellt zu-

nächst die dominante distale oder vordere Region dar, d. h. ihre specifische

Reactionsweise führt immer zur Bildung dieser Region und dann, wenn Nahrungs-

iiberschuss vorhanden oder erhältlich ist, so dass das Wachsthum vor sich gehen

kann, so entstehen andere Theile in Folge des Wachsthums und des correlativen

Einflusses der dominanten Region.«

Child(^) erklärt die Bildung neuer Zooide bei Planaria [s. Bericht f. 1910

Vermes p 26] für die Folge physiologischer Isolirung hinterer Körpertheile von

1
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der dominanten Kopfregion und für nicht wesentlich verschieden von der Regu-

lation mechanisch isolirter Stücke zu einem Ganzen. Bei Planarien mit Kopf
erscheint das hintere Zooid nur nach Fütterung und Größenzunahme, bei kopf-

losen Stücken unter gleichen Umständen dagegen sofort; oft tritt dann auch

Theilung ein. Werden Thiere mit verbildetem Kopf oder kopflose durch reich-

liche Fütterung zum Wachsen gebracht, so bildet das 2. Zooid sich aus und

löst sich bei viel geringerer Länge ab als es bei solchen mit normalem Kopf
geschehen würde; auf die neuen Zooide > vererben« sich die Missbildungen des

Kopfes nicht. Beim Fasten normaler Thiere kommen die hinteren Zooide mehr
und mehr wieder unter die Herrschaft des Vorderkörpers; bei fastenden kopf-

losen bildet sich das 2. Zooid dagegen aus und erhält sich auf Kosten des

Vordertheiles. — Bei P. dorotocephala können 5 und mehr Zooide in bestimmter

Folge gebildet werden. Hier wie bei Stenostomum nimmt der Abstand der

Kopfregion jedes Zooids von der des an seinem Hinterende gebildeten neuen

Zooids zu, indem die Entwickelung der vorderen Kopfregion fortschreitet. Durch

rasches Längenwachsthum werden Bildung und Abtrennung neuer Zooide be-

günstigt; bei langsam wachsenden Exemplaren erfolgen sie seltener, und die

Zooide werden länger. — Die Correlationsbahnen zwischen dem Vorderende

und den übrigen Körpertheilen, besonders die Nerven, erfahren wahrscheinlich

während der Entwickelung eine functionelle Anpassung; daher nimmt wohl bis

zu einem gewissen Stadium der dominirende Einfluss des Kopfes nach hinten

hin zu. Aus dem Verhältnis dieser Ausdehnung der Dominanz zum Betrage

des Wachsthums ergibt es sich, ob und wo neue Zooide sich bilden und ge-

staltlich zum Ausdruck kommen sollen. »Diesem Gesetz gemäß kann ein Zooid

oder Individuum sich auf jeder Entwickelungstufe oder bei jeder Länge innerhalb

gewisser Grenzen theilen.« Neue Zooide können zum Schwinden gebracht und
an der Ablösung verhindert werden durch Verkürzung ihres Abstandes von der

Kopfregion. — Die Regulation macht die Annahme eines stationären Keim-

plasmas in den zur Ergänzung befähigten Theilen nicht nöthig; das Keim-
plasma ist im Grunde »das specifische dynamische System, das einer Kopf-

region den Ursprung gibt, sei dies nun in einer einzelneu Zelle oder in einer

Zellmasse enthalten. Ein solches System kann de novo entstehen, wo immer ge-

nügende Dedifferenzirung statt hat«. Die Bildung eines Ganzen aus einem mecha-

nisch oder physiologisch isolirten Theile ist eine primitivere Fortpflanzungsweise, als

die Entwickelung aus dem Ei; letzteres ist so differenzirt und physiologisch alt, dass

es eines besonderen Anstoßes bedarf, um die Dedifferenzirung einzuleiten; daher

ist auch das Vererbungsproblem von der Regulation her am ehesten anzugreifen.

Child & McKie untersuchen das Centralnervensystem von Regeneraten

der Planaria dorotocephala mit abnormer Bildung der Augen (teratophthalme)

oder weitergehender Verbildung der Kopforgane (teratomorphe). Bei beiderlei

Formen sind die Ganglien abnorm, besonders bei den letzteren; sie sind un-

vollkommen gesondert, oft bildet sich nur ein Ganglion. Bei den teratoph-

thalmen Formen mit theilweise verschmolzenen Augen liegen diese dem Vorder-

ende der Ganglien näher als sonst, bei teratomorphen ganz vorn. Die abnorme

Beschaffenheit des Nervensystems reicht durch das Regenerat nach hinten bis

zum Beginn des alten Gewebes, das indessen auch gelegentlich alterirt wird;

wenn das Nervengewebe im Regenerat sich in zahlreiche Nerven auflöst, so

gehen diese im alten Gewebe doch wieder in 2 Nervenstränge über. Bei Formen
mit theilweise verschmolzenen Augen öffnen sich, wie bei normalen, die Pigment-

becher seitlich, bei teratomorphen nach vorn, vorn-unten oder nach nur einer

Seite. Ein einziges medianes Auge kann durch paare oder unpaare Nerven

mit dem Gehirn verbunden sein; oft sind die Augen in das Gehirn eingebettet.
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b. Nemertini.

Hierher Southern (^).

Nach Gering bewohnt Malacohdella grossa in der westlichen Ostsee ob% der

Cyprina islcmdiea; meist steckt in der Muschel nur 1 Wurm, am Mantel an-
geheftet; der Rüssel scheint als Waffe zu dienen. Das Khynchocölom enthält

elliptische, bis 3,5x8,7 ,« große Rhynchocölomzellen; die runden Blut-

körperchen sind fast gleich gi'oß. — Die Gonade entsteht aus Bindegeweb-
zellen als ein Zellhaufe mit runden Kernen, der sich allmählich vom Bindegewebe
dui'ch eine Hülle, später auch eine Muskelschicht, abgrenzt und ein Lumen er-

hält. Das dorsale Ende der eiförmigen jungen Gonade verjüngt sich etwas;

die Entstehung der Eier schreitet vom ventralen Ende dorsalwärts fort; mit

dem Wachsthum der Thiere nehmen die Gonaden an Zahl zu und erfüllen

endlich dicht die seitlichen Körpertheile ; entleert werden die Eier ohne Gono-
ducte durch Ruptur der Körperwand. Mit den Kernen der Oocyten wachsen
deren Chromatinbrocken und der Nucleolus; dann treten mehrere Nucleolen auf,

während die größeren Brocken verschwinden; später nimmt die Zahl der Nu-
cleolen durch Verschmelzung und Auflösung wieder ab, die überbleibenden

rücken an die Kernperipherie; zuweilen treten feine, mit dunkeln Körnchen
besetzte Fäden im Kern auf. Schon bei jungen, noch mit breiter Basis der

Gonadenwand ansitzenden Eizellen werden im distalen Abschnitt feine Dotter-

körner sichtbar, aber auch, zu größeren Ballen vereinigt, in den Zellen der

Gonadenwand. Außerdem enthalten letztere bernsteingelbe Einschlüsse. Die

herangewachsenen birnförmigen Eizellen sitzen der Gonadenwand mit dem Stiel

an; diesem legen sich die benachbarten Wandzellen an und entleeren ihren

Inhalt in das Ei; dabei bleiben Ei- und Nährzellendotter geschieden (jener

bevorzugt Kern-, dieser Plasmafarbstofle); auch vom angrenzenden Parenchym
scheint das Ei Nahrung durch den Stiel zu empfangen. Dieser reißt nach
Verbrauch der Nährzellen durch, und hier bleibt in der Eimembran die Micro-

pyle. Das fertige runde Ei von 400-500 // Durchmesser zeigt von innen nach
außen: Keimbläschen, Dotterkugel, die zarte Dotterhaut, die 80 u dicke Eiweiß-
schicht und die äußere 1,7 u dicke Membran. Über die Spermatogenese
macht Verf. nur wenige Bemerkungen. — Die Geschlechtsproducte werden
hauptsächlich von Juli bis September abgesetzt, die Eier, durch Schleim zu

Haufen vereinigt, in längereu Zwischenräumen. Die Reifung beginnt vor der

Befruchtung; sind die Richtungskörper gebildet, so hebt sich die Dotterhaut

vom Plasma ab. — Das Keimbläschen des eben abgelegten Eies enthält

peripher die Nucleolen und ein zartes chromatisches Netz; dicht an der Membran
liegen 2 Centriolen; ihre Anfangs kleinen Strahlungen dehnen sich (10 Minuten
nach der Befruchtung) bis zur Eiperipherie aus und durchbrechen die Kern-
membran; ist diese aufgelöst, so gehen die Strahlen in die Fäden des Chromatin-
netzes über; um die Centriolen bilden sich helle Centrosomen aus. Die Nu-
cleolen werden zum Aufbau der 16 Chromosomen verbraucht; letztere bilden

zuweilen typische Tetraden, meist sind sie »längliche, nicht sehr regelmäßige

Körner« ; zugleich entsteht intranucleär eine Spindel, rückt dann, kleiner

werdend, an die Eioberiläche und stellt sich radial; die Chromosomen spalten

sich längs; 60 Minuten nach der Befruchtung wird der 1. Richtungskörper ab-

geschnürt, 1 Stunde später an gleicher Stelle der 2.; die zurückbleibenden

16 Chromosomen bilden den bläschenförmigen weiblichen Vor kern. Während
der Reifetheiluugen tritt neben dem bläschenförmigen männlichen Vorkern ein

Centriol mit Centrosom und Strahlung auf; das Centriol theilt sich, eine Central-

spindel wird gebildet und stellt sich beim Zusammentreffen der Vorkerne in
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der Eimitte zwischen diese; die Strahlungen gehen nach mächtigem Anwachsen
zu Grunde, die Vorkerne verschmelzen unter Bildung amöboider Ausläufer. Am
Furchungskern treten dann neue kleine Sterne auf; ob deren Centriolen mit

den vom Spermium eingeführten identisch sind, ist ungewiss. — Verf. beschreibt

den Ablauf der 1. Furchung.

Paralineus n. elisabethae n. unterscheidet sich nach Schütz von Lineus haupt-

sächlich durch das Fehlen von Kopfspalten und der inneren Längsmuskelschicht

des Rüssels. Im Epithel kommen Drüsen-, Wimper- und interstitielle Zellen

vor; unter ihm liegt eine homogene dicke Basalmembran, dann eine dünne

Ring- und die starke Längsmuskelschicht, in dieser die »Paketdrüsen«, deren

Ausführgänge im Epithel etwas anschwellen. Diagonalmuskeln fehlen. Vorder-,

Mittel- und Enddarm sind unscharf gesondert; die im Bereich des weit hinten

gelegenen Mundes mündenden Speicheldrüsen sind modificirte Paketdrtisen. Der
Rüssel ist unbewafthet, sein hohes Innenepithel enthält Nessel-, Rhabditen-,

Drüsen- und indiflerente Zellen. Das Nervensystem ist typisch; Augen und

Statocysten fehlen; am Kopfende liegen ein medianes bewimpertes Grübchen

und seitliche Wimperfelder. Seitliche rundliche bewimperte Buchten sind die

erweiterten Mündungen der Cerebralcanäle. Die Cerebralorgane, mit den

dorsalen Ganglien in enger Verbindung, sind sackförmig; sie bestehen aus

Ganglienzellen und einem vorderen und hinteren Drüsenfeld. Das Blutgefäß-
system zeigt 3 in der Kopfregion zu einer Lacune verschmolzene Gefäße. Die

Nephridien bestehen aus 1 Paar gewundener, am Anfang verzweigter Röhren

mit seitlich-dorsalen Mündungen. Die Terminalzellen »ragen frei in das Lumen
der Blutgefäße hinein«. Die Geschlechter sind getrennt; Ovarien und Hoden
liegen zwischen den Darmtaschen; bei der Reife erhalten sie kurze Ausführgänge.

Über Süßwasser-Nemertinen s. IVIonticelli(^).

Nusbaum & Oxner(V) berichten über die histogenetischen Vorgänge bei der

Regeneration des Darmes in darmlosen Fragmenten von Lineus lacteiis. Die

Hauptrolle spielen dabei »Wanderzellen«, die durch Auflockerung aus dem
Parenchym oder dem Endothel der Seitengefäße resp. des Rhynchocöloms hervor-

gehen. Sie erfüllen eine Höhlung, die den erweiterten und verschmolzenen

hintersten Abschnitten der Seitengefäße entspricht, sich aber noch auf Kosten

des aufgelösten Parenchyms erweitert. Die Wanderzellen enthalten Reservestoffe

oder phagocytotisch aufgenommene Zellen und Zelltheile. Vom 6. Tage an

schließen sie sich zum Theil epithelartig an einander und bilden die Wand des

neuen Darmes; ein anderer Theil geräth in das Lumen des letzteren und wird

resorbirt; der Rest liefert Parenchym und Musculatnr des Regenerates. Verö".

betonen die »colossale secundäre prospective Potenz« der aus »wenig individuali-

sirten Parenchymzellen« hervorgegangenen Wanderzellen.
Nusbaum & Oxner(3) behandeln die inneren Vorgänge bei der Regeneration

kopfloser Fragmente von Lineus ruber. Hintertheile von Exemplaren der

breiten Form («), die zwischen Mund und Cerebralorganen quer durchschnitten

wurden, zeigen meist nur Regulation; es erfolgt Verschluss der Schnittstelle, die

Nervenstränge wachsen unter Verdickung nach vorn, verbinden sich median und

schwellen hier knopfförmig an, das Rhynchocöl schließt sich vorn blind, kein

neuer Rüssel und kein neues Rhynchodäum werden gebildet. In diesem Zu-

stand leben die Thiere 3-9 Monate. Ausnahmsweise entstehen vollständigere

Gehirnganglien und Cerebralorgane von der neuen Hautepithelknospe am vorderen

Körperende aus. Hintere Stücke mit den Cerebralorganen bilden stets ein

neues Gehirn vom Epithel einer zwischen den (nach der Operation medialwärts

verlagerten) Cerebralorganen entstehenden Regenerationsknospe aus, sowie vom
Epithel der Ausführgänge der Cerebralorgane. Aus dieser Epithelknospe wandern
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auch Elemente aus und liefern Muskel- und Bindegewebzellen. — Von der

schmalen Form(/:/) regeneriren sich nicht nur größere Hinterstücke, sondern

auch 1/2 ^^^ lange Bruchstücke vollständig; nur solche mit halbirtem Gehirn

nicht. Hinter den Cerebralorganen decapitirte Hinterstücke regeneriren Gehirn

und Rhynchodäum ähnlich wie kopflose Hinterstücke von a mit den Cerebral-

organen. Das Rhynchodäum bildet sich im lockeren Bindegewebe der Regene-

rationsknospe, meist unter Mitwirkung von Wanderzellen, die sich vor dem sich

schließenden Rhynchocöl anhäufen und nach ihrem Zerfall die Bildung eines

von Parenchymzellen umgebenen Hohlraumes veranlassen. Das Rhynchodäum
gewinnt seine äußere Öffnung theils unter localer Zerstörung des Epithels durch

die Wanderzellen, theils unter Bildung einer kleinen Einstülpung jenes. (Wegen

der Besonderheiten bei der Regeneration kleinerer, durch Querschnitte hinter

dem Munde erzielter Fragmente sei auf das Original verwiesen.) Die Regene-

ration verläuft am schnellsten bei Stücken aus der Körpermitte und wird gegen

beide Enden zu langsamer; stets wird vorn der Kopf, hinten der Schwanz ge-

bildet. Kleine ruhig und im Dunkeln gehaltene Fragmente encystiren sich; die

Cyste besteht aus Drüsensecreten, enthält aber auch abgestoßene Epithel- und

Wanderzellen. — Die laterale Regeneration von Körperfragmenten führt bei ß
zur Herstellung beider Körperhälften. Dabei geht die Bildung des Gehirns und

der Cerebralorgane stets vom Hautepithel des Vorderendes aus. Bei der Resti-

tution des Darmes spielen wiederum Wanderzellen eine wichtige Rolle.

Nach Oxner(^) entwickeln sich bei Lineus ruber die Gonaden gegen Ende
November, die Geschlechtsproducte werden im Januar und Februar entleert.

Die im October in der Mundebene decapitirten Fragmente bilden den Kopf

nicht neu, werden aber geschlechtsreif; Eier und Sperma werden nicht entleert

und beginnen im Mai zu degeneriren. Der Eintritt der Geschlechtsreife ist

»une Involution localisee sous Tinfluence de l'inanition«. Normale Thiere, nach

der Ablage der Geschlechtsproducte ohne Nahrung gehalten, leben 13-24 Monate,

ohne wieder geschlechtsreif zu werden, verkleinern sich auf Y4 und zeigen

Resorption in verschiedenen Geweben, Die im Januar in der Gefangenschaft

abgelegten Eier entwickeln sich zu 2-3 mm langen Würmern, die aber nicht

fressen und im October weitgehende Rückbildung unter Betheiligung von Phago-

cyten zeigen. Im Mai gefangene junge oder ältere Thiere wurden nicht mehr

geschlechtsreif. — Bei L. lacteus bilden sich die Gonaden normal im Januar;

bei den nun decapitirten Thieren erlangen sie die Reife, degeneriren aber im

Juni; der Kopf wird nicht regenerirt. Fragmente, von denen auf der Höhe

des Mundes der Kopf und hinten die ganze Region, in der normal die Gonaden

entstehen, abgetrennt war, regeneriren den ganzen Mitteldarm mit seinen Blind-

säcken, und zwischen diesen entstehen gegen Ende Mai wiederum normale

Gonaden. Bei Thieren, die erst operirt wurden, nachdem die Ausbildung der

Gonaden schon begonnen hatte, bildete sich zwar der Darm neu, aber neue

Gonaden traten nicht auf; der Kopf wird in beiden Fällen nicht ersetzt. Die

Versuche ergeben, dass die Ausbildung der Fortpflanzungsorgane nicht vom
Wachsthum abhängt; selbst Erschöpfung und Verstümmelung vermögen »die

Energie, welche die Geschlechtsreife hervorruft«, nicht aufzuhalten. — Hierher

auch 0xner(2).

c. Trematodes.

Über Trem. in Passer s. Cole, von den Tortugas PrattC,^), neue Hetero-

cotylen Th. Scott, Distomen in Calanus oben Protozoa p 2 Apstein.

Johnstone (^) behandelt zunächst Paracotyle caniculae n. aus dem Kopf von
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Scyllium; die nicht völlig reifen Thiere messen 2x1,2 mm. Der subterminale

vordere Saugnapf umgibt den Eingang in den Präpharynx, der terminale hintere

tritt wenig hervor, hat weder radiale Furchen noch Haken. In der hinteren

Erweiterung des Präpharynx liegt der kugelige Pharynx; ein Ösophagus fehlt,

die Darmschenkel sind geschlängelt, aber ohne Divertikel. Das Darmepithel

besteht aus nackten, vielleicht amöboider Bewegung fähigen Zellen. Eosinophile

Speicheldrüsen senden ihr Secret in den Pharynxvorhof. Der einzige Hoden
liegt dicht hinter dem Ovar; Vasa efferentia fehlen; der Samenleiter bildet keine

Samenblase, im Cirrussack beschreibt er eine Schlinge und geht dann in einen

Bulbus über, der sich in den Cirrus fortsetzt. Der Oviduct nimmt nahe beim

Ovar den Canalis seminalis und den Dottergang auf, dann die Schalendrüsen,

und geht in den Aveiteren kurzen Uterus über, dessen Mündung sich mit der

männlichen Geschlechtsöffnung vereinigt. Links von dieser liegt die äußere

Mündung der einzigen Vagina; diese erweitert sich proximal zu einem Recep-

taculum seminis, von dem wohl der erwähnte Samencanal zum Eileiter führt.

Die Dotterstöcke bestehen aus großen seitlich von den Darmschenkeln gelegenen

Follikeln. Jederseits vom Pharynx liegt eine ovale Excretionsblase. P. steht

Monocotylc systematisch am nächsten.

Kossack kennzeichnet die Cyclocöliden als große bis mittelgroße digene-

tische Trematoden, bisweilen mit rudimentärem Bauchsaugnapf am Ende des

vorderen Körperdrittels. Die Haut ist mit zahllosen Grübchen versehen, die

Entfernung des Pharynx vom terminalen oder subterminalen Mund schwankt;

die Darmschenkel, innen oft mit Blindsäcken, gehen hinten bogenförmig in

einander über. Der Excretionsporus liegt dorsal, etwas vor dem Hinterende.

Die Copulationsorgane sind schwach, die Samenblase liegt im Cirrusbeutel, die

Dotterstöcke lateral, die Geschlechtsdrüsen medial von den Darmschenkeln; die

Hoden, asymmetrisch gelagert, sind oft gelappt, das Ovar ist stets ganzrandig;

Laurerscher Canal und Recept. seminis fehlen; der Uterus erfüllt mit seinen

transversalen Schlingen fast ganz den Raum vom Hinterende bis zur Darm-
gabelung; die zahlreichen Eier, ohne Polfäden, nehmen im Laufe der Ent-

wickelung an Größe zu; schon im Uterus enthalten sie ein Miracidium mit

doppeltem Augenfleck. Wohnort: Leibeshöhle, Luftsäcke oder Nasenhöhle von

Wasservögeln. — Über Haut, Saugnäpfe, Darm, Dotterstöcke, Geschlechts-

drüsen und Endapparate, sowie über Fälle von Situs inversus macht Verf. ge-

nauere anatomische Angaben. Hauptsächlich nach der Lage der Hoden, der

Ausbildung der Dotterstöcke und des Uterus, der P'orm und Größe der Eier,

ferner nach der Lage des Genitalporus und dem Bau der Darmschenkel werden

6 Gattungen abgegrenzt: Cyclocoelum^ Haeniatotrephus, Tijphlocoehnn, Hypfias-

inus\ Spaniometra, Bothriogaster. — Weiter behandelt Verf. die Notocoty-
liden, zu denen er NotocoUjlus^ Catatropis, Paramonostomum und Ogmogaster

rechnet; 0. steht als Repräsentant der Ogmogasterinen den 3 ersten — Noto-

cotylinen — gegenüber. Wegen der Artbeschreibungen sei auf das Original

verwiesen.

Stephens beschreibt aus Chelone mydas den Monostomiden Desmogonius des-

mogonius n. Die fast bis hinten reichenden Darmschenkel sind innen und außen

mit kurzen Seitenästen besetzt. Die gemeinsame Geschlechtsöffnung liegt links,

2 mm vom Vorderende. Die Hoden bilden jederseits eine Kette von 7 oder

8 runden Follikeln; hinter ihnen folgen gleichfalls als laterale Streifen die

foUiculären Dotterstöcke. Das kleine kugelige Ovar liegt hinter den Uterua-

schlingen; die Eier, 33x15 /< groß, haben einen Deckel und an jedem Pol ein

Büschel langer Filamente. D. steht Charaxicephalus sehr nahe.

Nach Pratt(^) ist bei Galactosomum cochleariforme das vorderste Körperviertel
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abgeflacht, der Mundsaugnapf klein, Präpharynx und Ösophagus sehr kurz; die

Darmschenkel erreichen fast das Hinterende; zwischen der Darmtheilung, bis

nahe an den Genitalporus heran, liegen einzellige Drüsen (ohne Ausführgänge ?)

im Parenchym zerstreut. Der unpaare Theil der Excretionsblase dehnt sich bis

zum hinteren Hoden aus. Der Genitalporus (am Ende des flachen Vorder-
körpers) führt in ein complicirtes Atrium, an dessen dorsaler Wand ein mit

transversalen, meridionalen und radialen Muskeln versehener »sphäroidaler Körper <

liegt, dessen dem Atrium zugekehrte Fläche vor und hinter einem Querschlitz

starke krumme Dornen trägt. Dies Gebilde wird bei der Begattung vielleicht

ausgestülpt und von der Höhlung des »zungenförmigen Körpers« des anderen

Thieres aufgenommen, der von der Hinterwand des Atriums in den Genital-

porus vorragt. Der männliche Endapparat besteht aus einer dünn- und einer

distalen sehr dickwandigen Samenblase: letztere setzt sich in eine schlanke

Papille fort; Cirrus und Cirrusbeutel fehlen. Der gemeinsame Abschnitt der

Gonoducte öö'net sich in den zungenförmigen Körper. Die ovalen Hoden liegen

hinter einander, hinter dem Ovarium. Der Laurersche Canal ist lang; der sehr

lange Uterus reicht bis ans Hinterende, ebenso die Dotterstöcke, die jederseits

eine Reihe unscharf begrenzter Follikel aus kleinen, radiär um einen Punkt
geordneten Drüsen darstellen.

Odhner(^) weist auf die nahen Beziehungen zwischen den Amphistomen und
den (monostomen) Angiodictyiden in Darmsystem, Excretions- und Geschlechts-

organen, »Lymphschläuchen« und anderen Eigenthümlichkeiten hin. Die A. sind

höchstwahrscheinlich »Amphistomiden, die den hinteren Saugnapf verloren

haben«. Die scharfe Trennung von Distomen und Monostomen ist überhaupt

phylogenetisch nicht berechtigt; letztere sind wohl polyphyletisch von ver-

schiedenen Gruppen jener herzuleiten. In solchem Sinne ist auch die nahe
Verwandtschaft der (distomen) Köllikeria^ mit rudimentärem Bauchsaugnapf, und
der (monostomen) Didymozoen zu deuten. Eine weitere »Verwandtschaftslinie«

führt von den distomen Heterophyinen zu den monostomen Haplorchinen. Die
große Einbuchtung am Hinterende von Octangium erscheint geradezu wie von
dem rttckgebildeten Amphistomensaugnapf hinterlassen; ähnliche Andeutungen
bieten Distornum quadrangulatimi und Äspidocotyle mutabilis. Die Angio-
dyctiiden sollten als Unterfamilie den Amphistomiden zugezählt werden.

Über Köllikeria filicoUis vergl. Johnstone('^), über Gastrodiscus s, Berke(^),

Bran & Bruyant.

Odhner(2) fasst als Zoogonidae n. fam. zusammen: Proctophantastes n. [ahys-

sorum n.), Lepidophyllum^ Diphterostommn, Zoogonoides und Zoogonus\ beim
ersten Genus sind die Dotterstöcke paar und foUiculär, bei D. paar aber

compact; Zoogonoides und Zoogonus haben einen compacten sehr reducirten

Dotterstock; entsprechend der Rückbildung der Dotterstöcke nimmt die Dicke
der Eischalen ab, die Größe der Eier zu. Von einer Proctophantastes ähnlichen,

den Enddarm bewohnenden Stammform hat sich L. durch Anpassung an das

Leben in der Harnblase abgezweigt und ist dabei im Habitus den Gorgoderideu
ähnlich geworden. Auch Dlstomum retroflexum gehört wohl zu den Zoogoniden
mit paaren Dotterstöcken [s. auch unten p 35]. Die Monorchidae n. fam. um-
fassen die Monorchinen, Monorcheides und Monorchis und die Proctotreminen
Proctotrema n. [hacüliovatum n.), Lasiotocus, Pristisomum und Asymphylodora.
Die Einheit der Familie scheint durch die Übereinstimmung aller Gattungen im
Bau der Geschlechtsorgane, besonders der Endapparate, gewährleistet; dagegen
ist in beiden Unterfamilien die Excretionsblase sehr verschieden; letzteres Ver-
halten, das der Regel, wonach die Blase besonders »conservativ« ist, wider-

spräche, möchte Verf. hier nicht hoch anschlagen, da es ausgeschlossen erscheint.
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dass >eiii absolut identischer Bau so complicirter Organe [wie die zuerst ge-

nannten] durch lauter Convergenzen entstanden sein könnte«.

Odhner(^) vereinigt als Steringophoridae n. fam. die Genera Sterm</ophorus,

Fellodistomum^ Ehodotrema n., Steringotrema n. und Eaplocladus n. {typious n.,

flliformis Rud., minor n.); den 4 ersten Steringophorinen schließen sich die

Haplocladinen hauptsächlich auf Grund der Bildung des männlichen Endapparates

und der Excretionsblase an. Bei H. ist nur 1 Darmschenkel ausgebildet, der

etwas rechts verläuft und dicht am Excretionsporus in die Blase mündet (secun-

därer Anus). Den Steringophoriden stehen zwar nahe, sind aber im Interesse

einer präcisen Familiendiagnose nicht damit zu vereinigen : Proctoeces n. [macu-

latiis Lss., erythraeus n.) und Tergestia. — Verf. stellt weiter für Dist. retro-

flexum die Gattung Lecithostaphylus auf und bringt diese mit Proctophantastes

und Lepidophyllimi zur 1. Unterfamilie (Lecithostaphylinae) der Zoogoniden,

DipJäerostomuni^ Zoogonoides und Zoogonus zur 2. (Zoogoninae). Lecithosta-

phylus zeigt im Genital- und Verdauungsapparat so viel Ähnlichkeit mit den

Steringophoriden, dass »an der Hand dieser Gattung« die Ableitung der Zoo-

goniden von jenen möglich erscheint.

Odhner(^) vereinigt als Azygiidae n. fam., hauptsächlich wieder nach den End-

theilen der Geschlechtswege, sowie dem Darmcanal und der Excretionsblase,

Otodisto7num, Äzygia (neu: rohusta)^ Leuceruthrus und Ptychogonimus. Sie

haben mit den Opisthorchiiden Nichts zu thun, sondern stehen den Vorfahren

der Hemiuriden nahe. Verf. tritt für eine weite Fassung letzterer Familie ein.

Den Azygiiden schließen sich zunächst die Riesendistomen der davatum-Gvni^Tpe

an, weiter Accacöliinen, Syncöliinen und Hemiurinen. In dieser Folge bilden

die Magendistomen der Fische eine natürliche Entwickelungsreihe. Von den

Hemiuriden lassen sich dann die Didymozoiden ableiten.

Miestinger untersuchte 3 12-15 mm lange, in der Ebene des Bauchsaug-

napfes 3 mm breite Exemplare von Nephrocephalus sessilis aus dem Ösophagus

von Grocodilus niloticus. Mund- und Bauchsaugnapf sind tief eingesenkt; ersterer

ist von einem medio-ventral unterbrochenen Kragen umgeben. Die Genital-

üffnung liegt ventral, knapp vor dem Hinterende; an letzterem selbst, wenig

ventral verschoben, der Excretionsporus. Die dicke Cuticula besteht aus einer

wenig widerstandsfähigen Außen- und einer mächtigeren Innenschicht, letztere

wäeder aus senkrecht zur Oberfläche gestellten Fasern. Zu den normalen

Schichten des Hautmuskelschlauches kommt eine dünne, äußerste Längsmuskel-

lage. Einwärts von den Hautmuskeln liegen die > Epithelzellen der Haut« in

Gruppen vereinigt, zwischen ihnen Myoblasten und, besonders vorn, zahlreiche

große Drüsenzellen. Zwischen dem Mundsaugnapf und dem tonnenförmigen

Pharynx ist ein kurzer Präpharynx vorhanden; die an den Ösophagus an-

schließenden Darmschenkel verlaufen streckenweise gewunden. Die Darmepithel-

zellen sind zottenartig, in einen basophilen basalen und eosinophilen distalen

Abschnitt gesondert. Im Vorderkörper liegen eosinophile Ösophageal-, im

weiteren Verlauf des Darmes zerstreute Anhangsdrüsen. Den Darminhalt bilden

Blutkörperchen des Wirthes. Das Y- förmige Wassergefäßreservoir sendet

dichotomisch verzweigte Äste aus; an die vorderen schließen sich die Haupt-

sammelcanäle, die vorn und am Übergang ins Reservoir solche 2. Ordnung auf-

nehmen. Ein Sammelgefäß 2. Ordnung verbindet einen vom Reservoir nach

hinten ziehenden Ast mit einem netzförmigen Abschnitt des Excretionsystems

;

in diesen münden die Capillaren der Wimpertrichter; letztere liegen in Nestern

meist im Hautmuskelschlauch ; einzelne sind besonders groß und haben 4 kernige

Terminalzellen. Alle Gefäße, mit Ausnahme der (cuticularen) Wand des Reser-

voirs, haben kernhaltige Wandungen, die Sammelgefäße enthalten Wimpern.
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Von den Hoden ist der vordere etwas größer. Knapp vor dem mächtigen

Cirrusbeutel verschmelzen die Vasa eflferentia zu einem kurzen Vas deferens,

das sich im Beutel zu einer Samenblase aufknänelt, dann in den Ductus eja-

culatorius und den Penis übergeht. Das Ovar liegt dorsal rechts zwischen den
Hoden, links daneben die Schalendrüsen. Der Uterus dehnt sich von hier bis

zum Bauchsaugnapf aus, sein Endtheil wendet sich zur Genitalöflfnung. Die

kleinen DotterfoUikel liegen ventral, lateral von den Darmschenkeln. Der kurze

Laurersche Canal mündet dorso-median in der Ebene des Ovariums. Ein Re-
ceptaculum seminis fehlt; die Anordnung der Genitalgänge ist typisch. — Es
folgen zahlreiche histologische Einzelheiten über den Bau des Geschlechts-

apparates.

Kobayashi findet in den Muskeln von Süßwasserfischen (besonders Pseudo-

rasbora parva und Leiicogobio güntheri) einen eucystirten Trematoden, der nach

der Verfütterung an Katzen sich als das Jugendstadium von Clonordiis ende-

niicus herausstellte. Er misst 0,5x0,1 mm, die Cuticula trägt feine Stacheln;

der Bauchsaugnapf liegt hinter der Körpermitte; hinter ihm zeigt sich die End-
blase der Excretionsgefäße voll glänzender Concretionen; von ihren vorderen

stumpfen Hörnern laufen die Excretionsgefäße nach vorn. 3 Stunden nach der

Verfütterung wird der Wurm aus der Cyste frei, nach 15 Stunden findet er

sich in der Gallenblase; nach 6 Tagen ist er 1 mm lang, die Excretionsblase

verlängert sich; 12 Tage später beträgt die Länge 3 mm, die Geschlechtsorgane

erscheinen; 22-30 Tage nach der Infection ist der Uterus schon voll Eier.

Die reifen Exemplare, 5-12 mm lang, sind pigmentlos, durchscheinend, mit

glatter Haut. Der vordere Hoden hat 4, der hintere 5 Hauptlappen; das Ovar
ist 3 lappig, liegt im hinteren Körperdrittel; der Uterus macht etwa 20 Schlin-

gen; die vorn braunen, hinten gelblichen Eier messen 0,022-0,027x0,014-
0,015 mm.

Solowiow(^] findet Dicrocoelium cirrigerum 2 mm lang, die Cuticula bestachelt,

den Mund und den nahe gelegenen Bauchsauguapf gleich groß; dem Pharynx

folgt ein langer Ösophagus; die Darmschenkel reichen bis zur Excretionsblase;

diese ist mit hohen Cylinderzellen ausgekleidet und mündet mit engem Hals nach

außen. Die symmetrischen ovalen Hoden senden kurze Samenleiter zu der im

Cirrusbeutel gelegenen Samenblase; der lange Cirrus ist in der Ruhe spiralig.

Die Geschlechtsöfinungen liegen mittwegs zwischen Mund- und Bauchsaugnapf.

Oviduct, Dottergänge, Uterus und Laurerscher Canal vereinigen sich im Bereich

der Schalendrüse; ein Receptaculum seminis fehlt. — Weitere Einzelheiten be-

treflfen die Auskleidung und den Inhalt der Excretionsblase, die Terminalzellen

und den Geschlechtsapparat.

CUnostomum marginatum ist nach Osborn in Nordamerica sehr weit vei-

breitet (Kansas City, Montreal, nördlich bis St. Paul, südlich bis Philadelphia);

sein definitiver Wirth ist Ärdea herodias\ in Fröschen und räuberischen Süß-

wasserfischen kommt es eingekapselt, aber bis auf die Dotterstöcke völlig ent-

wickelt vor; sein 1. Wirth ist unbekannt. Bei Micropterus dolomieu und Perca

flavescens durchsetzen die Cysten den Seitenrumpfmuskel ; ihre Wand besteht

allein aus verdichtetem Bindegewebe. Bei Rana liegen die Cysten in den sub-

cutanen Lymphsäcken, im Peritoneum etc., nicht in der Musculatur. In einer

Ardea saßen die Würmer an der Wand des Schlundes fest; im Magen und
Darm fehlten sie. »Künstlich aus den Cysten befreite lebende Würmer führen

charakteristische Bewegungen aus, die zur" Auffindung der Wohnorte im defini-

tiven Wirth geeignet sind.«

Ciurea(^) beschreibt die in der Musculatur von Perca aus Teichen des unteren

Donaugebietes encystirte Larve von Clinostomum complanatum und findet (mit
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Braun und Luhe), dass die Infection der europäischen Vögel mit G. in Süd-

europa erfolgt.

Odhner("*) übt eine überaus scharfe Kritik an Ssinitzin [s. Bericht f. 1909

Vermes p 34] : dessen Cercaria ocellata gehört vermuthlich zu Ojnsthodiscus diplo-

discoides, die Cercaria plicata in die Gruppe Spelotrema-Levinsaniella.

Nach Odhner(^) ist Plehn's Sanguinicola ein Blutparasit der Cypriniden, mit

Aporocotjjle nahe verwandt. Im Mangel der Saugnäpfe und Bau des Excretions-,

Geschlechtsapparates und Integumentes besteht große Ähnlichkeit; der 4- oder

5 lappige > Drüsenapparat c von S. ist der stark reducirte Darm, der noch den

H-förmigen Typus von A. erkennen lässt: zwischen A. und S. vermittelt, be-

sonders in der Darmausbildung, Deontacylix ovalis. Auch in der Entwickelung

bekunden sich nahe Beziehungen von S. zu A.\ die deckellosen Eier werden

einzeln gebildet und abgelegt, wachsen dann noch von 0,04 bis auf 0,07 mm
und werden durch den Blutstrom in die Kiemen geführt, wo sie aus den Ca-

pillaren austreten. Die Vermuthung, dass La Valette's saugnapflose Cerc.

cristata die Larve von S. sei, wird durch ältere Beobachtungen von Looss be-

stätigt, über dessen Infectionsversuche Verf. berichtet. Die Cercarien bohren

sich nach Looss direct in den Fisch ein, entwickeln sich aber nur in den Blut-

gefäßen weiter.

Odhner(^] weist nach, dass Garrison's Fascioletfa ilonica ein ganz typisches

Echinostomum ist, und gibt davon eine detaillirte Beschreibung.

Nach Flu hat Schistosomum iiaematobium Eier mit terminalem, S. mansoni

solche mit seitlichem Dorn. Der Übergang des Vorderstückes in die Seiten-

felder geschieht bei jenem allmählich, bei diesem fast rechtwinkelig. Die Ovarien

von Seh. m. sind gewunden; das Ootyp liegt asymmetrisch, die Mündung des

Eileiters »lateral, an der ventralen Seite, wo auch die Schalendrüsen liegen und

münden«. Seil, mansoni bewohnt das Gebiet der Pfortader, haeniat. vorwiegend

die Beckenvenen. Hierzu kommen clinische Unterschiede und solche der geo-

graphischen Verbreitung. — Hierher auch Conor(S2), Hughes, Leiper(2), L00SS(2),

Zur Verth, Wooley & Huffman.

Über Fasciola hepatica s. Braun und Guerrini(^), Fasciolopsis Mathis & Leger (2)

und Leiper(*), Paragonimus westermani Hanson.
Neue Trematoden s. bei GoIdberger(V) ^^^ Nicoll(^).

Über Holostomiden s. Ciurea(3), Gamble & Drew, Odhner(^).

Über marine Cercarien vergl. Lebour.

Der Excretionsap parat von Cercaria pectinata besteht nach Dollfus aus

einer U-förmigen Excretionsblase, in deren Schenkel vorn die longitudinalen

Sammelcanäle münden; von diesen gehen Y-förmige Seitenzweige aus, die mit

Wimperflammen enden. Die Blase zeigt guaninhaltige Concretionen. Sehr ähn-

lich verhält sich Gyninophallus somateriae.

Nach Schellenberg haben die runden Oogonienkerne von Fasciola hepatica

ein von Chromatinkörnchen durchsetztes achromatisches Gerüst und einen oder

mehrere chromatische Nucleolen; bei den Theilungen ist 12 die Normalzahl

der Chromosomen. Im Plasma der Oogonien liegen feine, Eisenhämatoxylin

annehmende Fäden. Die jungen Oocyten zeigen ein mit Chromatinkörnchen

besetztes, an einem Pol fester zusammengezogenes feines Spirem (Synapsis);

bald lässt sich die Duplicität des Chromatinfadeus ei'kennen. Dieser wird dann

breiter, der Längsspalt deutlicher; auf den Schenkeln der 7-9 Schleifen stehen

die Chromiolen biserial und kehren ihre oft chromatinfreie Krümmungstelle dem
chi'omatinfreien Kernpol zu. Diese Schleifen spalten sich bald nach ihrer Lö-

sung aus dem Knäuel quer und sind nun etwa 12 compacte, mit den Enden

dem Nucleolus zustrebende Fäden. Danach wird ihre Contur unscharf, und sie
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gehen allmählich in das Chromatinreticulnm der Wachsthumsoocyten über.

Gleichzeitig wächst der Nucleolus bedeutend und legt sich dicht an die Kem-
membran, ohne dass sich aber der Übertritt geformter Bestandtheile aus dem
Kern ins Plasma beobachten ließe; doch erscheinen zugleich in diesem dunkle
»Dotterkugeln«. Hat sich dann der ausgewachsene Oocyt mit den Dotterzellen

und dem Spermium in der Eischale vereinigt, so grenzen sich die Chromosomen
im zarten chromatischen Netz des Kernes als 12 Paare ab; das Chromatin
concentrirt sich weiterhin, es entstehen 12 Chromosomen mit meist stark ge-

spreizten Schenkeln. Endlich nähern sich die maximal verkürzten Schenkel

einander wieder, die Chromosomen verklumpen zu 1-9 (selten 6) Chromatin-

ballen. Nun löst sich die Kernmembran auf, der Nucleolus verschwindet.

Unterdessen hat sich das Centrosom, das zuerst beim Eintritt des Eies in

den Oviduct sichtbar wird, getheilt, die Hälften sind zunächst an die Kernpole

gerückt, nähern sich aber nach der Auflösung der Kernmembran einander

wieder und bilden gemeinsam das Centrum einer Strahlung. Aus den ver-

klumpten Chromatinballen gehen nun 6 Chromosomen hervor; doch finden sich

auch Oocyten mit 12 kurzen compacten, bisweilen längsgespaltenen oder zwei-

schenkeligen. In den Oocyten mit reducirter Chromosomenzahl theilen sich die

Chrom, entweder simultan, nachdem die Ceutrosomen ihren größten Abstand
erreicht haben, oder schon vorher successiv. Die Eichrom. bleiben isolirt und
zeigen meist durch ihre 2 Schenkel schon den neuen Trennuugspalt an; das

Richtungschromatin verklumpt, bleibt aber meist noch einige Zeit im Oocyt.

Bei den Oocyten mit 12 Chromosomen erfolgt die 1. Reifetheilung nach dem
Primärtypus, indem die eine Hälfte sich dem Richtungscentrosom nähert und
zu verschmelzen beginnt, die andere zweischenkelige Eichrom. liefert. Bei der

2. Theilung werden die beiden Schenkel der 6 Eichrom. getrennt; auch das

Chromatin des 2. Richtungskürpers verklumpt völlig, ehe es den Oocyten ver-

lässt. Die Richtungskörper sind relativ groß (Yg <5er Eimasse). — Der
Kopf des Spermiums geht direct in den Schwanz über, Mittelstück und Centro-

som werden vermisst; nach dem Eindringen in den Oocyten schwindet der

Schwanz, der Kopf wird keulenförmig; zuerst compact, zeigt er gegen Ende
der Reifungstheilungen die Zusammensetzung aus kugeligen Stücken angedeutet.

Nach der 2. Reifetheilung verklumpen die Eichrom., werden dann in eine gegen
das Plasma membranös begrenzte Vacuole eingeschlossen und bilden nun die

Anlage der 6 Furchuugschrom. des Eikernes ; ähnlich bildet sich der Sperma-
kern um. — Im allgemeinen Theil legt Verf. zunächst dar, dass die in der

Pachytänphase auftretende »Pseudoreduction durch endweise Conjugation, bezw.

durch unterbliebene Segmentirung des Spiremfadens entstanden ist«. Die Oo-
cyten mit der Normalzahl der Chrom, haben wohl keine Pseudoreduction er-

fahren, und dies wird durch die bei dieser Species noch geringe Intensität der

Chromosomenconjugation ermöglicht. Hier »kann die Chromosomenconjugation
eintreten, ist dann aber oft nur sehr locker, sie kann aber auch unterbleiben

und stimmt dann im Grundprincip mit dem Primärtypus, wie ihn Goldschmidt

für Zoogonus mirus aufstellte, überein«. Gleichwohl führt die 1. Reifetheilung

zur Reduction und trennt auch im Falle der Chromosomenconjugation die

Doppelchrom. dem Conjugationspalte nach. — Hierher auch oben p 17 Dehome.
Über die Keimkörper von Distomum s. unten AUg. Biologie Stauffacher.

d. Gestodes.

Zur Systematik und Faunistik s. Hungerbühler, Luhe, Pratt(i), South-

well(2).

i
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IVIonticelli(^] vermuthet, dass sieb Fische inficiren, indem sie von Wasservögeln

entleerte Bandwurmglieder verschlingen.

Zur Histologie vergl. Blochmann, über Toxicität 6uerrini(2).

E. Watson erhält aus Chimaera collici 2 Arten von Gyrocotijk; die eine ist

vielleicht identisch mit G. urna, die andere neu [fimbriata). Die Würmer sitzen

mit den Falten der Endrosette an den Darmzotten fest, nie mit dem Saugnapfende;

dies ist vielmehr sehr beweglich und dient als Tastorgan. Die äußere Be-
deckung bildet eine Membran aus Fasern, die in eine homogene Masse ein-

gebettet sind; sie stammt wohl von den »Subcuticnlarzellen« her, und dicht

unter ihr verlaufen Ringmuskelfasern, unter diesen longitudinale. Einwärts von

diesen »Cuticularmuskeln« liegt eine Schicht sehr großer runder Kerne; das

zugehörige Plasma ist körnig, zwischen diesem und der Cuticula besteht nicht

»irgend eine structurelle Verbindung«; der Raum zwischen Subcuticnlarzellen

und Cuticularmuskeln ist voll fädiger Fortsätze jener und zarter >sagittaler

Muskelfasern«. Ganz vorn stehen jederseits vom Acetabulum 2 Gruppen von

je 20-30 großen Dornen, außerdem kleinere; weitere große Dornen auf dem
Hals der Rosette; mit den Spitzen sind sie alle nach vorn und seitlich gewendet,

so dass sie das Haften des Wurmes unterstützen. Die Region zwischen dem
Acetabulum und der Canalötfnung enthält sagittale, nicht in Bündel gesonderte

Muskelfasern. Einwärts von den Subcuticularzellen finden sich in einem Winkel

von 60" zur Längsachse verlaufende, tiefer transversale, endlich wieder longi-

tudinale, starke und in Bündel gruppirte Fasern; noch weiter innen umschließen

die inneren Quermuskeln die Geschlechtsorgane, Hauptexcretionstämme etc.

sowie die sehr starken inneren Längsmuskeln; letztere inseriren sich am Ace-

tabulum, um den Rosettenhals und an den Canalwänden. Die Anordnung der

Muskeln am Acetabulum kennzeichnet dies als eine Einstülpung des vorderen

Körperendes. Die Rosette wirkt bei geschlossener Canalöflfnung als Saugnapf.

Den Muskelfasern liegt der Kern seitlich an; nur den subcuticularen fehlt er,

die Subcuticularzellen sind zum Theil wenigstens ihre Myoblasten. Die drei-

seitig symmetrischen Gruppen von OvarialfoUikeln entleeren die Eier durch

Vasa efferentia in ein Receptaculum ovorum; die Dotterfollikel liegen fast im

ganzen Körper, auch iu den Seitenfalten; die Dottergäuge vereinigen sich zu

einem Reservoir; von diesem und vom Receptaculum seminis ziehen Canäle zu

dem aus dem Rec. ovorum hervorgehenden Eileiter, der sich dann zum Uterus

erweitert; dieser nimmt auch die Schalendrüsen auf und mündet dorsal mit

weiter Öffnung. Dicht vor und seitlich von dieser, aber ventral, liegt die der

Vagina, deren erweitertes proximales Ende das Receptaculum seminis bildet;

der Canal von diesem zum Ootyp, muskulös und bewimpert, ist äußerst eng.

Die Hoden bestehen aus locker vereinigten Follikeln; die Vasa efierentia enden

in einer großen, vor dem Uterus gelegenen Samenblase, resp. einem erweiterten

gewundenen Samenleiter; dieser mündet mit muskulöser Papille in ein dick-

wandiges Rohr (»Cirrustasche oder Ductus ejaculatorius«), das am Ende die

Prostatadi'üsen aufnimmt. Die männliche Geschlechtsöflfnung liegt dorsal vor

der des Uterus. Die Oogonientheilungen verlaufen mitotisch. Die Embryo-
nen sind hakenlos. — Die Excretionscapillaren enden mit großen Wimper-
flammen; diese liegen nur in der intermediären Schicht zwischen Subcuticular-

zellen und inneren Längsmuskeln; die Capillaren münden in größere Canäle

mit auskleidender Cuticula, in die Cilienstreifen hineinragen. Die weitesten

Canäle liegen zwischen den inneren Längsmuskeln, haben eine kernreichere

Wandung und deutliche Muskelhülle. Im Acetabulum und Rosettenhals ver-

laufen Ringcanäle, die gleich den Canälen in der Rosette mit dem peripheren

Capillarsystem communiciren. Constante Poren fanden sich nicht; gelegentliche
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Auftreibungen der Hauptcanäle mögen durch Bersten entleert werden. — Die

8 peripheren, d. h. außerhalb der äußeren Längsmuskelschicht gelegenen gang-

lienzellenfreien Längsstämme communiciren durch den vorderen Nervenring mit

dem centralen Nervensystem; dieses gliedert sich in 2 einwärts von den

inneren Längsmuskeln gelegene Längsstämme, die vordere Brückencommissur

und den vorderen Ring in der Acetabularregion und die hintere Brücke und 2

durch 8 Längsconnective verbundene Ringcommissuren. Die Längsstämme ent-

senden horizontale und sagittale Zweige; wo sie durch die vordere Brücke ver-

bunden werden, sind sie ganglionär verdickt; von diesen Ganglien entspringen

Nerven nach vorn (zum Acetabulum, den Sinnesorganen etc.), ventral (4), dor-

sal (4) und lateral (2). Der vordere Ring umgibt die Acetabulumöflnung; er

besteht aus den median anastomosirenden Ästen der vorderen Hauptnerven und

enthält seitlich 2 kleine Ganglien. Auch in der Ebene der hinteren Brücke

verdicken die Längsstämme sich zu Ganglien. Vom hinteren distalen Ring gehen

Nerven zu den Trichterfalten. Von den 2 Arten von Ganglienzellen kommen
die größeren nur den Ganglien an der vorderen und hinteren Brücke, die

kleineren auch den Ringen und den Ursprüngen von Zweigen aus den Haupt-

nerven zu. Laterodorsal liegen am Rande der Acetabularöffnung jederseits Sinnes-

papillen, weiter lateral und ventral Sinnesgruben, darunter eine »Platte von

Nervengewebe«. — Das Acetabularende wird als Vorderende gekennzeichnet

1) durch sein Verhalten bei der Locomotion und seine sensorische Function;

2) durch die Lage der Geschlechtsöffnungen im Vergleich mit denen der hetero-

cotylen Trematoden; die Geburtsöffnung von G. entspricht dem weiblichen

Copulationsgang jener, die Vagina ihrem Uterus, die Rosette der hinteren Haft-

scheibe; 3] durch die Beziehungen des Nervensystems von G. zu dem von

Tristomum molae. Das Nervensystem der Rosette bei G. ist dem im Scolex

der merozoischen Cestoden homolog; die Rosette gleicht dem Scolex vieler

Tetraphylliden ; das Acetabulum von G. dient nie zur Anheftung, sein Nerven-

system ist dem des Scolex nur wenig ähnlich. Das morphologische Vorderende

geht bei den merozoischen Cestoden zu Grunde. Der Hals dieser entspricht

der präterminalen Wachsthumszone der Anneliden. — Hierher auch Hunger-

bühler und Th. Scott.

Cohn stimmt der von Kofoid & Watson angenommenen Orientirung von Gyro-

eotyle (Trichter = Hinterende) und der weiteren Folgerung, dass auch bei den

merozoischen Cestoden der Kopf mit den Haftorganen das Hinterende sei, zu,

hält dagegen die Homologisirung des Saugnapfes von G. mit der terminalen

Einbuchtung der Endproglottis für nicht durchführbar.

Porta beschreibt kurz Bothriocephalus andresi n. aus dem Darm von Euci-

tharus linguatula. — Hierher Ciurea(^) und Meldorf.

Curtis versucht den Darm von Carcharias littoralis durch Farnkrautöl und

Calomel parasitenfrei zu machen und füttert dann die Thiere mit Scolex jyoly-

morphus (aus dem Darm und Ductus cysticus von Oynoscion regalis) und, um
die Infection mit anderen Cestodenlarven auszuschließen, nur mit Haifisch-, nicht

mit Teleostierfleisch. Nach etwa 3 Wochen fanden sich bei 3 unter 7 Haien

zahlreiche, bei dem 4. nur 7 junge Phoreiobotkrium triloculatum in etwa gleichem

Stadium; wenngleich die Stadien zwischen S. und P. fehlten, so rühren die P.

doch wohl von den verfütterten Scolices her, denn normal kommt P. bei Woods
Hole als Parasit von Carch. lit. nicht vor. Bis auf 1 Fall waren in den secirten

Haien stets einige jüngere Crossohothrium laciniatum oder angustum neben P.

oder allein vorhanden. Jene haben wohl die Abführkur, der hauptsächlich die

älteren Würmer zum Opfer fallen, überstanden. Mithin ist Seol. poly. aus Gyn.

die Larve von P., nicht aber von Cr.

j
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Southwell(^) suchte vergeblich nach dem pelagischen Larvenstadium des für

die Perlbildung in Austern von Herdman verantwortlich gemachten Tetra-

rhynchus unionifador. Von den zahlreich in den Austern encystirten Stadien

geben wohl nur die gelegentlich absterbenden zur Perlbildung Anlass. Wahr-
scheinlich gelangen die Cysten direct in den Darm muschelfressender Plagio-

stomen; Entwickelungstadien sind unbekannt; das Vorkommen des Parasiten

bei Teleostiern dürfte zufällig sein. — Southwell(^*) gewinnt aus Fütterungs-

versuchen das vorläufige Ergebnis, dass der Perlenwurm T. u. ist; dieser

kommt wohl in allen Austern fressenden Elasmobranchiern vor.

Southwell(^) stellt zunächst Betrachtungen über die Bandwurmcysten in

muschelfresseuden Teleostiern an und beschreibt dann Calliobothrmm farmeri n.,

abruptimij Cephalobothrium variabile n., Phyllobothroides n. kerkhami n., hut-

soni n., Eehinobothrimn Boisii n., RJiinebothrium insignia n., Gyclobothrium n.

typiciim n. und Tetrarhynchus spimäifera n. Phyll. hat einen Kopf mit 4 un-

getheilten, blattförmigen, leicht concaven Bothridien : über den proximalen Theil

dieser ragt je 1 Paar einfacher oder gegabelter Haken; der Hals ist lang, die

Cuticula durchweg geringelt. Cycl. ist 8 cm lang, der Kopf mit (14) saugnapf-

artigen Fortsätzen umstellt, mit centralem, 2 Paar Saugnäpfe tragendem Myzo-

rhynchus; der Hals ist lang; die Genitalporen liegen lateral unregelmäßig

alternirend. — Es folgen Notizen über Tetr. unionifador. — Über Tetrarhyn-

clms erinaceus s. Johnstone(^].

La Rue berichtet vorläufig über die Resultate einer Monographie der Proteo-
cephaliden und beschreibt als neu ProteocepJtalus dubius, fallax, negledus,

exiguus, pitiguis, jjerplexus, singularis, Choanoscolex n., Ophiotaenia n. per-

spü'ua n., grandis n.

Johnston (3) heschveiht Proteocephalus {= Ichthyotaenia) Gallardin. aus Pseicdechis

porphyriacus. Die Kette wird 40 cm lang, bis 1,7 mm_ breit; der Scolex ist

wenig abgesetzt, mit apicalem, sehr engem Saugnapf. Die Offnungen der 4 großen

Saugnäpfe sind nach vorn gerichtet ; die Cuticula des Scolex trägt feine Borsten,

die, sehr verkleinert, sich bis auf die reifen Glieder fortsetzen. Ein unsegmen-

tirter Hals ist vorhanden; die Glieder sind rechteckig, der Hinterrand eines

jeden fiberragt nicht den vorderen des folgenden. Jederseits verlaufen 2 Ex-

cretionsgefäße
;
Querverbindungen und Kalkkörperchen fehlen. Die Genitalporen

alterniren unregelmäßig; die Öffnungen liegen auf einer kleinen Papille, die

Geschlechtscloake ist sehr flach. Die Hoden nehmen das Gebiet vor dem
Ovarium ein, bis auf einen medianen vom Uterus erfüllten Raum; der Cirrus

ist unbewaffnet; die weiblichen Organe folgen dem Charakter der Gattung; die

DotterfoUikel liegen in seitlichen Längsstreifen außerhalb der Hauptlängsmus-

culatur, über den Nervenstämmen; der Uterus, Anfangs ein enges Rohr, erhält

später rechtwinkelig abtretende unverzweigte Divertikel; die Eier sind kugelig,

zweischalig.

Nach Johnston (^) misst die Strobila von Monopylidium passerinum 30x0,65 mm

;

der Scolex ist unscharf abgesetzt; Rostellum mit etwa 20 kleinen Haken in

2 Reihen. Die Segmente mit ausgebildeten Genitalien sind trapezoid, 0,4-0,64 mm
lang; die Geschlechtsöffnungen alterniren unregelmäßig und liegen auf einer

kleinen Papille. Das ventrale Excretionsgefäß jederseits ist viel weiter als das

dorsale. Jedes Segment enthält hinter den Ovarien 25-30 Hoden; das Vas

deferens erweitert sich vor dem Receptaculum seminis zu einem Knäuel voll

Sperma; der Cirrus im Cirrussack ist gewunden und mündet dicht vor der

2, Vagina in die flache Geschlechtscloake. In der Mitte des Segmentes liegt das

2 lappige Ovarium, hinter ihm Schalendrüse und Dotterstock; die Vagina er-

weitert sich proximal zum Recept. seminis. Die befruchteten Eier nehmen

Zool. Jahresbericht. 1911. Yennes. 1
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den Raum der Hoden im Parenchym hinter den Ovarien ein; die Oncosphären
sind etwa 0,024 mm lang.

Fuhrmann beschreibt sehr eingehend Habitus und Bau von Davainea corvina^

microscolecina^ aruensis n., psittacea n., oligorcJdda n., Biuterina mertoni n.

Ferner die Acoleinide Proterogynotaenia n. rouxi n., von Progyyiotaeyiia ver-

schieden durch den doppelten Hakenkranz am Rostellum, die größere Proglottiden-

zahl, eigenthümliche Ausbildung der Musculatur, den unregelmäßig abwechseln-

den Verlauf des mächtigen Cirrus zwischen den beiden Längsstämmen des

Wassergefäßsystems; ihre Geschlechtsdrüsen entwickeln sich Anfangs langsam,

die männlichen sind erst in den letzten Gliedern, nach Ausbildung des Uterus,

reif. Proparuterina n. aruensis n. zeigt in der Stellung der Haken und dem
Bau der Geschlechtsorgane Beziehung zu Anoinotaenia, in der Form des Scolex

und des reifen Uterus zu Paruterina und Biuterina] das Genus gehört zu den

Dilepininen und hat ein saugnapfartiges Rostellum mit 2 Hakenkränzen, un-

regelmäßig alternirende Genitalporen, zwischen den Wassergefäßstämmen durch-

tretende Geschlechtsgänge, die Hoden am Hinterrand der Glieder und einen

fl-förmigen Uterus. — Hierher auch Garrison.

SolowiOW(2) beschreibt sehr eingehend aus Gallus gallus, Fuligula cristata

und Podiceps nigricoUis: Mo?iopyHdium infundihulum^ Hymenolepis villosoides n.

(hier Betrachtung über die Phylogenese von Ä), megarostellis n. (?), H. sp.,

Äploparaksis fuUgulosa n. und Schistocephalus dimorphus.

Die größten Strobilae der von Rosseter in Anas boschas gefundenen Hymeno-
lepis upsilon haben 25 Segmente, sind 3,7 mm lang, am Ende 0,24 mm breit;

Scolex mit 4 Saugnäpfen, langes Rostellum mit endständigem Bulbus und 10
sichelförmigen Haken ; Kalkkörper äußerst spärlich, nur an der Basis der Saug-
näpfe; 8 dorsale und 8 ventrale Längsmuskelbündel, außerdem kleinere durchs

Parenchym ziehende und besondere den Scolex versorgende Muskeln. Im
15. Segment machen sich die Hoden als 3 rundliche Zellhaufen bemerkbar,

in den folgenden bilden sich die Copulationsorgane aus; sobald die >Vesicula

seminalis exterior« — in der vorderen Ecke der Proglottis — gefüllt ist, wer-

den die Hoden rückgebildet, die »doppelt-halbmondförmigen« Ovarien und die

kugelige Dotterdrüse treten auf; in der drittletzten Proglottis ist nur ^och das

volle birnförmige Recept. seminis vorhanden, das Ovarium wandelt sich in einen

U-förmigen > Uterus« um, der in den beiden letzten Gliedern allein persistirt.

Die Eier des letzten Segmentes enthalten den 6 hakigen Embryo; ein Uterus-

canal im morphologischen Sinne ist nicht vorhanden. Die neue Art ist nicht

identisch mit Taenia tnicrosoma.

Weiteres über Vogelcestoden s. bei JohnstonP/), Neslobinskyf^^).

Johnston (*) registrirt das Vorkommen von Cestoden und Nematoden in Beutel-

thieren und beschreibt Bancroftiella n. tenuis n. aus 3Iacropus ualahatus. Die

Strobila misst etwa 70x1,6 mm, der kleine Scolex trägt ein retractiles Rostel-

lum mit 16 Haken in 2 Reihen, hinter den Saugnäpfen verschmälert er sich

in den unsegmentirten Hals. Ovale Kalkkörperchen sind vorhanden. Jederseits

scheinen 1 Haupt- und 2 Nebennerven zu verlaufen. Das ventrale Paar von
Excretionsgefäßen ist viel stärker als das dorsale; in der Ebene der Saugnäpfe

gehen die beiden Stämme jeder Seite schlingenförmig in einander über. Die
unregelmäßig alternirenden Genitalpori führen in eine weite Geschlechtscloake.

Die Hoden nehmen ein vorderes und ein hinteres Feld ein; zwischen beiden

liegen die weiblichen Organe. Der lange Cirrussack erscheint oft korkzieher-

artig; eine äußere Samenblase fehlt. Ein Segment zeigte den Penis in die

Vagina eingeführt. Das 2 lappige Ovar ist aus kurzen Tubuli zusammengesetzt,

hinter ihm liegt die Dotterdrüse ; der hauptsächlich transversal entwickelte Uterus



3. Plathelminthes. d. Cestodes. 43

bildet zahlreiche periphere Aussackungen. — B. steht Ghoanotaenia, Monopy-
lidium und Anomotaenia nahe.

Beddard('^j beschreibt eine Ooehoristica aus Tamandaa tetradactyla^ die wohl

mit loageneri nicht identisch ist. Rostellum und Haken fehlen, dicht hinter den

großen, eingesunkenen Saugnäpfen verbreitern sich die ersten Strobilasegmente

und deuten einen Pseudoscoiex an. Gegen das Hinterende werden die Proglot-

tiden cyiindrisch, die Uteri aufgelöst, und die Eier durch das Parenchym ver-

streut. Die größten Exemplare (60x2 mm) hatten noch die abgerundete End-
proglottis. Die Geschlechtsgänge sind etwa vom 113. Segment an ausgebildet,

die Poren wechseln unregelmäßig ab, meist sind sie an einer Seite zahlreicher.

Zahl und Lage der seitlichen Excretionsgefäße wechseln etwas in verschiedenen

Regionen der Strobila (vorn 8, hinten 6). Die Hoden nehmen die mittlere

hintere, die paaren Ovarien die vordere Region der Proglottiden ein; die Dotter-

drüse liegt hinter, die Schalendrtise vor den Ovarien; ein Recept. seminis fehlt.

Das Vas deferens ist in einigem Abstand vom Cirrussack gewunden, in ihm
schwillt es zur Samenblase an. Gelegentlich werden Spuren des Uterus als

Säckchen mit einigen Eiern wahrgenommen. — Bertellia cercopitheci n. (aus

Cercopithecus callitrichus) hat 150 mm lange, am Ende 10 mm breite Strobilae.

Schwarzes Pigment, in der Scolexmitte zerstreut, bildet Schichten um die Saug-

näpfe; diese sind nach vorn gewendet und retractil; ein Hals fehlt, Nachbildung

von Segmenten findet nicht statt. Von den 3 seitlichen Nervenstämmen ist

der mittlere der stärkste. Jederseits verlaufen 2 Excretionsgefäße; die ventralen,

hinten bedeutend weiteren, verbinden sich durch Quergefäße. Die Genitalporen

wechseln auf beiden Seiten ab. Die zahlreichen Hoden dehnen sich bis zwi-

schen die Wassergefäße aus. Die lange gewundene Samenblase reicht bis in

den Cirrussack. Die paaren Ovarien liegen im hinteren und ventralen Bezirk

der Proglottis; von der sehr weiten Vagina sondert sich ein Recept. seminis;

der Uterus ist unregelmäßig sackförmig, ohne Auswüchse. Die Proglottiden

lösen sich in Gruppen ab. — Aus Gricetomys gambianus stammt das 6 Zoll

lange Thysanosoma (?) gambianuju, dessen Proglottiden bis ans Ende der Strobila

breiter als lang sind; Hals, Rostellum und Haken fehlen, die Saugnäpfe haben
kreisrunde Öffnungen. In den mittleren Segmenten sind ein äußerer und ein

viel weiterer innerer Wassergefäßstamm, vorn deren 3 jederseits, sowie wohl
zahlreiche Mündungsporen vorhanden. Die Genitalporen liegen alle auf einer

Seite; die Hauptmasse der Hoden auf der entgegengesetzten. Zwischen und
hinter den Hälften des Ovariums liegt die Dotterdrüse, darüber und mehr median
die Schalendrüse. Der Uterus ist ein unbedeutendes transversales Rohr, geht

bald zu Grunde; die Haufen reifer Eier liegen in parauterinen Organen, die

aber keine genetischen Beziehungen zur Uteruswand haben.

Beddard (^) beschreibt Thysanosoma lemuris n. aus Lemur macaeo. Der
Hinterrand der Proglottiden ist glatt; die Geschlechtsöffnungen liegen auf

schlanken Papillen nahe am Vorderrand; auf den Scolex folgt ein 2-3 mm
langer ungegliederter Hals. Nur 1 Wassergefäß jederseits. Trotz manchen
Abweichungen in der Anordnung der Geschlechtsorgane vereinigt Verf. diese

Species mit gambianum [s. oben] zum neuen Genus Thysanotaenia. — Ano-
plotaenia n. dasyuri n. aus Dasyurus ursinus hat einen sehr großen haken-

losen Scolex mit 4 unbewehrten Saugnäpfen; die vorn kurzen Proglottiden

werden bald sehr gestreckt. Jederseits sind 1 dorsales und 1 ventrales Ex-
cretionsgefäß sichtbar. Die Gonaden erscheinen bereits etwa 1 mm hinter dem
Kopf. Die Geschlechtsöffnungen alterniren unregelmäßig. Die Hoden sind

überaus zahlreich; die Ovarien und Dotterstöcke liegen im hinteren Theil des

Gliedes ; die enge und gerade Vagina mündet hinter dem Cirrussack ; ein Recept.

1*
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seminis ist vorhanden; der Uterus ist zuerst einfach sack-, dann netzförmig;

später liegen Eier einzeln oder in Gruppen auch im Parenchym eingebettet. A.

hat Beziehungen einerseits zu Oochoristica, andererseits zu Taenia s. str.

Cough bringt zunächst eine Revision von Stüesia; für St. (Taenia) centri-

punctata stellt er das neue Genus Avitellina auf; beide Genera sind als Avitellininae

bei den Anoplocephalidae unterzubringen. — Die Cuticula von ^. zeigt eine

dünne basophile Außen- und eine dicke homogene Innenschicht ohne Poren-

canäle, mit eingelagerten, durch AgNOs schwärzbaren Körnern. In den Saug-

näpfen ist die Innenschicht spongiös, ihre Fasern hangen mit Parenchymfasern

zusammen. Einwärts liegt eine feine Basalmembran. Unter der Cuticula der

Saugnäpfe fehlen Subcuticularzellen; die Cuticula ist also nicht das Pro-

duct der letzteren, und deren epitheliale Natur überhaupt zweifelhaft. Sie

stehen mehr oder minder weit von einander getrennt, berühren die Cuticula

mit mehreren kurzen Fortsätzen und geben auch proximal Fasern ab, die sich

in Bündeln an die dorsiventralen resp. transversalen Muskeln anschließen ; die

Subcuticularzellen gehören also dieser Musculatur zu. Die Muskeln sind

theils subcuticulare — außen horizontale, innen longitudinale — , theils Pareu-

chymmuskeln — dorsiventrale, transversale und longitudinale. Im Scolex sind

5 Muskelsysteme zu unterscheiden. Die Parenchymmuskeln enthalten bipolare

Myoblasten mit terminalen oder mit lateralen Fibrillen, sowie axial in einem

röhrenförmigen Fibrillenbündel gelegene, letztere in den Längsmuskeln, ihre

Myoblasten sind bis 65 // lang. Die Sommer-Landoisschen Zellen stehen durch

Ausläufer einerseits mit subcuticularen Muskelfasern, andererseits mit Nerven

in Verbindung, sind also (mit Young) eher Neuromuskelzellen als Myoblasten.

— Die Anordnung der Excretionscanäle bietet nichts Merkwürdiges; da-

gegen weicht A. in der Beschränkung der Flammenzellen auf die Markzone

von der Norm ab. Die Längscanäle werden von einer feinen, quergestreiften,

gegen das Parenchym von flachen Zellen bekleideten Membran gebildet; be-

sondere Muskeln kommen ihnen nicht zu. Die Flammenzellen entstehen in

Gruppen zu 4 nebst einer Capillarzelle aus der epithelialen Wand des ventralen

Canales und sind homolog den retortenförmigen Drüsenzellen in der Wand des

dorsalen Canales. — Die Längsnerven bestehen aus Neurofibrillen mit Glia-

und sehr spärlichen bipolaren Ganglienzellen. Die Scolexganglien zeigen viele

multipolare Ganglienzellen, bipolare in den von jenen ausgehenden Nerven; die

multipolaren in den Saugnäpfen communiciren unter einander und mit Sommer-

Landoisschen Zellen [s. oben]. — Der weibliche Genitaltract sondert sich in

Vagina, Spermioduct, Recept. seminis und Befruchtungscanal, letzterer spaltet sich

in die zum Ovar und Uterus führenden Zweige. Der Cirrus mündet in die Vagina,

das Vas deferens beschreibt im Cirrusbeutel viele Schlingen, schwillt zu einer

Samenblase an und zieht dorsal zu den in 4 Gruppen von 4-7 Follikeln an-

geordneten Hoden. Bei älteren Proglottiden verschwinden nach einander Ovar

und Oviduct, Befruchtungscanal und Hoden; zugleich entsteht das parauterine

Organ. Die Anfangs epitheliale Wand der Vagina degenerirt später, im Lumen
sind die Cilien vom Porus fortgerichtet; große, vielleicht drüsige Zellen liegen ihr

äußerlich an. Alle Theile des weiblichen Genitalcanales legen sich als solide

Zellstränge an, die nach der Differenzirung einer Basalmembran hohl werden

und später ihr Epithel einbüßen. Die bohnenförmigen, in Lappen getheilten

Ovarien erzeugen nur etwa 50-100 Eier, außerdem aber kleinere Nährzellen,

abortive Oocyten; diese ersetzen zum Theil die bei A. fehlenden eigentlichen

Dotterzellen. Vor der Reifung werden vom Oocytenkern Chromatinbrocken ins

Plasma ausgestoßen und bilden den Dotterkern. Die Reifetheilungen erfolgen

im Ovar, es scheinen 4 Chromosomen vorhanden zu sein. Die reifen Eier sind
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membranlos, eine Schalendrüse fehlt. Nach der Befruchtung erfolgen mehrere
Kern- oder Plasmatheilungen, dann sondern sich Macro- und Micromeren, von
denen jene die Eihüllen liefern. Im Uterus werden die Eier von zunächst

plasmareichen, später degenerirenden, von der Uteruswand stammenden Nähr-
zellen umgeben. Das parauterine Organ legt sich als halbkugeliger, von kern-

haltigen Plasmalamellen gebildeter Auswuchs der Uteruswand an. Die Com-
munication dieser Tasche mit dem Uterus wird dann, indem jene kugelig wird,

halsartig; dadurch werden weiterhin die Lamellen in den Uterus gedrängt, den

sie ebenfalls kugelig auftreiben. Endlich ziehen sie sich wieder sammt den Eiern

und den Embryonen darin in die parauterine Tasche zurück, wobei sich in

dieser 6 oder 7 Follikel sondern. Das Vas deferens wird auch solid angelegt,

höhlt sich später aus und verliert sein Epithel; die Muskeln der Cirrustasche

sind sehr schwach; bei A. scheint Kreuzbefruchtung ausgeschlossen, Selbstbe-

fruchtung die Ptcgel zu sein.

Die von Hall(') beschriebene Taenia balaniceps hat einen Scolex mit stumpfem,

bei den Exemplaren aus Canis 16 kleine, bei denen aus Lynx rufus maculatus

auch große Haken tragendem Rostellum. Die Anlagen der Geschlechtsorgane

erscheinen bald hinter dem Kopfe; reife Glieder messen 2x2-2,5 mm. Die

Hoden liegen medial von den Excretionsgefäßen. Die Genitalporen alterniren

unregelmäßig. Der Uterus entwickelt sehr dicht gestellte keulenförmige Seiten-

äste; ein Lappen ragt bis nahe an die Geschlechtsöflfuung ; hier wird vielleicht

die Körperwaud durchbrochen. Bei den graviden Proglottiden sind die Quer-
stämme der Wassergefäße ausnehmend weit. Der Zwischenwirth ist unbekannt.

Es folgen Bemerkungen über Proteocephalus punicus (= Taenia p. Cholodkovski).

Heape vergleicht auf Schnitten durch Material aus Osmiumsäure und Subli-

mateisessig das Aussehen der Musculatur von Taenia elliptica^ besonders der

dorsiventralen und circulären; bei jenem sind diese Fasern scharf sichtbar,

spiralig contrahirt; bei diesem gestreckt und gequollen. Die dorsiventralen

Fasern gabeln sich gegen die Körperwand hin 2 mal und treten mit den proxi-

malen Ausläufern der subcuticularen Zellen (die Verf. als dicht gelagerte Paren-
chymzellen ansieht) in Verbindung; in der Mitte liegt ihnen eine spindelförmige

Plasmamasse mit dem Kern an. Sie nehmen wahrscheinlich vom Parenchym
ihren Ursprung. Verf. hält die circulären und dorsiventralen contractilen Fasern
für nicht-musculäre »white fibres« und lässt schon den Ausläufern der Paren-

chymzellen, besonders der oberflächlichen, Contractilität eigen sein; diese bilde

sich bei den circulären und dorsiventralen weiter aus und sei am vollkommensten
bei den in Bündel geordneten, von den vorigen aber sonst wohl nicht wesent-

lich verschiedenen longitudinalen.

Nach Drago lassen sich reife abgetrennte Proglottiden von Taenia saginata

in Normalsalzwasser bis zu 40 Stunden lebend erhalten. Jede Proglottis be-

wegt sich mit dem Vordereude voran ; die Hinterhälfte ist breiter als die vordere

und endet in einem muskulösen Ringwulst mit concavem Rande. Auch trans-

versale Stücke, ebenso median eingeschnittene Proglottiden, kriechen stets mit

dem Vorderende voran. Verf. sieht darin eine Stütze für die Theorie der

Polyzootie der Cestoden; nur von einem Zustande, in dem jede Proglottis

noch ein Individuum mit Kopf war, könne sich die das Vorwärtskriechen be-

günstigende Anordnung der Musculatur und die Polarität des Nervensystems
herschreiben: mechanische Momente bestimmen die Bewegungsrichtung nicht.

Damit steht im Einklang, dass Distomen und Blutegel ohne Vorderende und
Haftorgane sich nicht vorwärts bewegen, da sie nicht an die Entbehrung dieser

Theile angepasst seien, während decapitirte Regenwürmer und Planarien aus

rein mechanischen Gründen ihre Bewegungsrichtung beibehalten.
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Nicoll & Minchin finden im Cölom von Ceratophjjllus fasciatus ein Cysticer-

coid von 0,31x0,25 mm mit 0,8 mm langem Schwanz; der Vorderkörper, in

dem die Scolexanlage eingestülpt ist, hat eine radiär gestreifte Cuticula, unter

der säulenförmige Zellen liegen; beide Schichten fehlen am Schwanz. Die Ver-

fütterung an junge Ratten ergab, dass es die Larve von Hymenolepis diminuta

ist; die Eier werden wahrscheinlich von den Flohlarven aufgenommen, beginnen

aber erst in den Puppen ihre Entwickelung. — Ein anderes Cysticercoid in C.

ist mit dem Schwanz nur 0,35 mm lang, die Außenschicht des ovalen Vorder-

körpers ähnlich wie beim vorigen. Der eingestülpte Scolex mit 4 großen Saug-

uäpfen und 23 Ilaken gleicht dem von H. murina; gehört das Cysticercoid

hierher und nicht zu einer neuen Species, so kann (gegen Grassi & Kovelli) in

ihrer Entwickelung ein Zwischenwirth vorkommen.— Hierher auch oben Protozoa

p 2 Apstein.

Über Coenurus cerehralis s. Hal^-^).

Deve(^) findet die 6 hakigen Embryonen von Taenia echinococcus in der Leber

von Sus von der 3. Stunde nach der Infection ab als kleine vielkernige Ge-

bilde von 30-36 // im Lumen von intralobulären Capillaren. Sie werden dann

von Leueocyten umhüllt, erscheinen aber nach der 60. Stunde wieder als kleinere

(18-20 n) Massen mit 3-4 Kernen. Nach 4 Tagen sind sie 25-30 ii groß,

vielkernig, innen vacuolär: nach 7 Tagen 60-70 n große Blasen mit dünner,

einschichtiger Cuticula und vielkerniger Keimschicht. Im 5. Monat ist die

Cyste 4-5 mm groß, die geschichtete Cuticula 3-20, die Keimschicht 2-4 it

dick; noch sind keine Knospenanlagen zu bemerken. — Deve(^) gelangt zu

dem Ergebnis, dass die Pfortader die hauptsächliche, wenn nicht die einzige

Eintrittspforte des 6hakigeu Embryos in die Leber ist. — Deve('^) behandelt

die Reactionen des Lebergewebes auf die Infection. — Nach Deve(*) ist die

Empfänglichkeit für Infectionen mit E. specifisch und individuell ungleich; auch

die Wachsthumsgeschwindigkeit der Cysten ist je nach dem Wirthe und den

Geweben, in denen sie sich entwickeln, verschieden.

Oeve(^) findet bei einem Affen unter dem Peritoneum Echinococcusblasen
und zeigt, dass sie nicht hier aus Embryonen entstanden, sondern durch Zer-

reißen von Cysten in der Milz oder Leber befreit und dorthin verlagert sind.

— Deve(^] berichtet über 2 weitere Fälle von Echinococcusblasen in Lymph-
knoten bei Oris^ hält aber das Wandern der Embryonen durch die Lymphgefäße

für unwahrscheinlich; sie können durch das Platzen von Luugencapillaren in

die Lymphgefäße und so in die tracheo-bronchialen Ganglien gelangt sein.

Nach Richards wächst das Ovar von Moiiiezia durch Zellvermehrung nur

während der Präoogonien- und Oogonientheilungen und während der Furchung;

im Übrigen beruht seine Ausbildung nur auf Großenzunahme und Differenzirung.

Für die Amitose scheinen besonders zu sprechen die relativ seltenen Mitosen

bei den Oogonientheilungen, die häufig paarweis eng benachbarten Kerne und

die eingeschnürten oder -geschnittenen Kerne in frühen Stadien der Oogonien;

dies ist aber auf unvollkommen fixirtes Material beschränkt. Dagegen sprechen

aber die Mitosen in allen Stadien der Ovarialelemente (dass Oogonientheilungen

selten sind, hat seine Analogie bei Planorhis und Asearis)^ die zu seltenen

eingeschnürten Kerne oder andere Übergänge zu den paarweis vereinigten Kernen,

ferner die unzweifelhaften Mitosen bei den Furchungen, endlich das Fehlen der

Übergänge von der Kerneinschnürung zur Kern- und Plasmatheilung. Die Mi-

tosen mögen von kurzer Dauer sein und wie bei Pennaria, Clava und Insecten

nur periodisch .-uiftreten. Sie sind bei manchen Individuen häufiger als bei

anderen, auch in verschiedenen Organen ungleich zahlreich. Die Anordnung

der Kerne zu Paaren spricht ebenfalls für die Periodicität. Da die Oogonien-
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und Reifetheilungen periodisch erfolgen, so legen die Eier wohl auch alle

anderen Schritte in der Entwickelung periodisch zurück. — Child(^) kommt
nach Prüfung der Präparate von Richards abermals zu dem Schlüsse, dass
die directe Kerntheilung bei M. in den Keimzellen Avie im Soma eine wichtige
Rolle spielt. Auch in den späteren Furchungstadien sind zahlreiche Amitosen
nachweisbar; dagegen gibt Verf. zu, dass in den ersten Stadien die Blastomeren
wohl gesondert sind, und die Kerntheilungen mitotisch verlaufen.

4. Nematodes.

Über parasitische Nematoden s. Leiper{i), Johnston(2) und Railliet & Henry(*),

über solche aus Calanus oben Protozoa p 2 Apstein.

Abbott & Richards halten Anguillula aceti theils in gewöhnlichem, destillirtem

Wasser (A), theils in solchem, das von CO2, NH3, Kupfer und anderen Sub-
stanzen befreit war (B). In A und Weichglasgefäßen lebten die Thiere 31,

in B und ebensolchen 16 Tage, in B und unlöslichem Jenaer Hartglas nur
6 Tage. Mithin verlängern die in A enthaltenen oder aus dem Weichglase
aufgelösten Salze die Lebensfähigkeit der Thiere. B in Jenaer Glas greift die

Cuticula der Würmer an und macht sie schleimig; zugleich nehmen die Gewebe
viel Wasser auf.

Über Rhahditis s. AI brecht.

Daday beschreibt 20 Arten von freilebenden Nematoden, hauptsächlich Mer-
mithiden, aus dem Vierwaldstätter und Neuenburger See; neu: Ironus hel-

veticus.

Über Mermis in Simulium s. unten Arthropoda p 68 Strickland.

Über Gnathostoma s. Ciurea(^).

Nach Hida liegt bei Filaria bancrofti der Mund terminal am verdickten Kopf-
ende. Die Geschlechtsöffnung des Q. ist trichterförmig, die Vagina spiralig.

Der Uterus ist im »ausführenden Theile mit Embryonen, nach dem blind endi-

genden zu mit Übergangsformen und endlich mit Eiern gefüllt«; er endet in

2 Säcken, die in Stränge übergehen. Der After liegt seitlich am Schwanzende.
Der Genitaltract des (^ ist einfach, sein Hinterende macht 3 Spiralwiudungen;
die Spicula sind ungleich; sie »haben die Eigenschaft, sich zusammenzuziehen
und auszudehnen«.

Von Noe's Filaria grassii ist das Q. 17-21, das rf 7-8 mm lang, das
Vorderende bei jenem birnförmig; 4 submediane, wohl auch 2 laterale Kopf-
papillen sind vorhanden; das Hinterende theilt sich in 3 beim Q conische,

beim rf fingerförmige Papillen; das c^ hat 3 Paar Genitalpapillen (1 prä-,

2 postcloacal). Die Cuticula ist glatt, die Seitenfelder der syncytialen Sub-
cuticula zeigen 2 Kernreihen. Der Excretionsapparat fehlt den erwachsenen
Thieren; bei den Larven besteht er aus 1 großen Zelle. Vom Nervenring
erstrecken sich Bänder wahrscheinlich mesodermalen Gewebes nach vorn; nur
die Lateralganglien wurden wahrgenommen. Der Ösophagus ist zu 2 Dritteln

muskulös, das Hinterende, das die Kerne der Muskelzellen enthält, drüsig; an
der Grenze zwischen dem Mittel- und dem kurzen Enddarm liegen 3 große
(drüsige?) Zellen. Von den weiblichen Geschlechtsröhren ist die linke

stets kleiner; die Vagina ist lang, muskulös, die Vulva liegt 600 /i hinter dem
Kopfende. Die Embryonen sind, solange sie im Uterus bleiben, von der Em-
bryonalhülle scheidenartig umgeben. Der Geschlechtsapparat des cf ist unpaar,
das rechte Spiculum bei weitem länger als das linke. Die 660 11 langen
Embryonen haben ein eicheiförmig verdicktes Kopf- und ein stumpfes Hinter-
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ende mit 3 Papillen, quergestreifte Cuticula, wohlausgebildeten Darm und eine

große Genitalzelle. — F. g. wurde im Unterhautbindegewebe von Canis^ ein-

mal im Cölom, gefunden; die Larven circuliren nicht im Blut; als Zwischen-

wirth dient Wiipicephalus sanyuineus. Verf. schließt aus Angaben von Prout

auf das Vorkommen einer verwandten Filarie bei Homo.
Über Filaria loa s. Low, Huffman, F. medinensis Cummins und Gaiger, Filari-

osen bei Equus Mandel und Wirth.

über Microfilarien vergl. Engeland & Manteufel, Fülleborn, Geisler,

Mac Coy, Martini, Mine.

Berke(^) findet im Blut von Gallus spärlich Microfilarien von 110-130 ii

Länge und bis 15 /< Dicke, zahlreicher kleinere von 75-90x3-5 //, auch 8-15 u

lange, leicht gekrümmte Stäbchen, die vielleicht zu den Filarien in Beziehung

stehen,

Mathis & Leger (^) beschreiben Microfilarien aus dem Blut von Vögeln aus

Tonkin als neue Species (obgleich die Erwachseneu nicht bekannt sind): 3/.

Lasneti (aus Coturnix maeulosus), Gaidei (aus Lcptotilus sp.), Moiixelsi (aus

Garndax perspiciUatus) und Bourreti (aus Copsyehus saularis).

Nach Johnston & Cleland sind die Q von Onchocerca Gibsoni 97 cm lang,

die
(^J'

viel kürzer. Die Cuticula ist fein längsgestreift und mit 2 Reihen

zackiger Spiralleisten besetzt. Der terminale Mund ist beim Q von 3 Lippen

umgeben, dem (j* fehlen sie. Der lange und enge Ösophagus zeigt eine An-
schwellung in der Ebene der Vulva. Der Nerven ring liegt 0,18 mm hinter

dem Vorderende. Excretionsgefäße wurden nicht bemerkt. Beim (f sind die

Cuticulargebilde zarter; 2 ungleiche Spicula sind vorhanden, neben der Cloake

stehen 4 perianale, weiter hinten noch 2 oder 3 Paare von Papillen; die Go-
nade ist doppelt. Die Vulva liegt 0,8 mm hinter dem Vorderende; die kurze

Vagina führt in einen langen unpaaren Uterusabschnitt. 0. G. ist vivipar: der

Embryo liegt zunächst aufgeknäuelt in einer elliptischen Schale (von 0,03

x

0,045 mm); später, bei etwa 0,25 mm Länge, wird er frei, wobei die Schale

wohl im Uterus resorbirt wird.

Nach Gilruth & Sweet kommt Onchocerca Gibsoni nur bei Bos taurus, haupt-

sächlich in den nördlichen Districten Australiens, in Queensland und Neu-Süd-

Wales, vor, ohne Rücksicht auf Clima, Regenmenge, Bodenbeschaifenheit etc.,

stellenweise in allen Thieren; diese werden im 1. Lebensjahre von den Para-

siten befallen. Von diesen werden Knötchen vorwiegend am Brustkorb und

an den Hinterbeinen, bald subcutan, bald tiefer zwischen der Musculatur, hervor-

gerufen; sie bestehen aus einer fibrösen, von sehr dickwandigen Arterien durch-

setzten, selten mehr als walnussgroßen Kapsel, in deren von lockerem Gewebe
erfülltem Centrum zusammengeknäuelt die Würmer (oft 1 q^ und 1 ^ , häufiger

nur ein begattetes Q), bisweilen auch Larven liegen. Die reifen Q sind

52-140 cm, die (^ 3,8-4,6 cm lang und durchschnittlich 0,37-0,45 resp.

0,14-0,15 mm dick. Der terminale Mund ist von 3 sehr kleinen (beim rf
kaum wahrnehmbaren) Lippen mit je 1 Papille umgeben. Die Cuticula zeigt

2 Systeme zarter Spiralleisten. Die Lage der Vulva schwankt von 0,46 bis

1,138 mm hinter dem Vorderende. Das Hinterende des rf ist stumpf zuge-

spitzt, 1-2 mal Spiral gewunden und hat 7 Paar Papillen (1 prä-, 3 ad-, 3 post-

anal). Der beim § oft geschlängelte Ösophagus hat nahe der Mündung in

den Mitteldarm einen kleinen Bulbus (»cardia«): der Mitteldarm ist eng, stellen-

weise obliterirt, der Enddarm weit, birnförmig. Vor diesem liegt ventral eine

Gruppe großer Zellen von unbekannter Bedeutung (Drüsen?). Die Hypo-
devmis ist sehr dünn, die Seitenfelder sind stark (beim Q unsymmetrisch),

die Medianleisten nur ganz vorn deutlich. Der Nervenring liegt 0.17 mm



4. Nematodes. 49

hinter dem Vorderende; die schwachen Mediannerven liegen in der Hypodermis;
die Seitenfelder enthalten je 2 Nervenstrcänge. Die Excretionscanäle sind

einfach oder doppelt, stellenweise von blasigem (excretorischem ?) Gewebe um-
geben; der Endabschnitt ist unpaar. Der Genitaltract des rf ist unpaar,

die Splcula sind ungleich. Die Ovarien sind paar, die Uteri zum Theil eben-

falls, zum Theil zu einem Stück von sehr wechselnder Länge verschmolzen,

das in eine kurze muskulöse Vagina übergeht. Die Eier haben keine Schale

(die Angaben über ihre Entwickelung bieten Nichts von Belang); die ausge-

schlüpften Larven messen 0,23-0,35 mm, finden sich im Bindegewebe der

Knospen und gelangen wohl durch die Lymphgefäße ins Blut, obwohl sie in

diesem nicht gefunden werden. In feuchter Umgebung, auch in Kochsalzlösung

bei Bluttemperatur, gehen die Larven zu Grunde; ebenso solche, die jungen

Rindern subcutan injicirt werden; sehr wahrscheinlich sind Läuse {Haematopi-

nus vituli?) die Zwischenwirthe. — Cleland & Johnston bringen Angaben über

Wurmknoten bei Camelus, hervorgerufen anscheinend durch die nämliche

Species; über die Lebensgeschichte der Parasiten nur Vermuthungen.
Nach CiurGa(2) verläuft bei Spiroptera strongylina eine fein quergestreifte

Längsleiste links bis nahe ans Hinterende; die »Seitenlinie« ist links stets

schwächer ausgebildet. Der terminale Mund ist von 6 runden Läppchen um-
geben, die cylindrische Mundhöhle durch (3?) cuticulare Spiralleisten verstärkt,

der Ösophagus ohne Bulbus. Ventral zeigt das eingerollte llinterende des (^T

7 oder 8 gezackte Längsleisten; die Bursa hat ungleiche Flügel mit feinen

Längsstreifen und 20 Genital- und (kleinere) Sinnespapillen ; die Spicula sind

ungleich; hinter der Cloakenmündung erhebt sich eine halbkreisförmige gezähnte

Cuticularfalte. Die Vulva liegt links 7-8 mm hinter dem Vorderende: von ihr

verläuft die muskulöse Vagina zwischen Epidermis und Muskelschicht zur

rechten Seitenlinie, dann zum Uterus. Die Eier (28x20 n] entwickeln sich

im Uterus.

Seurat findet im Abdomen von Blatta orientalis aus Algier encystirte Nema-
todenlarven von 15 mm Länge, mit 2 deutlichen seitlichen Lippen, sehr langem
Ösophagus und schwärzlichem Darm; 270 // hinter dem Vorderende mündet
eine dem Schlund anliegende einzellige Drüse. Eine ähnliche Larve, aber mit

3-4 spitzigem Hinterende enthielt Blaps strauchi. Die erwachsenen Thiere dieser

Filaria rytiplcurites (Galeb) kommen im Magen von Erinaceus algirus vor und
sind offenbar mit Spirura talpae Gmel. identisch.

Über Spiroptera vergl. Berke(i), Centoscudi. Hierher auch O'ZOUX. Hahro-

nema muscae ist nach Ransom die Jugendform von Spiroptera microstoma.

De Jong erörtert die Verschleppung von Trichinella durch den Blutstrom, die

Rolle von Mus und Sus im Fortbestehen der Trichinen und die »Trichinellose«

des Hundes.

Nach Romanovitch ist das Serum trichinöser Cavia und Mus giftig; die Gift-

stoffe werden durch die Niere eliminirt, und nach 6 Wochen ist das Serum
giftfrei. — Die Larven gelangen normal aus der Darmwand mit dem Blut in

die Musculatur, einige aber durchbrechen das Peritoneum; Verf. bestätigt die

Angaben über bacterielle Infection durch die wandernden Trichinen. — Sub-

cutane Injectionen von Ehrlich's »606« verzögern bisweilen die Entwickelung

der Larven. — Hierher auch Ciurea(^), Lamb, Packard, Räbiger; über Tricho-

cephalus s. Funk.

Der erwachsene Strongylus pinguicola lebt nach Hellemans auf Java im ab-

dominalen Fett, im Harnleiter und Nierenbecken von Sus scrofa: die q^ siod

27 mm lang, 1,5-2 mm dick, die Q 36 resp. 2,5 mm. Der Kopf ist ein

wenig dorsalwärts, der Schwanz ventralwärts gebogen. Die rothe Farbe des
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Blut enthaltenden Darmes scheint durch; das q^ hat eine relativ kleine Bursa;

beim Q ist der Hinterkörper etwas dicker als der Vordertheil; die Haut ist

fein quergeringelt. Um den Mund stehen 6 Papillen, am Mundrand 30 nach
außen gerichtete »kleine Haare oder Zähne«; die becherförmige Mundhöhle
zeigt 10 kleine bogenförmige Verdickungen, ferner 5 kleine pyramidenförmige
Zähne »an der ventralen Seite auf dem oberen Rande des Schlundes«. Der
Darm, gestreckt 4-5 mal so lang wie der Körper, bildet zusammengedrängte
Schraubenwindungen. Die Darmzellen haben einen Stäbchensaum: außer Tropho-
chondren enthalten sie Excretkörner. Vom Ende des Schlundes bis zur Körper-
mitte dehnt sich jederseits eine »Giftzelle« aus; sie mündet median in den
Porus excretorius. Die Geschlechtsorgane sind paar; die 2 Spicula des

1j^ sind schwach gebogen und tragen am Ende ein Häkchen. Die Bursa zeigt

jederseits 3 Lappen, von denen die lateralen in 3, die ventralen in 2 Läpp-
chen zerfallen. Die Eier messen 0,1x0,05 mm. Die nach etwa 5 Tagen aus-

schlüpfenden Larven (»Rhabditeu«) sind 0,4 mm lang und entwickeln sich »in

der Vena portae, in den Ausmündungen der zuführenden Äste dieser Vene
und in ihren großen Zweigen in der Leber«; im Lebergewebe selbst scheinen

sie zu Grunde zu gehen. Die Eier werden wohl mit dem Urin nach außen
befördert, entwickeln sich in feuchter Umgebung bei mindestens 27^ C; die

Larven gelangen wohl mit der Nahrung oder dem Trinkwasser in den Darm
und nach dessen Durchbohrung in den Blutlauf des neuen Wirthes.

Nach OJt(^) kommt Strongyliis niicrnrus bei Ovis und Bos nur sehr selten,

bei Sus gar nicht vor; die Hausthiere können der Verschleppung der Lungen-
würmerkrankheit unter Wild nicht beschuldigt werden. Die Parasiten werden
nicht direct von Thier zu Thier übertragen, und die Wurmknoten in den
Lungen bilden sich später zurück; Lungenentzündung wird durch sie nicht her-

vorgerufen; bisweilen gesellen sich aber zu der Wurminvasion tödliche bac-

terielle Infectioneu der Lungen. Durch Injection zerriebener Strongyliden wird

0. nicht gegen Lungenwtirmer immun, auch ist CuCl2 für diese kein speci-

fisches Gift. — Hierher auch Oltf^).

Galli-Valerio findet in Excrementen von Lepus^ Equus etc., die strenger

Winterkälte (bis 30" C) ausgesetzt waren , Strongylideneier mit lebenden

Embryonen.

Über Strongijloides s. Gage.

Looss(^) beginnt den 2. Theil seiner Monographie von Ägchylostoma mit

einer Darlegung der Principien der natürlichen Classification und ihrer An-
wendung auf die Helminthologie; er tritt allgemein für engere Fassung der

Species und Genera der Nematoden ein. In der Familie der Agchylostomideu

lassen sich schon jetzt 2 natürliche Unterfamilien gut abgrenzen: die Agchy-
lostominae mit Ägchylostoma und Uncinaria s. str., und die Bunostominae
mit Bunostomum und Necator. Im Übrigen enthält der 1. (allgemeine) Ab-
schnitt wesentlich methodologische und kritische Ausführungen als Anleitung

zur sicheren Diagnose der erwachsenen Ankylostomen, ihrer Eier und Larven
und zur Vermeidung von Irrthümern in der Beurtheilung ihrer Lebensgeschichte

(Specificität der Parasiten im erwachsenen Zustand und während der Entwicke-
lung; Kritik der Annahme einer Heterogonie bei ^4.). Der 2. (specielle) Ab-
schnitt bringt zunächst historische und technische Erörterungen. — Die Eier
von Ä. duodenale messen durchschnittlich 0,06 x 0,04 mm (die von Necator

americanus 0,07 x 0,036) ; extreme Varianten (zwischen 0,048 und 0,07 mm
Länge) sind selten. Die Schale ist ungefähr cylindrisch mit abgerundeten

Polen, ihre ventrale Fläche oft schwächer gewölbt als die dorsale; sie erscheint

nur bei sehr starker Vergrößerung doppelt conturirt, ist etwa 0,6-0,7 ii dick.
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Die Eizelle ist in eine homogene, wohl gelatinöse Masse eingebettet, die von einer

zarten Dottermembrau begrenzt ist; zwischen dieser und der Eischale bleibt

ein Spalt voll wässeriger Flüssigkeit, worin die Richtungskorper und meist

einige isolirten Dotterkörnern gleichende Körper liegen. In frischen Fäcalien

sind die Eier normal im Vierzellenstadium; ihr Transport durch die Luft ist

unerwiesen. Die Angaben über das Vorkommen von A. bei Equus resp. der Eier

im Dung sind unrichtig; ebenso wenig spielt Canis eine nachweisbare Rolle in der

Ausbreitung der Ankylostomiasis. — Die Eizelle theilt sich in eine vordere

animale und eine kleinere, bisweilen ein wenig dotterreichere, hintere vegetative

Zelle; die nächste Theilung sondert die animale Zelle parallel der Ventralebene

in 2 Ectodermzellen, die 3. zerlegt die vegetative Zelle in die (ventrale)

Entomesodermzelle und die (hintere) Stammzelle; die 4 ersten Blastomeren
liegen in einer Ebene. Darauf theilen sich zunächst wieder die Ectoderm-

zellen entsprechend der Medianebene, die Tochterzellen ordnen sich asym-

metrisch; die Entomesodermzelle zerfällt in die (vordere) Mesoderm- und die

(hintere) Entodermzelle; dann wird durch abermalige Theilung der Ectoderm-

zellen das 11-Zellenstadium erreicht; die weiteren Furchungen sind nicht sicher

zu verfolgen. Die Morula erscheint zuerst unregelmäßig, dann oval; es wer-

den die ersten schwachen Bewegungen bemerkt. Der Embryo krümmt sich

ventralwärts eiu, das Kopfende scheint bedeutend verdickt (Kaulquappen-

stadium). Später wird der Körper schlanker, biegt sich, während er etwa die

vierfache Länge der Schale erreicht, mehrere Male; der Darmcanal gliedert

sich typisch, der Nervenstrang wird sichtbar; die Bewegungen werden lebhafter;

endlich, wenn die dunkeln Granula, die bis dahin den Embryo undurchsichtig

machten, geschwunden sind, ist die Larve zum Ausschlüpfen fertig. Die Eischale

wird durch den Druck des in das Ei aufgenommenen Wassers gesprengt; dies

setzt eine Veränderung in der Beschaifenheit der Dottermembran voraus, die

vordem das Eindringen von Wasser und schädlichen Stoffen verwehrte. Die

junge Larve ist durchschnittlich 0,25 mm lang, die größte Dicke (0,017 mm)
liegt in der Schlundregion; der Schwanz spitzt sich hinter dem After gleich-

förmig zu. Die Cuticula ist zart und glatt, bildet lateral niedrige Längs-

leisten. Die breiten subcuticularen Seitenfelder enthalten je 1 Reihe großer

ovaler Kerne; das Ventralfeld ist etwas schmaler, seine kleinen Kerne sind

serial, nur in der Ebene des Ösophagusbulbus und vor dem Anus in ovalen

Gruppen geordnet; das Dorsalfeld ist äußerst schmal, wohl kernlos. In jedem

Muskelfeld sind zwischen Schlundbulbus und After 13-15 Kerne in einer Längs-

reihe vorhanden. Der Mund ist dreiseitig, von einer ringförmigen Lippe ein-

gefasst und von 6 Kopfpapillen umstellt; er führt in die 0,010 mm lange cylin-

drische Mundhöhle. Der Ösophagus ist wie bei den Rhabditiden dreitheilig.

Der vordere, fast cylindrische Theil geht allmählich in den engen mittleren,

ebenso dieser in den Bulbus über; der Bulbus enthält den Klappenapparat; in

jedem der 3 Schlundsectoren liegt eine Kernreihe. Das Darmlumen wird von

einer dorsalen und einer ventralen Reihe großer Zellen mit zarter Cuticula um-

fasst; die ersten 4 Zellen bilden die Anlage der Darmklappen. Der Enddarm
misst nur 0,001 mm. Außer dem Schlundring sind die lateralen, postlateralen

und ventralen Kopfganglien sowie die Lumbarganglien als Kernhaufen an-

gelegt, weniger deutlich die Nerven zu den Papillen und ihre Ganglien. Der

Excretionsporus liegt dicht vor dem Schlundbulbus, der feine Canal verliert

sich in einer ventralen Kerngruppe ; Cervicaldrüsen fehlen noch. Die Genital-

anlage besteht aus 2 halbwegs zwischen Schlund und Anus etwas asymmetrisch

gelegenen Zellen. — Die Larve wächst zunächst durch Vergrößerung der

Zellen, bis sie etwa 0,35 mm erreicht hat; dann theilen sich die Kerne des
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Ventralbandes und der Darmzellen. Danach wird die neue Cuticula, von der

sich die alte durch Aufnahme von Wasser abhebt, gebildet und durch Bewegungen
der Larve, die nun 0,4-0,43 mm misst, vorn gesprengt. Das 2. Larven-

stadium hat statt scharfer lateraler Längskiele der Cuticula flache Längsbänder;

der innere Bau weicht von dem des 1. Stadiums nicht wesentlich ab, ist jedoch

etwas fortgeschritten: so ist auf die Theilung der Kerne die der Darmzellen

gefolgt. Beim Nahen der 2. Häutung (bei einer Länge von ca. 0,5 mm)
schließt sich der Mund, die Streifung der Muskeln wird deutlicher; die Verände-

rungen des Ösophagus betreffen nur die Form, nicht die Zahl der Zellen; die

Genitalanlage besteht aus 12 Zellen in 2 schrägen Reihen. Während die neue

Haut ähnlich wie vor der 1. Häutung gebildet wird, verschwindet die ring-

förmige Lippe, der Schwanz verkürzt sich beträchtlich. Nach Loslösung der

alten Haut nimmt die Larve an Länge und Dicke etwas ab, wobei sich auch

ihre Kerne bedeutend verkleinern; die alte Haut folgt dieser Contraction nach.

Diese reifen Larven bewegen sich lebhafter, oft bohrend, sind 0,45-

0,7, meist 0,6 mm, lang und zeigen schmale subcuticulare Längsbänder, da-

gegen breite, aus je 2 Zellreihen bestehende Muskelfelder. Der Mund ist zur

Öffnung und Schließung befähigt, die Zähne sind noch nicht angelegt; die

Schlunddrüsen werden sichtbar, ebenso die Halsdrüsen (neck glands). — Den
Ausführungen über die Entwickelungsbedingungen schickt Verf. wieder

einige methodologische Bemerkungen voraus. Als Nahrung dienen den Larven

feste Partikel der Fäcalien, vornehmlich animalischer Herkunft: Bacterien sind

bedeutungslos. Die Entwickelung geht auch bei sehr beschränkter Luftzufuhr

von statten, wenn nur andere Schädigungen (durch Zersetzungsproducte etc.) fern-

gehalten werden; die Eier bleiben bei 0-Mangel einige Zeit am Leben,

die reife Larve bedarf des fast gar nicht, kann daher auch in tieferem Wasser
leben. Hohe Temperatur (bis 40", ja zeitweilig 45°) schädigt Eier und Larven
nicht; das Minimum zur Entwickelung ist 10", aber die Eier vertragen auch
6-8° einige Tage, die reifen Larven mehrere Wochen; auch sogar 2-3°

schädigen beide nicht. Die Entwickelung der reifen Larve dauert bei 13-15°

13 Tage, bei 17—19° 8 Tage, mindestens aber, auch bei höherer Wärme,
5 Tage. Wasser als solches ist Eiern und jungen Larven nicht schädlich;

reife Larven leben stets im Wasser und vertragen Austrocknung nicht, sind

daher durch den Wind nicht lebend verbreitbar. Weder zerstreutes Tages- noch

directes Sonnenlicht schädigen die Eier und Larven, letzteres allenfalls secundär

durch Beschleunigung der Zersetzungen in den Fäcalien. — Thierische Feinde,

die sie in größerer Menge vernichten, haben die Larven nicht. — Die reife

Larve ist unter 15° sehr träge; Futter nimmt sie nicht auf und verbraucht

allmählich die Reservestoffe, von deren Menge und der Beweglichkeit es

abhängt, wie lange die Larve frei zu existiren vermag (günstigenfalls über

1 Jahr). Bei gesteigerter Beweglichkeit dringen sie gern in kleine Spalten

und Öffnungen aller Art ein. — Beim Übergang zum parasitischen Leben
befreit sich die Larve von der Haut des 2. Stadiums, kann dazu auch durch

chemische Reize (Methylgrün) veranlasst werden und streift sie dann durch

Reiben gegen die Wände des engen sie einschließenden Hohlraumes (z. B. gegen

das Deckglas) ab ; eine neue Encystirung erfolgt nicht. Ähnlich wird die Hülle

beim Einbohren in die Haut des Wirthes zerrissen und bleibt auf deren Ober-

fläche zurück. Auch beim Eindringen durch den Mund wird die Hülle wohl

stets mechanisch entfernt, nicht durch die Verdauungsäfte aufgelöst. Diese

2. Häutung erfolgt also ganz analog der 1., und die abgeworfene Haut ist

keine Cyste. Das Eindringen in die Haut erscheint als der ursprüngliche

Infectionsmodus. Bei der Einführung durch den Mund gelangen die Larven
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wahrscheinlich direct in den Darm. (Verf. gibt eine sehr eingehende historische

Darlegung der an seine Entdeckung der Hautinfection sich knüpfenden Contro-

versen.) Die Larve dringt, je nach den Umständen, in die horizontalen Spalten

zwischen den Epidermiszellen oder in die Haarfollikel ein; die meisten erreichen

bald Blut- oder Lymphgefäße, einige wandern lange im Unterhautbindegewebe

umher oder erreichen selbst die Musculatur. Schon wenige Stunden nach der

Infection sind die oberflächlichen Lymphgefäße frei von Larven, aber in den

Lymphdrüsen werden viele von Lymphzellen eingehüllt und getödtet. Aus dem

Herzen gelangen die Larven durch die Pulmonalarterie in die Lungencapillaren

;

ihr Austreten aus diesen ist schwer zu beobachten; in Bronchien und Trachea

wandern sie in oder auf dem Epithel, im Ösophagus nur auf ihm; mit dem

Eintritt in die Luftwege wachsen sie und bereiten sich zur 3. Häutung vor;

diese erfolgt aber erst im Darm, vorher nehmen die Larven nur flüssige

Nahrung auf (die letzten Befunde beziehen sich auf Ä. caninum). In den

Geweben verstreute Larven bleiben vermuthlich noch jahrelang lebendig und

schädigen wohl den Wirth. Wahrscheinlich sind die nach dem Abwerfen der

2. Larvenhaut entleerten Excrete der Larven giftig. — Die Schilderung der

durch die wandernden Larven erzeugten Krankheit hat vom zoologischen Stand-

punkt weniger Interesse. Aus einer sorgfältigen Erwägung aller Umstände er-

gibt sich, dass normal die Infection durch den Mund nur eine untergeordnete

Rolle spielen kann; durch die Luft werden die reifen Larven nicht verbreitet,

durch Vermittelung von Insecten wohl höchst selten; Verf. schließt mit einer

detaillirten Schilderung der die Hautinfection begünstigenden oder einschränken-

den Bedingungen.

Über Ankylostomiasis s. Bruns, Fülleborn & Schilling, Hughes, Kriz, Siccardi,

Wolff. — Über Necator mnericanus s. Rodenwaldt, Stiles & Miller.

Agehylostoma compati n. findet Soianet häufiger bei jungen, als bei alten

Gonepatus suffocans; die Q sind zahlreicher als die (^ (3 : 2). Das Mundende

ist dorsalwärts gebogen, das Schwanzende beim Q stumpf, in einen feinen

Stachel auslaufend, beim (^ mit glockenförmiger Bursa. Die Q messen durch-

schnittlich 10,5 x 0,5, die rf 8,8x0,6 mm. Durch die weißliche transparente

Körperwand scheint der dunkelblutrothe Darm durch; die quergestreifte Cuticula

zerfällt in eine äußere und eine schwächere innere Lage. Die Hypodermis
bildet wie gewöhnlich Medianleisten und breite Seitenfelder. 900 u hinter dem

Vorderende liegen die Cervicalpapillen , 6 Papillen umgeben den Mund; auch

die Bursarippen tragen Sinnesorgane. Die inneren Organe sind zum Theil

durch bindegewebartige Stränge an der Körperwand befestigt. Der Hautmuskel-

schlauch weicht von dem anderer Ankylostominen nicht ab. Der Nerven-
ring liegt dicht vor dem Excretionsporus ; die Beschreibung der Nerven und

Papillen bietet wenig Bemerkenswerthes. Verf. schildert dann sehr umständlich die

Mundkapsel und ihre chitinöse Bewaffnung (>cono maxilar«, »dientes caninos«,

»dientes molares«, »arco incisivo« etc.); nahe bei ihrem Rande mündet die

dorsale Schlunddrüse; außer letzterer sollen Schleimdinisen im Ösophagus vor-

kommen. An dessen Übergang in den Mitteldarm finden sich 4 Darmklappen.

Das Darmepithel ist im Anfang voll schwarzer Granulationen; zum hintersten

Darmabschnitt treten Muskelstränge in Beziehung. Das Rectum ist in der Mitte

gegen die Ventralseite hin etwas aufgetrieben. ZweimächtigeKopfdrüsen münden

seitlich nahe beim Mundrande. Die Cervicaldrüsen öffnen sich in den Excretions-

porus; 4 Excretionsgefäße, jederseits ein craniales und ein caudales. Die

Schilderung der Geschlechtsorgane enthält nichts Neues. — A. conepati ist mit

caninum nahe verwandt, aber nicht identisch.

Farla findet im Dünndarm von Ganis und Felis ein neues Äncylostomum
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braziliense n. von 8,5 (Q) resp. 7,5mm {(^] Länge; das Kopfende ist wenig
um die Längsachse gedreht, der Mund schräg dorsalwärts gewendet. Die
Cuticula ist quergestreift. Der ventrale Mundrand trägt jederseits einen starken

dreieckigen, mit der Spitze nach unten und hinten gerichteten Zahn ; im oberen
und inneren Winkel dieser Zähne ist ein accessorischer Zahn sichtbar; im
Grunde der Mundkapsel stehen 2 kurze innere ventrale Zähne. Die Kopf-
drüsen erstrecken sich fast über die halbe Körperlänge; ihre Mtiudung ver-

hält sich wie bei A. duodenale. Von den Schlunddrüsen ist die dorsale am
besten entwickelt. Der Excretionsporus liegt hinter den Cervicalpapillen, vor

dem Nervenring. Die Spicula sind sehr lang, fein zugespitzt, quergestreift;

ein accessorisches Stück liegt nahe bei der Cloake. Der mediane Bursalappen
ist von den seitlichen gut gesondert; die Anordnung der Rippen ist ähnlich

wie bei canmum. Das Hinterende des Q läuft in eine feine die Haut
durchbrechende Spitze aus; die Vulva liegt am Beginn des letzten Körper-
drittels; die Vagina ist sehr kurz, Vulvamuskeln fehlen. Die Eier messen
65 >< 32 ^i.

Über Sclerostomum edcntatum s. Martin, über Oesojjkagostomimi Leiper(^') und
Railliet(^), über Physaloptera Leiper(^).

Vessichelli beschreibt Dacnitis stelmioides n. ; die Begattung der geschlechts-

reifen Würmer und die Embryonalentwickelung erfolgen im Darm der Ammo-
cöten und junger Petromyzon\ die Larve bohrt sich wahrscheinlich durch die

Darmwand und liegt, besonders reichlich bei älteren P., in Cysten auf der

Außenseite des Darmes; die Ammocöten inficiren sich vermuthlich durch Ver-
zehren solcher nach der Fortpflanzung eingegangener Individuen.

Railliet & Henry (^j ordnen die Raubthierascariden , nach Leiper 1907, in

2 Genera: Belascaris [mystax, axnulata^ marginata, vulpis, masctdior n.) und
Toxascaris (leonina, limbata n., microptera)\ T. limbata n. werde von Leiper
und Glaue fälschlich mit Ascaris marginata identificirt.

Über A. megalocephala s. Greim, mystax Beisele und Schöppler.

Cappe de Baillon bringt eine neue Untersuchung der Längsmuskel-
zellen von Ascaris (hauptsächlich megalocephala). An jeder Faser unter-

scheidet er die Spindel (fuseau), den Bauch (panse) und einen oder mehrere
Fortsätze (bras). Bei den sublateralen Fasern ist die Spindel sehr lang, der

Bauch relativ klein ; der Kern liegt central. Bei den intermediären Fasern ist

die Spindel sehr groß und stark comprimirt, der Bauch ebenfalls groß und
mit mehreren Anhängen versehen; die Gesammtform wechselt etwas je nach

der Körpergegend. Die submedianen Fasern gleichen den ersten; ihr Bauch
bildet einen kurzen, unregelmäßig verzweigten Stamm. Die wenig zahlreichen,

kleinen Fasern des Kopfendes gehen am vorderen und äußeren Rande der

Spindel in eine Franse von langen, schräg nach vorn ziehenden Fibrillen über

:

ähnlich am Hinterrande die Fasern der Schwanzregion , abgesehen von .8 be-

sonders ausgebildeten. — Die Spindeln sind »longitndinal wie die Blätter eines

Buches« angeordnet und bilden 4 Längsfelder, in denen die Zellen im Allge-

meinen so hinter einander stehen, dass »die 1. Zelle die 2. um so viel überragt,

wie diese die 3. überragt«. Der Kern ist kugelig oder etwas gestreckt und
hat mehrere Nucleolen. Im Plasma bildet die contractile Substanz die »con-

tractile Rinde«, die selbst aus Längsbändern besteht; diese entstehen »aus der

Vereinigung von Bündeln diflferenzirter Trabekel des Cytoreticulums « . Die nicht-

contractile Substanz weist das gewöhnliche Enchylem mit Stützfibrillen und den

Producten der Zellthätigkeit auf. Die Stärke der Rinde schwankt mit der Lage
der Faser; sie ist am geringsten bei jungen Individuen, am größten beim (j^.

Die Stützfibrillen vertheilen sich allenthalben in der nicht-contractilen, sowie
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zwischen den Bändern der contractileu Substanz, einige dringen auch in diese

ein, andere gehen aus der Faser zur Cuticula. Die Muskelzelle hat eine feine,

stellenweise durch Bindegewebe verstärkte Membran. — Die Spindeln hangen
durch Brücken contractiler Substanz, die Bäuche und Arme durch Plasmastränge

zusammen. Die Faser berührt nicht in ihrer ganzen Länge die Subcuticula.

ist aber der Cuticula angeheftet. Die Innervationsfortsätze gehen mit wenigen
Ausnahmen zu den Mediannerven. Bäuche und Fortsätze sind gewöhnlich von

Stützgewebe umhüllt. — Das Muskelfeld von A. ist einem quergestreiften

Wirbelthiermuskel äquivalent; die Fasern sind durch vielfache Anastomosen zu

einem Ganzen verbunden, das sich vorn und hinten durch Sehnenfasern an der

Körperwand befestigt.

Über das Nervensystem von Ascaris s. Rouville, über Widerstandsfähigkeit

der Eier gegen Formol Morris.

Über Oxyiiris vergl. Ernst und Railliet(^).

Nach Faure-Fremiet sind die Fetteinschlüsse, die glänzenden Körner und
Mitochondrien in den Entwickelungstadien der männlichen Geschlechts-
zellen von Ascaris megalocephala selbständig, auch genetisch von einander

ganz unabhängig. Die Fetttropfen sind am reichlichsten in den Spermato-

gonien und der Rhachis, die Mitochondrien in den Spermatocyten , sie bilden

dann um den Kern der Spermatide die granuläre Zone ; die glänzenden Körner

treten in den Spermatocyten auf, verschmelzen in den Spermatiden und schließen

nie Mitochondrien ein, diese legen sich ihnen nur zeitweilig an.

Romieu(') stellt das Vorkommen reifer Spermien im Ductus ejaculatorius

von Ascaris megalocephala fest; die Seltenheit dieses Befundes legt die Annahme
nahe, dass die Umwandlung der Spermatiden in die Spermien periodisch in

langen Abständen und sehr rasch, wahrscheinlich unmittelbar vor der Begattung,

vor sich geht. Die von van Beneden im Genitaltract des Q gefundenen »Entwicke-

lungstypen« von Spermien sind Degenerationstadien oder Artefacte. Die über-

schüssigen Spermien werden vom Uterusepithel phagocytisch aufgenommen und
verdaut. Verf. glaubt, dass die Zottenzellen c. ä villosites) im Uterus, ebenso

die in Samenleiter und Samenblase des (^f , zunächst Plasmaballen als Nähr-
material für die Geschlechtszellen abschnüren, dann als gewöhnliche Drüsen-

zellen fungiren, die beim § zur Bildung der Eischalen beitragen, auch durch

amöboide Bewegungen zur Weiterbeförderung der Geschlechtsproducte dienen.

Die freie junge Spermatide ist rund, der Kern liegt central, peripher eine

Zone stark lichtbrechender Körper. Der Kern ist dicht von Granulis umgeben,

gröberen und eosinophilen feineren; sie bilden zusammen den »corps mito-

chondrial«, der in Folge seiner Ptigidität als Schutzorgan des Kernes und be-

sonders beim Eindringen des Spermiums ins Ei wirksam ist. Über den Ur-

sprung der peripheren lichtbrechenden Körper (von Mitochondrien?) bleibt Verf.

im Zweifel ; er schildert ihre Veränderungen in tinctorieller Beziehung ; sie

entsprechen wohl Dotterkörnern. Indem die Spermatide zur Halbkugel wird,

nimmt die Zahl der lichtbrechenden Körper ab, die Größe der überbleibenden

zu; indem auch die letzten mit einander verschmelzen, entsteht der Glanz

-

körper, zunächst als Halbkugel, deren concaver Seite der Kern mit dem
Corps mitochondrial und dem Plasma anliegt; dann zeitweilig als Becher mit

dünnem, auswärts umgebogenem Rande, in dessen Höhlung Kern und Plasma

sich zurückziehen; indem sich die Höhlung ausfüllt, werden diese als »couronne«

nach außen gedrängt, und der Glanzkörper wird conisch. Er besteht wahr-

scheinlich aus einem Nucleoalbumin und dient theils zum Schutze, theils als

»point fixe dans les mouvements amiboides du plasma du zoosperme en train

de penetrer« ; er könnte auch zur Ernährung des Eies beitragen. — Die
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wenigen großen Chromosomen der Genitalzellen von A. m. sind nicht einfach,

sondern Complexe zahlreicher Chromosomen (mit Marcus). In schon weit ent-

wickelten Spermatiden wird durch Amitose (?) ein centraler und ein peripherer

(oft sich abermals ungleich fragmentirender) Kern gebildet und letzterer meist

. ausgestoßen, wobei er das im Kern der Spermatide enthaltene Centrosom mit sich

nimmt und gelegentlich zur Bildung des Spitzenstückes (Scheben) Anlass gibt,

das richtiger dem Mittelstück typischer Spermien entspricht. — Die Abwerfung
des Cytophors betrachtet Verf. als »phenomene d'epuration protoplasmique«.

— Während die peripheren lichtbrechenden Körperchen der Spermatide an-

wachsen, entwickelt sich nach außen von ihnen einseitig ein Plasmalappen bis

zur 2-3 fachen Größe der kernhaltigen Plasmamasse; seine Abstoßung (die

2. »reduction plasmatique«) erfolgt an dem dem Glanzkörper gegenüber-

liegenden Pol der Spermatide. Das Plasma des Spermiums ist amöboid be-

weglich. Die Spitze des Glanzkörpers bezeichnet das Hinterende ; er entspricht

der Kapsel der Decapodenspermien. Beim Eindringen in das Ei geht der dem
Glanzkörper abgekehrte Pol (couronne) voran; später nimmt der Glanzkörper

an Größe ab und ist meist schon bei der Ausstoßung des 2. Richtungskörpers
verschwunden. Das Plasma des Spermiums vertheilt sich im Ei und wird
stärker färbbar, vermuthlich durch Ausbreitung des Corps mitochondrial. Das
Centrosom der 1. Furchungspindel entsteht neu aus dem männlichen Vorkern.
— Hierher auch Romieil(V).

In der ruhenden, normal ernährten Zelle sammeln sich nach A. Romieu die

Chondriosomen vornehmlich um den Kern an; sie zeigen theils »mouvements
de repulsion«, bei denen Tochterchondriosomen sich von einander entfernen,

theils »mouvements d'attraction«, die zur Kettenbildung oder Verschmelzung
führen; in den Secretvacuolen zeigen sie die Molecularbewegung ; endlich führen

sie »gemeinsame Bewegungen« aus, je nach dem Zustand der Zelle (wird an
den Sertolischen Zellen und den Spermatogonien von Ascaris megalocephala

erläutert). Diese Bewegungen beruhen auf molecularen Wirkungen, die »das

noch mysteriöse Gebiet der Biomechanik« berühren; die Mitochondrien könnten
wohl durch »wirkliche Chemotaxis« zu der zu leistenden Arbeit hingezogen

werden, wie die Leucocyten zu den Microben.

Nach der ausführlichen Mittheilung von Meves [s. Bericht f. 1910 Vermes

p 44] enthält das unbefruchtete Ei von Ascaris außer den »hyalinen Kugeln«,
Dotterkörpern und Vacuolen in der plasmatischen Grundsubstanz verstreute oder

zu Gruppen vereinigte Plastochondrien, die schon intra vitam sichtbar, nach
der Altmannschen Methode leicht zu färben sind. Ähnliche aber größere

Plastochondrien enthält der plasmatische Kopftheil des Spermiums, zum Theil

auch die dünne Plasmaschicht um den Glanzkörper. Wenn das Spermium ins

Ei eingedrungen ist, rundet sich der Glanzkörper ab und verschwindet nach
und nach; indem es in die Eimitte rückt, wird es ebenfalls kugelig; Plasto-

chondrien treten erst vereinzelt, dann zahlreicher »an die Oberfläche desselben

heraus« ; diese zerfallen bald in kleinere, denen des Eies gleiche Körner, später

thun dies auch die im Inneren zurückgebliebenen Plastochondrien. Während der

Bildung des 1. Richtungskörpers ziehen sich die Eiplast. von der Peripherie

zurück und immer dichter um das Spermium zusammen ; dann treten die männ-
lichen Plast, »offensichtlich« ins Eiplasma über, und so wird allmählich der vom
Spermium eingenommene Bezirk von Körnern frei. Die Annahme, dass die

männlichen und weiblichen Plast, paarweise verschmelzen, scheint durch die

Beobachtung einer Abnahme der Zahl und Größenzunahme der Körner nach
der 1. Reifetheilung bestätigt zu werden. Kleine Plast., vermuthlich ungepaart

gebliebene, wandern in die kurz vor der Ausstoßung des 1. Richtungskörpers
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gebildete »innere Perivitellinschicht« ein und werden hier vielleicht zu den

gekreuzten Fibrillen (van Beneden). Der Nachweis des Übertrittes von

Piastosomen bei der Befruchtung aus dem Spermium in das Ei, von Elementen,

die die »Anlagen für die verschiedensten Diflferenzirungen « bilden, erlaubt, sie

als 3 Vererbungsubstanz des Protoplasmas« in Anspruch zu nehmen.

Retzius beginnt seine Untersuchungen am Äscaris-Ei mit dem Stadium, wo
das Spermium schon mitten im Ei liegt, und der 1. Richtungskörper fast fertig

ist. Verf. bespricht zunächst die Bildung der Richtungskörper und die

Färbung ihrer Chromosomen (grünblau, Spindelfasern roth) im Gemisch von

Biondi; Centrosomen und Plasmastrahlungen wurden dabei nicht gesehen. Die

Chrom, erscheinen zwischen die Spindelfaserenden eingebettet, nicht ihnen an-

geheftet. Um die beiden Stäbchen des Eikernes entstehen bald »rothe, gekörnte,

verzweigte Fasern« und verbinden jene unter einander und mit der Wand der

sie einschließenden Blase ; die blaugrünen Stäbchen verschmälern sich , verblassen

und verschwinden endlich, während das Faserwerk sich vermehrt; oft enthält dieses

»eine Art von Nucleolus«. Im Spermium färbt sich nach Biondi der Kern
mehr grünlich, der Glanzkörper himmelblau, das Plasma roth. Nach dem Ein-

dringen ins Ei zerstreuen sich die rothen Körner um denSpermiumkern im Eiplasma.

Die beiden grünlichen Chromosomen des Spermiums gelangen dann ebenfalls

in ein von rothen Netzen und Körnern erfülltes Bläschen, verblassen später,

während die rothe Substanz mit ihren nucleolenartigen Körnern zunimmt; der

Kern tritt dann wie der benachbarte Eikern in Ruhe. In beiden Kernen er-

scheinen nun wieder zerstreute blaugrüne Körner in den rothen Strängen,

ferner im benachbarten Eiplasma die Centrosphäre mit großem rothem Central-

körper. Die Chrom, bilden dicke blaugrüne Bänder, die rothe Substanz persi-

stirt als sehr feine Netzfäden; jene zerfallen, wenn die Spalthälften die Pole

der 1. Furchungspindel erreicht haben, in zahlreiche blassere Körper; die

Körnerhaufen schnüren sich dann »zu einigen, gewöhnlich ungleich großen

Blasen« ab und werden roth, wobei die Blasen mit einander verschmelzen.

Vor der 2. Theilung ziehen sich die Körner wieder zu Strängen zusammen,

und die blaugrünen Chrom, bilden sich neu. Ähnlich verhalten sich die Kerne
bei den folgenden Theilungen; in den »Blastula- und Gastrulastadien« aber

verschwindet während der Ruhe zwischen den Theilungen das Blau der Chrom,

nicht, sondern wird nur etwas blasser, — Das Eiplasma besteht »aus einer

unstructurirt erscheinenden, hellen Grundsubstanz, welche ich als das Para-

mitom Flemming's betrachte, sowie aus feinen, in diesem in verschiedenen

Richtungen verlaufenden Fäserchen, in welchen kleine Körnchen aufgehängt

sind«. Die Deutung der großen vom Spermium ins Ei eingeführten Protoplasma-

körner steht noch aus ; ihre von Meves angenommene Verschmelzung mit je einem

Mitomkorn des Eies wurde nie beobachtet; sie verschwinden nach ihrer Aus-
breitung spurlos.

Nach Mulsow treten bei den Reifungstheilungen der Eier von Ancy-

racanthus cystidicola 6 Tetraden auf, in den Spermatocyten vor der 1. Reifungs-

theilung ebenfalls 6, unter diesen aber ein kleineres, univalentes Element; die

Spermatocyten 2. Ordnung erhalten theils 5, theils 6 Chromosomen; die

2. Theilung besorgt die Äquation; in den Spermatiden bleiben die Chromo-
somen getrennt; beim fertigen Spermium liegen sie in der dünnen Plasma-

schicht, die den großen kugeligen Glanzkörper umgibt. Die Embryonen im

Uterus haben bei der Furchung 12 oder 11 Chrom.; erstere werden wohl $,
letztere q^.

Die Oogonien der zwitterigen Generation von Angiostomuni lassen nach

Schleip(V) bei den Theilungen 12 (oft 8 größere und 4 kleinere] Chromo-

Zcol. JahresbericM. 1911. Yermes. -m
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somen erkennen; bisweilen liegen 1 oder 2 etwas abseits von den übrigen.

Am Ende der Keimzone zeigen die Kerne einen centralen Synapsisknäuel, dem
der große Nucleolus dicht anliegt. In der Wachsthumsperiode lockert sich der

Knäuel, einzelne Fäden zeigen einen Längsspalt, später gezackte Conturen; end-

lich sondern sich 6 Chrom., die alle aus 2 Theilen bestehen und oft deutliche

Vierergruppen bilden; sie sind wahrscheinlich durch Conjugation (endweise?)

der 12 Einzelchrom, der Oogonien entstanden. Während dessen verkleinert

sich der Nucleolus, zerfällt und verschwindet. Die Reifungstheilungen verlaufen

typisch, wahrscheinlich besorgt die 1. die Reduction. — Samenbildungszonen

finden sich in einer oder beiden Keimröhren der Zwitter, fehlen aber bisweilen

ganz; die Bildung von Spermien und Eiern erfolgt mehrfach alternirend. In

einem Falle lag die Hodenzone dicht unterhalb der Synapsiszone; die Kerne
in jener zeigen 2 kleine Heterochromosomen neben den schwach färbbaren

Chromatinfäden und dem Nucleolus; es sind Spermatocytenkerne (1. Ordn.j, die

in einer hellen syncytialen Plasmamasse liegen. Verf. schildert dann die weiteren

Schicksale der Hodenzone mit besonderer Rücksicht auf die Degeneration an
ihren Grenzen gegen die Oocytenzonen zu. Oo- und Spermatocyten entstehen

also aus den gleichen indifferenten Keimzellen der Synapsiszone, d. h. die

»Oocyten« 1. Ordn. der Synapsiszone werden in männliche Keimzellen um-
gestaltet, und in den Übergangszonen scheinen auch herangewachsene Oocyten

sich noch in männliche Keimzellen zu verwandeln. — Die Heterochromosomen
der Spermatocyten zeigen nie Längs- oder Quertheilung, die anderen 5 sich

nach ihnen ausbildenden Chrom, sind deutliche Doppelfäden, bilden sich dann
in Würfel-, ring- oder kreuzförmige Körper um; diese 7 Chrom, kommen ver-

muthlich so zu Stande, dass von den 12 Chromosomen der Oogonien 10 sich

paaren, 2 ungepaart bleiben; bisweilen treten auch diese als ein bivalentes

Heterochromosom auf; ob die Conjugation parallel erfolgt, ist nicht festzu-

stellen. Der Nucleolus bleibt während dessen, wenn auch in Stücke zerfallen,

oft noch bestehen, ist aber weniger färbbar als die Chrom. Bei der 1. Reife-

theilung werden die Elemente der Doppelchrom. von einander getrennt, es

findet also Reduction statt; auch beide Heterochrom. theilen sich, so dass auf

jeden Spermatocyt 2. Ordn. wieder 7 Chrom, fallen. Bei der 2. Reifetheilung

werden die Spalthälften der 5 normalen Chrom, getrennt, in jede Tochterplatte

geht außerdem 1 ungetheiltes Heterochrom. über. Dieses vereinigt sich bei

einem Theil der Spermatiden mit den übrigen, bei einem anderen wird es mit

dem Restkörper abgestoßen, der Spermatidenkern enthält dann nur 5 Chrom.

Verf. findet demgemäß Embryonen mit 12 und mit 11 (da sich in den so-

matischen Zellen nach den ersten Theilungen die Chromosomenzahl verdoppelt,

mit 24 und 22) Chrom.; wahrscheinlich werden erstere zu Q, letztere zu (^f.

Nach Boveri haben die in den Geschlechtsröhren der zwitterigen Rhabditis

nigrovcnosa zunächst gebildeten Spermien theils 6, theils 5 Chromosomen;
befruchtete Eier mit 12 Chrom, liefern die Q, solche mit 11 die (f der frei-

lebenden Generation. Die Oocyten 1. Ordn. der Q enthalten demnach 6 Te-
traden, die Spermatocyten 1. Ordn. der (^ dagegen 5 bivalente Elemente und
1 univalentes, das ungetheilt in den einen Spermatocyt 2. Ordn. übergeht und
erst bei dessen Theilung zerlegt wird; so entstehen wieder Spermatiden resp.

Spermien mit 6 und mit 5 Chrom.; von ihnen sind wohl nur die ersteren zur

Befruchtung tüchtig, und es gehen aus den Zygoten nur Q. hervor; dafür spricht

auch, dass die Zellen der Lungengeneration stets 12 Chrom, aufweisen. In

den Oogonien sind 2 der letzteren kleiner und compacter als die übrigen und
in opponirter Stellung dem Nucleolus angelagert. Die Spermatocyten 1. Ordn.

bei der Lungengeneration sind kleiner als die Oocyten und haben neben 5 bi-
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valenten 2 Univalente (nicht gepaarte) Chrom.; diese X-Chromosomen entsprechen

den beiden abweichenden in den Oogonien; in den älteren Spermatocyten
1. Ordn., wo die gewöhnlichen Chrom. Tetraden bilden, zeigen sie einen Längs-
spalt. Die X-Chrom. werden bei der 1. Reifungstheilung halbirt, bleiben bei

der 2., während die Dyadenhälften aus einander rücken, im Äquator liegen und
werden dann wohl nach ZufaU auf die Tochterzellen vertheilt, entweder so, dass

jede Spermatide 1, also im Ganzen 6 Chrom., oder so, dass eine Spermatide
beide X-Chrom. erhält; ersteres wurde direct beobachtet, letzteres ergibt sich

aus dem Vorkommen von Spermatiden mit 7 resp. 5 Chrom.; fertige Spermien
mit 7 Chrom, fehlen; die degenerirenden Spermatiden mögen die mit 7 Chrom,
sein. Ob auch durch Ausstoßung der beiden X-Chrom. aus 7-zähligen Sperma-
tiden 5-zählige gebildet werden, ist zweifelhaft. — Verf. sieht die Function
der X-Chrom. hauptsächlich in der Beeinflussung der secundären Geschlechts-

charaktere: Zygoten mit einem X ergeben die männliche, solche mit 2 die

weibliche Organisation; letzterer entspricht auch die hermaphrodite Generation;
dagegen werden die Fortpflanzungszellen durch die X nicht als männlich oder
weiblich bestimmt: »auch Zellen mit der weiblichen Zahl von X-Chromosomen
können männliche Geschlechtszellen liefern, wie eben unsere Hermaphroditen
gelehrt haben«. — Verf. hält es für möglich, dass Schleip [s. oben p 58], der die

beiden X sich stets auf beide Spermatiden vertheilen, aber nur in einer erhalten

lässt, nicht völlig normale Zustände beobachtete.

In den plasmaarmen Spermatogonien von Heterakis vesicularis findet

Gulick das Chromatin der ruhenden Kerne fein zerstreut oder als unregelmäßiges
Netz; bei den Theilungen sind 9 Chromosomen zu zählen. Nach der letzten

Spermatogonieutheilung tritt eine nucleolusartige Chromatinmasse hervor; sie ent-

spricht vielleicht dem Idiochromosom; im folgenden Spiremstadium, wo das
Chromatin sich in etwa 9 stark färbbaren Fäden an der Kernoberfläche an-
ordnet, ist sie schwer zu unterscheiden; die Fäden wollen sich mit den Enden
an einander legen (Andeutung einer Synapsis). Indem sie wieder abblassen, und
nur das Idiochrom. stark färbbar bleibt, geht der Kern in das 2. Nucleolus-
stadium über. Der Chromatinnucleolus betheiligt sich bei der Tetradenbildung
der übrigen Chrom, nicht. In der 1. Reifungspindel liegt das Id. etwas ab-
seits von den Tetraden; während diese sich theilen, verharrt es im Äquator;
erst nachdem die Dyaden an den Centrosomen angelangt sind, nähert es sich

dem einen Pol. So entstehen Spermatocyten 2. Ordn. mit 4 Dyaden und
solche mit 4 Dyaden + Id.

;
jene liefern 2 Spermatiden mit je 4, diese 2 mit je

5 Chrom. Die fertigen Spermatidenkerne sind nur in der Größe noch leicht

verschieden; die Spermien sind schwanzlos, steif amöboid. — Die Oogonien
zeigen in der Mitose 10 Chrom.; in den Oocyten 1. Ordn. bildet sich nach
Beendigung der Wachsthumsperiode ein Spirem aus; nach dem Eindringen des

Spermiums diflferenziren sich 5 Tetraden. Die Tochterplatten der 1. Reife-
theilung bestehen aus je 5 Dyaden. Die innere Tochterplatte der 2. Richtung-
spindel bildet sich zum weiblichen Vorkern um, die äußere degenerirt im Oocyt. —
H. infJexa und dispar verhalten sich nur wenig different; bei letzterer übertrifft

das Id. die übrigen Chrom, so bedeutend an Größe, dass auch in den Oogonien
die homologen Elemente leicht erkennbar sind; bei den Reifetheilungen erhält

jedes Ei ein Id. — Die Kerne junger Spermatocyten von Slrongyhis paradoxus
enthalten einen großen und einen kleinen Nucleolus; die Chromosomenfäden
ordnen sich zu 5 mit den Enden fest verschmolzenen doppelwerthigen Chrom.;
während der große Nucleolus abnimmt, tritt der kleine als stark färbbar hervor.

In der 1. Reifungspindel liegt dieser im Centrum der Tetradengruppe und
wandert gleichzeitig mit den Dyaden zum einen Spindelpol; die Elemente der
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Spermatocyten 2. Ordu. werden dann äquationell getlieilt, woraus sich Sperma-

tiden mit 5 und 6 Chrom, ergeben. Die Oogonien haben 12 Chrom.; die

Reifetheilungen der Oocyten verlaufen typisch; der weibliche Vorkern hat 6 Chrom.

Bei der Bildung der Äquatorialplatte der 1. Furchung liefert der weibliche

Vorkern eine Gruppe von 6, der männliche eine solche von 5 oder 6 Chrom.

Bei den weiteren Zelltheilungen treten demnach entweder 11 (cT) oder 12 (Q)
Chrom, auf. — Die Spermatocyten 1. Ordn. von St. tenuis zeigen 5 Tetraden

und ein kleineres Element; alle 6 werden bei der 1. Reifetheilung getheilt;

dagegen bleibt das kleine Element beim Übergang der Spermatocyte 2. Ordn.

in die Spermatiden ungetheilt. — Verf. erörtert dann allgemein die geschlechts-

bestimmende Bedeutung der X-Chromosomen und stellt es als wahrscheinlich

hin, dass alle diese »in einer weibchenbestimmenden Richtung wirken, aber dass

erst 2 zusammen stark genug sind, um ausschlaggebend zu werden«. Die

Determinanten der männlichen Eigenschaften sind vielleicht in den gewöhnlichen

Chrom, zu suchen, also in den Q latent, bei den (j^ aber durch den »domi-

nirenden Eintluss des Fehlens eines X-Chromosomas« activirt.

In den Kernen der Spermatocyten 1. Ordn. von Asearis felis treten nach

Edwards außer 8 bivalenten Autosomen 2 Idiochromosomen, ein großes X und

ein kleines Y, auf. Eins von diesen geht in den einen, das andere in den anderen

Spermatocyt 2. Ordn. über; bei der 2. Theilung werden die Id. längsgespalten;

die eine Hälfte der Spermatiden enthält also ein X, die andere ein Y. Die

Eier enthalten wohl sämmtlich nur X; vorläufig kann als »Formel für die

Geschlechtserzeugung bei ^1. /eZw« angenommen werden : a) Ei X + Spermium

X = XX (9), b) Ei X + Spermium Y = XY (cf).

H8rtwig unterwirft Eier von Asearis megalocephala [hivalens] der Einwirkung

von Radium (7,4, 5,3 und 2,0 mg Bromid); je länger und intensiver die Be-

strahlung, desto mehr werden die Theilungen verzögert; die ersten Plasma-

theilungen sind normal, später werden sie unregelmäßig, und die Keime sterben

ab. Eier, die 21-48 Stunden bestrahlt wurden, kamen nicht über die 1. Theilung

hinaus oder blieben ungetheilt, bisweilen zeigten sie Knospenfurchung. Bei

den ersten Mitosen unterbleibt meist die normale Schleifenbildung; das Chro-

matin erscheint in Körnchen, die im Mutterstern der 1. Furchung oft in

4 Gruppen gesondert sind. Vermuthlich lockert die Bestrahlung die in den

»Sammelchromosomen« (Boveri) vereinigten Elemente; die Vertheilung des Chro-

matins auf die Tochterkerne ist meist ungleich. Die Kerne länger bestrahlter

Eier sind feinkörnig.

Nach Girgolaff zeigen stark gedrückte Embryonen von Asearis im Vierzellen-

stadium nicht die normale rhombische oder T-förmige Figur, sondern ordnen

sich in einem der Eischale anliegenden Bogen oder in winkelig geknickter

Reihe; im 8-Zellenstadium »streben« die Blastomeren einen Kreis zu schließen,

danach fügen sie sich zu einer soliden Platte zusammen. Bei schwächerem

Druck ordnen sieh schon die 4 ersten Blast, so in einer Ebene, dass sie eine

Öffnung zwischen sich lassen, dann folgen wieder solide Platten. Sterben einige

Blastomeren ab, so furchen sich die übrigen zunächst noch weiter, liefern aber

wohl nie einen ganzen Embryo. Bei sehr starker Compression kommt es zu-

weilen zur > Vertheilung des Chromatins über die ganze Zelle und ihrer sofortigen

Theilung in mehrere Theile « ; diese Eier entwickeln sich nicht weiter. Die

Keime dagegen, bei denen 8, 12, 16 Blastomeren eine ebene Platte oder einen

Ring bilden, runden sich nach aufgehobenem Druck ab und liefern meist einen

normalen Embryo. Eier, die nur die 1. Theilung unter Druck durchmachen,

entwickeln sich normal. »Die Compression der Eizelle verringert im Allgemeinen

die Lebensfähigkeit und hemmt den Gang der Entwickelung. ?.
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Nach Kautzsch liegt in den Eiröhren einer Äscaris den Eiern eine bis eigroße

»Nebenzelle« an, die wohl von der Aufnahme des 2. Richtungskörpers in eine

vom Ei abgeschnürte Plasmamasse herrührt. In den größeren Nebenzellen

spalten sich die Chromosomen längs, doch trennen sich die Hälften nicht, sondern

wandeln sich zum ruhenden Kern um; Sphären und Spindelfasern treten nicht

auf, Centrosomen fehlen ; die Zelle selbst schnürt sich ein, theilt sich auch oft,

wobei das Chromatin nach zufälliger Combination auf die Tochterzellen ver-

theilt wird. Die folgenden Theilungen scheinen die Erhaltung der Chromosomen
im ruhenden Keni zu bestätigen. Der entstehende Zellhaufen zeigte meist keine

deutlichen Beziehungen zum normalen Embryo.

6uerrinl(^) erhielt von Froschherzen, die er mit Leibeshöhlenflüssigkeit oder

Extracten einzelner Gewebe oder der ganzen Ascaris megalocephala befeuchtete,

normale Cardiogramme und möchte daraus schließen, dass A. keine irgendwie

toxischen Stoffe erzeugt. — Hierher auch Weinberg & Julien.

Über Nematomorphen und Gordiiden s. unten p 86.

5. Acanthocephala.

Porta gibt einige Notizen über Echinorhynchus hufonis^ tigrinae, jmtani und
xenopeUidis] die beiden letzten sind nur Larven von Gigantorhynchus compressus.

Hierher Blanc & Cauchemez.

6. Chaetognatha.

Ritter-Zahony(^) berichtet über die Chätognathen der Plancton-Expedition, die

schon theilweise von Strodtmann [s. Bericht f. 1892 Vermes p 45] und Steinhaus

[ibid. f. 1896 p 45] bearbeitet wurden, führt Arten von Sagitta, Pterosagitta,

Eukrolmia und Krohnitta auf und beschreibt besonders eingehend S. setosa und
(legans. Weiter erörtert er die quantitative Vertheilung der Chätognathen

im Atlantischen Ocean und die Frage, wo die Eier abgelegt und die ersten

Stadien durchlaufen werden. Alles weist darauf hin, dass die Eier in der

Tiefe abgelegt werden, sofort emporsteigen und sich erst in höheren (wärmeren?)

Regionen entwickeln. Dann aber wandern die Larven wieder nach der Tiefe.

Da aber einerseits ganz junge, andererseits geschlechtsreife Individuen in allen

Tiefen vorkommen, so sind wahrscheinlich die Eier überall verbreitet, voraus-

gesetzt, dass dies nach der Jahreszeit überhaupt möglich ist.

Mit der Bearbeitung der von der Deutschen Südpolar-Expedition ge-

sammelten Chätognathen verband Ritter-Zahonyf^) eine Revision dieser Gruppe.

Von einer Übersicht über die Organisation wird abgesehen und das Haupt-

gewicht auf möglichst vollständige Genus- und Speciesdiagnosen gelegt. Zum
Theil neue Arten werden beschrieben von Sagitta^ Pterosagitta^ Spadella, Eu-
krohnia, Heterokrohnia n. g. und Krohnitta. Das Vorkommen von Sagitten

unter allen Breiten ist hinlänglich erwiesen. Keine einzige Art lebt in allen

Tiefen aller Meeresgebiete, ist also cosmopolitisch. Auch die Chätognathen sind

von Temperatur und Druck abhängig. Die Eintheilung in Warm- und Kalt-

wasserarten ist undurchführbar, weil mehrere Arten in der Jugend im warmen
Wasser (Epiplaucton), später dagegen im Mesoplancton gefunden werden. All-

gemein überwiegen die jüngeren Stadien in höheren, die älteren aber in tieferen

Schichten. Die rein epiplanctonischen Arten sind, mit Ausnahme der Küsten-

form S. Hegaus, durchweg klein und reifen relativ früh, bevor sie in zu kaltes
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Wasser gelangen. Neritische und oceanische Arten im Sinne Fowler's [s. Bericht

f. 1906 Vermes p 65] lassen sich nicht unterscheiden. Verf. stellt ferner die

Verbreitung der einzelnen Arten zusammen, gedenkt auch der Unterschiede

zwischen der arctiachen und antarctischen Fauna sowie ferner der fast uner-

forschten Tiefsee der Polargegenden und schließt mit einer Übersicht über die

Vertical- und Oberflächenfänge. — Hierher auch Ri{ter-Zahony(S'^).

7. Gephyrea.
Hierher Gadd.

Theel beschreibt die Priapuliden und Sipunculiden der schwedischen ant-

arctischen Expedition, erörtert das Problem der Bipolar ität speciell in Bezug

auf die Seicht-Wasserfauna und kommt dabei zu folgenden Schlüssen. Nahe

verwandte bipolare Thiere existiren, obgleich sie sich nicht ausgiebig fortbewegen

können und gegenwärtig in den Zonen zwischen den Polarmeeren fehlen; diese

Übereinstimmung beruht meist nicht blos auf Convergenz; ein Austausch er-

wachsener Thiere von Pol zu Pol ist ausgeschlossen; Larven von Seicht-Wasser-

thieren halten den Transport von Pol zu Pol nicht aus; die Schwebeperiode

mariner Larven ist sehr begrenzt; die untermeerischen Strömungen von Pol zu

Pol sind so langsam, dass die Larven dabei zu Grunde gehen müssten. Daher

verlangt die Bipolarität eine specifische Erklärung, und Verf. zieht hierzu be-

sonders Priapulus heran. Dieser war früher über die ganze Erde verbreitet,

ist in den tropischen und gemäßigten Zonen ausgestorben, in den kalten am
Leben geblieben, und so bilden der nordische P. caudatus und der südliche

c. forma tuberculo-spinosus Relicten, d. h. ihre Ähnlichkeit beruht auf Verwandt-

schaft. Gleiches gilt natürlich für die übrigen bipolaren Species. — Verf. be-

handelt auch die Frage nach den Holoplancton-Thieren und kommt zu dem

Schlüsse, dass man nach ihnen die Richtung der Meeresströmungen nicht be-

stimmen kann. Endlich beschreibt er ausführlich und unter Angabe vieler

anatomischer Details zum Theil neue Arten von Priapulus^ Phascolosoma

und PJiascolion.

Ikeda(i) beschreibt aus der Tiefsee Äeanthohmningia n. shiplei n., die statt

der 2 Haken der übrigen Bonelliden 8 hat. Ähnlich wie bei Bonellia miya-

jimai [s. Bericht f. 1908 Vermes p 7 No. 1], sind die Haken klein und regellos

zusammengedrängt. Ferner fehlt ihnen die Musculatur, indem sie einfach in

der Haut stecken. Auch Hamingia ijimai [ibid. Vermes p 7 No. 4] hat

ähnliche kleine Haken, gehört also zu A. Verf. macht Angaben über Darm-

canal, Analdrüsen, Gefäßsystem und Oviduct. Die parasitischen Männchen
sind 3-4 mm lang, bewimpert und ohne Haken; sie stimmen in hohem Maße

mit denen von ijimai überein.

Bledowski(i) hat weitere Beobachtungen über Bonellia veröffentlicht [s. Bericht

f. 1910 Vermes p 57]. Er trennt die Bonelliden, die Nichts mit den Sipun-

culiden gemein haben, von diesen vollständig. Beim Kriechen verliert B. viridis

die Haut und autotomirt ihren Muskelsack unter Ausstoßung des größten Theiles

des Darmes und des Uterus. Diese Verwundung hat in der Regel den Tod

zur Folge; jedoch können die autotomirten Organe regenerirt werden. Die Größe

der Thiere hängt von der der Spalte ab, die sich die Larve zu ihrem Domicil

erwählt hat; die größten leben frei im Schlamme. Centren der Circulation sind

die beiden lateralen Rüsselgefäße. Zur Athmung dient der Rüssel, nicht

die Analorgane (gegen Lacaze-Duthiers), die rein excretorisch fungiren. Der

Uterus ist ein modificirtes Nephridium.
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8. Rotatoria.

Hierher auch HIava, Konsuloff, Lucks, MurrayC^j, Rousselet(ij und Wilkins.

Shull's 2. Studie über den Lebenscyclus von Hydatina senta [s. Bericht

f. 1910 Vermes p 58] hat zu folgenden Resultaten geführt. Zwei bei 20° C
und 24,5" C gezogene reine Generationen lieferten ungefähr die gleiche Zahl

von Männchenerzeugern; bei 10" C gezogene ergaben in mehreren Fällen

eine größere Zahl, in einem Falle dagegen eine kleinere, also ist der Einfluss

der Temperatur ein indirecter. Durch eine Lösung von Pferdedünger kann das

Erscheinen von M. aufgehoben werden, selbst dann, wenn die Lösung vorher

gekocht, oder getrocknet und wieder gelöst worden war. Die wirksame Sub-

stanz ist anscheinend weder in Äther, noch in absolutem Alkohol löslich. Die

braune der Düngerlösungen hat auf die Proportion der M. keinen Einfluss.

Ein höherer Grad von Alkalinität schien zuweilen die Zahl der M. zu verringern.

Ebenso wirkten Lösungen von Harnstoff, Ammoniak und Ammoniumsalze, Fleisch-

extract und Kreatin. Zwei reine Generationen verschiedener Herkunft lieferten

trotz gleichen äußeren Bedingungen eine verschiedene Zahl von M. Wurden

Individuen dieser beiderlei Generationen gepaart, so producirten die Zygoten

mehr M. als jede der beiden Eitergenerationen. Wurde ein reiner Nachkomme

der Kreuzung mit einem Exemplar der Eiterreihen gepaart, so bildete unter

den Nachkommen die Zahl der M. das Mittel zwischen der der Eltern.

Lange studirte an Asplanchna sieholdi hauptsächlich die Heterogenesis (Daday,

s. Bericht f. 1900 Vermes p 41) der Q.. Die zahlreichen Culturen vermochte

er mehrfach durch 8 Generationen zu züchten. Es ergab sich bei diesen von

parthenogenetisch erzeugten Q. abstammenden Culturen, dass die Seitenanhänge

in der Größe stark variiren. Bei Culturen dagegen aus Dauereiern im Freien

gefangener Q fehlten diese Anhänge. Daday's Behauptung, diese schlauch-

förmigen Q hätten keine Ringmuskeln, ist nicht richtig. Auch die 2. Gene-

ration war fast ebenso durchgängig schlauchförmig und zeigte nur selten An-

deutungen von Seitenanhängen. Beim Übergang von der 2. zur 3. Generation

hingegen kam es oft zu einem plötzlichen Umschlag der Form, und in der

7. Generation waren Thiere ohne Seitenfortsätze überhaupt nicht mehr vor-

handen. Da aus den Dauereiern stets nur ^ von Sackform schlüpfen, so ist

diese Form [hydigii] die ursprünglichere, und die mit Anhängen [ebhesbornii]

hat sich wohl durch Parthenogenese ausgebildet. — Verf. bestätigt die von

Plate [s. Bericht f. 1885 Vermes p 35-39] geschilderte Asymmetrie der Dorsal-

tasternerven, hat auch wie Car [ibid. f. 1899 p 49] Fußdrüsenrudimente

gesehen. Der Dotterstock von Q, die Dauereier produciren, unterscheidet

sich von dem der sich parthenogenetisch fortpflanzenden. Der (^ Zellhaufen

gegenüber der Spermadrüse (Leydig's Magenrudiment) ist ein Nahrungsbehälter

(mit Hudson). 22 Stunden nach der Copulatiou war das Sperma in der

Leibeshöhle des Q noch am Leben.

Beauchamp(^) widerlegt unter Hinweis auf seine frühere Arbeit [&. Bericht

f. 1909 Vermes p 59] einige Angaben Hirschfelder's [ibid. f. 1910 p 59].

Zwar sitzen bei Eosphora die Cilien nicht direct den Kopfzellen auf und senden

keine Wurzeln hinein; aber bei zahlreichen anderen Species ist dies der Fall.

Diese Zellen sind Anschwellungen der syncytialen Hypodermis und mit dieser

durch einen Stiel verbunden, der sehr lang sein kann. Sie sind die Nährzellen

für die Cilien, und es besteht kein fundamentaler Unterschied zwischen ihnen

und den Drüsenzellen. Die 2 kleinen Körner unter dem Nackententakel sind

wohl keine Statocysten; das Auge wird mit Unrecht von H. geleugnet. H.'s

Fnnda des Mas tax ist nur die innere Partie der beiden Rami. Die
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Muskeln sind quergestreift (gegen H.). Am retro-cerebralen Apparat
von Euchlanis hat H. die schon von Leydig gesehene, gestreifte Muskelhülle

und das Protoplasmakissen mit seinen 6-8 großen Kernen nicht gesehen; der

unpaare Ausführgang des Sackes, der sich vorübergehend bilden soll, ist nur

seine während der Entleerung durch die Contraction der Muskelhülle einge-

schnürte dorsale Partie.

IrOSO veröffentlicht ihren 1. Beitrag zur Kenntnis der Rotiferen des Sees im

Astronikrater [s. auch Bericht f. 1910 Vermes p71: 49 Species (2 n.) von

Philodina^ Rotifer^ Floscularia, Oecistes, Nototmnata^ Eosphora^ Pleurotrocha^

Furcularia, Diglena, Dinocharis, Scaridium, Mytüina, Diaschixa, Diplois, Eu-
chlanis^ Distfjla, 3fonostyla, Cohirella, Iletopidia, Oxysterna n. g., Pterodina

und Noteus.

Rousselet(^) hat die nicht bdelloiden Rotiferen von Cläre Island be-

arbeitet: 109 Arten; specielle Bemerkungen über Floscularia, Pseudoecistes^

Microcodides j Proales, Furcularia, Dinocharis, Ploesoma, Gathypna, Distyla,

Brachionus und Diurella. Die Rotiferen, besonders die frei schwimmenden,

sind cosmopolitisch, einige hingegen selten und in Großbritannien noch nicht

gefunden. — IVIurray(^) beschreibt von eben daher die Bdelloiden: 57 Spec.

(zum Theil neue) von Microdina, Philodina, Pleuretra, Dissotrocha, Callidina,

Mniohia, Bofifer, Habrotrocha, Scephanotrocha, Geratotrocha und Ädineta. Mit

den früher bekannten 9 beträgt die Zahl der irischen Arten 66, keine ist auf

Irland beschränkt, aber von einigen gemeinen kommen in begrenzten Gebieten

Rassen vor.

Murray(*) beschreibt aus Africa tropische Bdelloida: zum Theil neue Arten

von Phüodina, CalUdina, Pleuretra, Mniobia, Botifer, Habrotrocha und Ädineta.

Die von Shackleton's Antarctic Expedition gesammelten Australischen

Rotiferen bestehen nach Murray(^) aus 46 zum Theil neuen Arten von BJdlodina,

Pleuretra, Callidina, Mniobia, Botifer, Habrotrocha, Scephanotrocha, Geratotrocha

und Ädineta; 45 sind neu für Australien; von den 7 neuen Arten sind 6 auf

Austr. beschränkt (1 nachträglich auch in Canada gefunden), 8 andere dort

durch Varietäten vertreten; nur 2 kommen in Austr. und Keuseeland, 4 in

Austr. und Africa zugleich vor. Von den 22 Arten der Austr. Alpen sind nur

20 in Europa bekannt. — Die durch dieselbe Expedition in Canada ge-

sammelten 45 Species gehören nach Murrayl^) zu Philodina, Pleuretra, Galli-

dina, Mniobia, Botifer, Habrotrocha, Geratotrocha und Ädineta; alle (5 neue) sind

für Canada neu. Nur 6 waren schon von Nordamerica beschrieben worden;

die 63 nordamericanischen kommen bis auf 12 alle auch in Europa vor. —
Analog berichtet IVIurray(*) über zum Theil neue pacifische Arten von Philodina,

Pleuretra, Gallidina, Botifer, Habrotrocha, Ädineta und Mniobia, gibt auch eine

Liste sämmtlicher von Fiji, Hawaii, Samoa und den Galapagos bekannten Species.

— IVIurray(^) verfährt ebenso mit den 41 zum Theil neuen neuseeländischen
Species von Microdina, Philodina, Dissotrocha, Gallidina, Mniobia, Botifer,

Habrotrocha, Scephanotrocha, Ädineta, Oecistes, Synchaeta, Polyarthra, Triarthra,

Notommata, Lindia, Furcularia, Flosa, Diurella, Battulus, Dinocharis, Stepha-

nops, Diaschixa, Euchlanis, Monostyla, Distyla, Metopidia, Pterodina, Änuraea

und Pedalion. Diese Fauna stimmt mit der des gemäßigten Europas überein

und ist an seltenen Arten dürftig. Abgesehen von 5 Spec. könnte die Sammlung

eben so gut aus England stammen. Allgemein scheinen die insularen Bdelloiden-

faunen arm in Vergleich mit den continentalen zusein; speciell bei Neuseeland

dürfte dies theilweise auf der Erschwerung der Migration beruhen.

MurrayC) hat die in trockenem Moos lebenden Bdelloiden von Südafrica

bearbeitet: 40 Species (6 neu) von Philodina, Pleuretra, Gallidina, Mniobia,
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Botifer, Habrotrocha und Adineta. 31 werden zum ersten Mal für Südafrica,

16 für Africa überhaupt erwähnt. Von den 71 Bdell. des africanischeu Con-
tinentes sind 18 Africa eigen.

Shephard veröffentlicht eine weitere Liste von Rotiferen Victoria's [s. Bericht

f. 1892 Vermes p 1], zum Theil neue Arten von Floscularia, Stephanoceros,

Melicerta, Limnias, Cephalosiphon, Oecistes^ Lacinularia^ Megalotrocha^ Conodiüus^

Philodiua, Rotißr, Actinums^ Callidina, Microdon ^ AsplancJmojms , Sacculus,

Sytichaeta, Polyarthra, Triarthra, Hydatina, Notops, Taphrocamjm, Notommata^
Copeus, Proales^ Furcularia, Eosphora^ Diglena, Rattulus, Diurella, Dinocharis,

Scauridium, Stephanops, Diaschiza, Euchlanis, Cathypna, Distyla^ Monostyla,

Colurus, Metopidia, Pterodina, Brachionus, Anuraea und Pedalion.

9. Hirudinea.

Hierher auch Benham(3), HardinglS^), Johansson, Southern (2) und Wegeling.

Ascoli(^) studirte das sympathische System mit der Silbermethode. Es
besteht aus Zellen, von deren wechselnd um den Kern gesponnenem Neuro-

fibrillennetz eine die der Zellen weit übertreffende Zahl von Neurofibrillen aus-

strahlt, die durch wiederholte Theilung ins Ungeheuere wächst. Viele Fibrillen

laufen in Sinnesknöpfe und Büschel aus, die meisten aber enden weder frei im
Geflechte, noch an den Ganglien- und Sinneszellen, noch an den muthmaßlich
innervirten Organen, sondern treten schon in den Zellen und auch in den Geflechten

und Geweben netzartig in Verbindung. Die Zellen sind demnach nicht in sich

abgeschlossene, sondern zu syncytialer Gruppirung neigende Gebilde. Die Fi-

brillen des Darmgeflechtes schmiegen sich den von ihnen versorgten Muskel-

fasern zwar an, gehen aber darin nicht auf, sondern treten abermals ins Ge-
flecht ein. Die Seltenheit der Übergänge erklärt sich aus der weiten Ausdehnung
und Verwickelung der Fortsätze der Einzelzellen. Anatomisch ist daher das

sympathische System einheitlich. Die zellenartigen Grundgebilde verbinden sich

durch plasmatische Verschmelzung von Zellen und Zellfortsätzen und durch

Vereinigung von Fibrillen verschiedener Zellgebilde. Die Verbindung der Fi-

brillen setzt die Zellen der Ganglien und Geflechte durch ein einheitliches diffuses

Netz in Beziehung. Das Netz kommt vor Allem in den Kieferganglien auf

kurzer Bahn, meist aber auf langer Bahn zu Staude. Verf. bestätigt und er-

Aveitert so Apäthy's Angaben. — Hierher auch Asooli(^).

Der Golgi-Kopschische Apparat der Nervenzellen bei den Hirudineen und
Lumbricus erinnert nach Bialkowska & Kulikowska ganz an den der Wirbel-

thiere. Wie bei diesen ist er ein intracelluläres Gebilde, dessen Fäden um den

Kern liegen, gewöhnlich einen peripheren Theil des Plasmas frei lassen, nie in

den Achsenfortsatz eintreten und mit den Zellen des Hüllgewebes nicht zusammen-
hangen. Meist sind sie geschlängelt, oft so stark, dass sie Schlingen bilden ; häufig

verästeln sie sich und verbinden sich unter einander zu einem dichten Netz. Auch
gegen Farbstofle verhält sich der Apparat ähnlich dem der Wirbelthiere. Ramuu's
Canälchensystem von L. ist ein Kunstproduct. — Ausführlich werden die

Ganglienzellen der Hir. geschildert. Mit den Nissischen Körpern hat der

Apparat Nichts gemein. Die hellen Räume (Holmgren's Trophospongiencanälchen)

entsprechen der alveolären Schicht Apäthy's und sind durch Quellung des

Apparates während seiner Auslaugung entstanden. Der Apparat hat auch bei

Hir. Nichts mit der Neuroglia zu thun. Die Gliafäden, die von den Paket-

sternzellen und medianen Gliazellen herrühren, bilden auf dem Zellleibe ein

Netz, einzelne Fäden auch im Zellleib ein Gewirr von Fädchen. Die Glia-
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Zellen der Hir., also die eigentlichen Trophocyten, haben ebenfalls einen G.-K.-

schen Apparat.

Durch Methylenblau weist Lepeschkine in den secundären Saugnäpfen
von Branchellion Nervenenden nach. Der Hügel jedes Saugnapfes wird von
einer centralen und 4-8 peripherischen Zellen gebildet. Der Achse des

Saugnapfes entlang verläuft ein aus dem Analgauglion kommender Nerv und
verzweigt sich unter der Cuticula der Centralzelle; die Zweige enden mit einer

Anschwellung, die aber mit keinerlei Perceptionsorgan in Verbindung tritt.

Bielschowsky's Silbermethode zeigte, dass die Cuticula der Saugnäpfe nicht

alveolär ist, sondern aus mehreren sich rechtwinkelig kreuzenden Schichten von

Fibrillen besteht (gegen Sukatschofi' und Hachlov, mit Voigt). Die Zellen des

Saugnapfes und die baumförmig verästelten Nervenenden sind von bindegewebigen

Fibrillen umgeben. Verf. findet auch (mit Perez, s. Bericht f. 1906 Vermes p 72)

die elastischen Sehnen der Muskeln.

Scriban berichtet über die Fettzellen'von Pontohdella. Die Zellen liegen

nur im fibrillären Bindegewebe zwischen Darm und Hautmuskelschlauch, sind

membranlos und haben einen großen excentrisch gelegenen Kern. Außer Fett-

kügelchen enthalten sie concentrisch geschichtete Parasomen, wie bei Piscicola

iS. Bericht f. 1910 Vermes p 63], ferner ein Chondriom aus Reihen runder Körner

sowie in der plasmatischen Scheide der Fettkügelchen Mitochondrien.
Moltschanov fand eine Aufzucht der Jungen bei Hemidepsis tesselata,

marginata, Glossiphonia [Clepsine) heteroclita und hioculata. Nur G. sexoculata

scheint ihre Jungen nicht mit sich herumzutragen. Das Epithel (von C.) besteht

da, wo die Jungen sich ansaugen, aus langen Zellen, die gruppenweise wie

üache Saugwärzchen aussehen und Merkmale von Zerstörung aufweisen. Wahr-
scheinlich liefert es Nahrung für die Jungen. Diese sind mit dem hinteren

Saugnapf an der Mutter befestigt. Reißt man von einer G. die Jungen los,

so kriechen sie umher, bis sie auf einen Egel stoßen, und saugen sich, auch

wenn er einer anderen Familie angehört, daran fest. Unter den festgesaugten

Jungen finden sich zuweilen 1-2 auffällig größere, diese mögen von einem

anderen Exemplare übergesiedelte sein. — Bolsius bestätigt und erweitert

diese Angaben. G. (C.) sex. trägt wie die übrigen Arten der Gattung ihre

Jungen mit sich, mindestens 50 Exemplare. Eine H. marginata trug sogar

92. Zwischen der Saugscheibe der Jungen und dem Bauche der Mutter fand

Verf. keine körnigen Klümpchen, sondern einen hyalinen, offenbar vom Bauch-

epithel secernirten Kitt. Die Eier hingegen werden keineswegs am Bauch,

sondern an irgend einem Gegenstande befestigt und von der Mutter nur einfach

bedeckt. Verf. hat ebenfalls beobachtet, dass sich von den Jungen einzelne

von der Mutter ablösen und spontan zu ihr zurückkehren.

10. Oligocliaeta.

Hierher auch Benham(2), ChinagliajS^), Cognettl('-3), Golanski, Kowalewski,

Michaelsen (S^-^), Stephenson(2-4). Über leuchtende 0. s. Friend(^), die Reac-

tionen auf Säuren Hurwitz, auf Licht unten Allg. Biologie Mast, die Nerven-

zellen oben p 65 Bialkowska & Kuiikowska, die Phagocytose unten Mollusca

p 24 Cognetti, die Regeneration bei Limnodrüus oben p 17 Allen.

Rosen studirte an Lmnhricus agricola die Wimpertrichter. Er beschreibt

den Anfangscanal , die Oberlippe, das Ineinandergreifen der Canalwände und

des Nephrostoms sowie den peritonealen Überzug und geht dann auf die lym-

phoiden Anschwellungen an den Nephridien ein. Auch die Lumbriciden haben
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ein lymphogenes Gewebe, nämlich das die Unterlippe und den Anfangscanal

des Trichters überziehende Peritoneum. Die sich hier bildenden Leucocyten

sind umgewandelte Peritonealzellen. Die Zellhanfen am Trichter sindlympho-
ide Drüsen. Alle lymphoiden Organe sind auch lymphogen (gegen Cuönot).

Wie Injectionen von Tusche zeigen, treten zu den Zellhaufen am Nephrostom
theils die vom Peritoneum der Unterlippe sich ablösenden Zellen, theils die

aus der Leibeshöhle stammenden Leucocyten zusammen. Das Nephrostom der

Lumbriciden hat eine doppelte Function: an seinem Peritonealüberzug entstehen

die Lymphzellen, und nachdem diese ihre Aufgabe im Cölom erfüllt haben,

zerfallen sie am Trichter. Verf. schließt mit vergleichend-anatomischen Be-

trachtungen. Der präseptale Abschnitt des Lumbriciden-Nephridiums besteht

aus dem Anfangscanal und der Oberlippe, jener wieder aus den flimmernden

Canalzellen und dem peritonealen Überzug. Beide grenzen ventral im Bereiche

der Unterlippe an einander; dagegen ist dorsal links und rechts zwischen beide

das Gewebe der Oberlippe eingeschaltet, an dem sich die riemenartigen Zellen

des Wimpertrichters und eine Centralzelle unterscheiden lassen. Wie nach

Bergh bei RhyncJiehnis dienen zum Aufbau des Trichters von L. die Ober-

lippenzellen (riemenartige Randzellen) und der Anfangscanal, der gleich dem
ganzen Schlingentheil durch die Sprossung des Nephridioblasten entstanden

ist. Die Unterlippe der Lumbriciden kann nicht wie bei R. aus der zweimaligen

Theilung der Nephridioblastzelle (Trichterzelle) entstehen, weil sie kernlos ist;

wahrscheinlich hat sich hier der Nephridioblast zu der unpaaren, großen, mittel-

ständigen Zelle umgebildet, gehört mithin dem Anfangscanal, nicht der Ober-

lippe zu. Diese besteht also anatomisch und entwickelungsgeschichtlich nur

aus den riemenartigen Randzellen, der Rest sind Theile des Anfangscanales.

Und da sie die ganze Eigenart des Nephrostoms bildet, so besteht ontogenetisch

der Trichter aus Randzellen. Die Trichter der Hirudineen, die Urnen der

Sipunculiden und die Oberlippe der Lumbriciden sind alle aus besonderen Zellen

hervorgegangene agglutinirende Organe, die Nichts mit der Phagocytose zu

thun haben. Diese sowie die Bildung der lymphoiden Zellen und Blutzellen

ist an das Peritonealepithel gebunden. Das Äquivalent des eigentlichen Wimper-
trichters oder der Kronzellen der Hirudineen sind bei den Lumbriciden die

Randzellen der Oberlippe. Das phagocytirende lymphoide oder Blutzellen be-

reitende Peritoneum ist bei den Lumbr. auf gewisse Regionen im Überzug
des Nephridiums vertheilt; bei den Hir. bildet es sich dagegen zum Körbchen
oder der Kapsel um. Außer dem Wimperorgan + Peritonealzellen haben Hir.

und Oligochäten den gewundenen Nephridialcanal. Dieser bleibt bei den Hir.

dauernd vom Wimperorgane getrennt, communicirt daher nicht mit dem Cölom,

bei den Ol. dagegen sind beide verschmolzen, der Schleifencanal daher mit

einem Nephrostom versehen. Damit ist eine Brücke zwischen den offenen

Excretionsorganen der Ol. und den geschlossenen der Hir. geschlagen.

Der 1. Theil von Pointner's Beiträgen zur Kenntnis der Grazer Oligochäten

behandelt die Systematik: 33 Arten und Varietäten von Aeolosoma\ Ghaeto-

gaster, Paranais, Slavina^ Stylaria, Nais, Dero^ Pristina, Tau2)odrihcs, Tubifex,

Isochaeta n. g., Limnodrilus ; Henlea, Marionina, Enchytraeus; Ldimbriculus und

Eiseniella. In Bezug auf die Verbreitung kam Verf. zu ähnlichen Resultaten

wie Bretscher [s. Bericht f. 1903 Vermes p 69], hat aber an Wasserpflanzen

haftende Exemplare von Aeolosoma über
Y-)

Stunde weit transportirt, ohne dass

sie Schaden litten, hält also ihre passive Übertragung für möglich. Er macht

ferner eingehende Angaben über Habitat und Lebensgewohnheiten. Im 2.

histologischen Theil seiner Arbeit berücksichtigt er besonders Isochaeta

virulenta. Die Längs-Muskelfasern sind vom nematoiden Typus. Das Peritoneum
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besteht aus großen, oft vielfach verästelten Zellen; auch die Gonaden haben

einen peritonealen Überzug (gegen Nasse, s. Bericht f. 1882 I p 271). Von
den Borsten bilden sich zuerst die distalen Stücke bis zum Nodulus, dann erst

der proximale Theil. Die Dissepimente sind ventral durchbohrt; Verf. schildert

eingehend ihre Musculatur. Nephridien fehlen in den ersten 6 sowie in den

letzten Segmenten. Der Wimpertrichter besteht aus 2 großen Zellen, die mit

denen des Canales übereinstimmen. Das Nervensystem ist ähnlich dem der

Tubificiden; der mittlere Gehirnfortsatz erinnert an Limnodrilus. Das Bauch-

mark ist im 2.-4. Segment (wie bei Tuhifex und Limnodrilus) ventral und
lateral dicht mit Ganglienzellen bedeckt und zeigt in allen folgenden Segmenten

je 3 Ganglienknoten (1 schwächeren vorderen, 2 stärkere hintere); in jedem

Segmente entspringen 4 Paar Nerven — die 2 hinteren Paare sind erheblich

stärker — , verlaufen zwischen Ring- und Längsmusculatur dorsal und bilden

so förmliche Ringe. Der 1. Seitennerv gibt Äste an Darm und Blutgefäße ab.

Das von Vejdowsky [s. Bericht f. 1885 Vermes p 47] erwähnte 5. Nervenpaar

hat Verf. nicht gefunden. Die sogenannten Seitenlinien bestehen zum größten

Theil aus den sarcoplasmatischen Theilen der Ringmuskelzellen, aber auch aus

Ganglienzellen, da, wo die Seitennerven die Seitenlinie kreuzen. In innigem

Zusammenhang mit ihr scheinen die Transversalmuskeln zu stehen
;
gegen Hesse

[s. Bericht f. 1894 Vermes p 35, 38] und mit Bülow [ibid. f. 1883 I p 201]

hält Verf. auch den plasmatischen Theil für contractu. Die Sinnesknospeu

in der Epidermis stimmen mit denen der Tubificiden überein. Es folgen An-
gaben über Darmcanal, Gefäßsystem und Gonaden. Am Penisapparat von

Tuhifex^ den Verf. ausführlich beschreibt, hat Vejdowsky die Spitze mit der

äußeren Öffnung übersehen. — In einem Anhange werden 2 Arten von Flagel-

laten kurz beschrieben.

Die Spermatophoren von Pheretima (= Perichaefa), speciell von montana^

haben nach Beddard(^) eine von der aller übrigen Anneliden abweichende Form;
am meisten gleichen sie denen von Pareudrilus. Wahrscheinlich werden sie

im Endsacke des Ausführganges gebildet. Die ursprünglich vorhandene Chitin-

wand wird wohl durch Leucocyten aufgezehrt. Die Köpfe der Spermien liegen

alle auf der dem Spermatophorenstiel nächsten, also für ihren Austritt günstigsten

Seite.

IVIichaelsen(2) behandelt zunächst die Systematik der Gattungen der Eodrilaceen
und schließt gegen Benham(^), dass Microscolex s. str. mit den Species von

Notiodrilus ohne Muskelmagen zu Microscolex s. lat. vereint und den N. mit

Muskelmagen [Eodrilus] gegenüber gestellt werden muss; neben beide Gattungen

gehören die M. mit Muskelmagen [Rhododrilus] sowie die Gattungen mit peri-

chäter Borstenvermehrung, also Perieodrilus und Dinodriloides. Weiter erörtert

Verf. die Verbreitung von 31. und bleibt gegen Benham dabei, dass 31. durch

Ausbreitung über See unter Mitwirkung der Westwind-Trift fast circumpolar

geworden ist. Zum Schluss bespricht Verf. die fraglichen Beziehungen der Eodri-

laceen zu anderen Acanthodriliden und beschreibt neue oder wenig bekannte

Arten von E. und 3L
IVIichaelsen('') beschreibt Species von Drawida; Eodrilus, Perieodrilus n. g.,

Rhododrilus, 3Iicroscolex, 3Iaoridrilus , Neodrilus, Chilota, Jagansia, Plutellus,

Poutodrilus, Woodwardia, Notoscolex, Pheretima, Ho}üochaet6lla^ Dichogaster,

Gordiodrilus, Nemntogenia, Pygmaeodrilus, Platydrilus, Stuhlmamiia, Hyperio-

drilus, Iridodrilus, Parascolex, Euscolex, Eminoscolex, Büttneriodrilus^ Beddar-

diella n. g. ; Ehinodrilus, Glossoscolex , Hormogaster, 3Iicrochaetus , Kynotus^

Älm,a., Helodrilus.

Stephenson(^) beschreibt aus dem Punjab die neue Naidide Lahoria, die gleich
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Branchiodrilus {Chaetohranchus) im Vorderkörper Kiemenanhänge bat, von denen
die vorderen die dorsalen Haarborsten einschließen. Kiemen und Körper sind

mit Cilien besetzt. Im Darme sind antiperistaltische Bewegungen häufig. Das
Blut ist gelbroth und ohne Blutkörperchen. Die Nephridien beginnen mit

offenen Trichtern. In der Knospungszone werden die hinteren Segmente
des vorderen und die 5 vorderen Segmente des hinteren Thieres ausgebildet.

Weiter werden die Reproductiousorgane von Nais variabilis var. punjabensis und
Cliaetogaster orientalis (= pellueidus, s. Bericht f. 1907 Vermes p 61) beschrieben.

Neben sexuell normalen Thieren letzterer Art gibt es solche ohne Clitellum

und männliche Organe, dagegen mit Dotter und vereinzelt mit Eiern; wahr-
scheinlich sind dies geschlechtsreif gewesene Thiere, die nicht zur Eiablage

gekommen waren, oder die hinteren Thiere einer Kette, in die (der Norm ent-

gegen) Geschlechtsproducte eingedrungen waren. Schließlich beschreibt Verf.

eine Species von Dero.

Nach Parker & Parshley wird die prostomiale Region eines Lumbricus durch
Trockenheit derart gereizt, dass kräftige und charakteristische locomotorische

Reaction erfolgt, wogegen feuchte Flächen nicht stimuliren, sondern nur eine

für die Locomotiou günstige Bedingung bilden.

Sollas berichtet über parasitische Castration bei Limibricus herculeus.

Von 10 ausgewachsenen Exemplaren war bei 5 das Clitellum mangelhaft oder

fehlte, die Samenblasen entweder klein und ohne Sperma, oder von normaler

Größe mit unreifem Sperma; die Samentaschen waren leer. Die Ovarien er-

schienen normal. Bei den Exemplaren, wo die Degeneration der Samenblasen
den höchsten Grad erreicht hatte, fehlte das Clitellum ganz, die Lippen des

Samenleiters waren nicht geschwollen, und die Genitalborsten ragten nicht weiter

vor als die übrigen. Die Ursache der Abnormität bilden Bacterien, von denen
die Cytophoren und Spermatocyten ganz voll waren. Alle inficirten Würmer
enthielten in den Samenblasen auch ungewöhnlich viele Ilonocystis , sowie
Amöbocyten mit massenhaften todten Bacterien. Gegen Brasil [s. Bericht f.

1905 Vermes p 60] hat Verf. nie die Resorption von Keimzellen durch die

Amöbocyten beobachtet, wohl aber die Aufnahme der zuvor durch die Bac-
terien zerstörten Samenelemente. Das Bacterium kommt wohl in den Samen-
blasen ebenso constant vor, da es, allerdings in geringer Zahl, auch bei ge-

sunden Würmern gefunden wird, allerdings meist bewegungslos in den Amöbo-
cyten.

Im Anschlüsse an die Beschreibung der Tnbificide Meganympha n. pachy-
(Iriloides n. macht Friend(i) Bemerkungen über den Einfluss der Höhe des

Fundortes auf die Größe des Thieres. Achaeta bohemica, die in Böhmen
15 mm lang wird, erreicht in England nur 5-7 mm; diese Differenz beruht

nicht auf Höhencontrasten. Byodrüus ßliformis = Rkyacodrilus falciformis. —
Hierher auch Frlendf^-*).

11. Polychaeta.

Hierher auch Ashworth (2,3), Benham('), Ferroniere, Thieren, Treadwell(V)»
A. Watson. Über fossile Pol. s. Baiher und De Vis, die Fortpflanzung der

Sylliden Potts, die Larve von Prionospio Cerruti, die Spermatogenese von Lanice
oben p 17 Dehorne, Phototropismus unten Allg. Biologie Mast.

Hempelmann hat eine sehi- eingehende Arbeit über Nereis dumerilii ver-

öffentlicht. Er bezeichnet die Jungen nereider Eltern als nereidogen, die der

heteronereiden Eltern als planctogen, und schildert zunächst die nereido-
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genen Larven. Sobald diese gleichzeitig die 3 Parapodialhöcker nebst ihren

ersten Borsten ausgebildet haben, zerreißen sie, die schon vorher als Trocho-

phora lebhaft in der Eihülle rotirten, die Gallerthiille. Im Winter vergehen

von der Befruchtung der Eier bis zum Ausschlüpfen der Larven 8-10, im
März 8, im Juli dagegen nur 4-5 Tage, einerlei ob die Eier künstlich be-

fruchtet wurden oder normal in den Röhren besamt waren. Die jungen Würmer
sind noch fast kugelrund; ventral liegen jederseits die 3 Parapodien, jedes

dorsal mit der Anlage des Dorsalclrrus. Verf. bezeichnet das 1. Parapodien-

paar der Larve, an das beim erwachsenen Wurm (mit Langerhans, s. Bericht

f. 1879 p 371) lediglich die 2. Fühlercirren erinnern, mit (1+), die beiden

folgenden Paare als Kuder 1 und 2. Die ausgeschlüpfte Larve hat demnach

(1+) 2 Ruderpaare. Scharf heben sich an ihr die ziemlich weit entwickelten

beiden Augenpaare ab; es kann aber auch nur 1 Auge auf der einen oder

anderen Seite vorhanden sein. Der grüßte Theil der Larve besteht aus der

Dotter-Entodermmasse ; an eine vorderen Einbuchtung dieser liegen die Proto-

nephridien. Der Bau dieser Organe, und wie sich ihre Cilien bewegen, spre-

chen für die Anwesenheit von Solenocyten. Nun strecken sich die Larven
immer mehr, am 5. Tage wird ein neues Parapodienpaar sichtbar, und der

Schlundkopf enthält 1 Paar Kiefer. Am 7. Tage sind 5 Ruderpaare vorhan-

den, das 6. in der Anlage begriffen; die Länge der Thiere beträgt 640-720 fi.

Die Augen haben sich vergrößert, und ventral vom 1. Fühlercirrus erscheint

ein neuer Ast. Zwischen den vorderen Augen und der Fühlerbasis liegen 5

kleine Haufen gelber Granula, wohl die »frontal bodies« Wilson's [s. Bericht

f. 1892 Vermes p 58]. Die Larven haben sich bereits mit ihren Spinndrüsen

Wohnröhren gebaut. Am 8. Tage kann der Enddarm schon offen sein, und
zwischen Schlundkopf und Mitteldarm hat sich der Übergangstheil des Darmes
eingeschoben, an dessen vorderem Abschnitt sich die Darmdivertikel ausstülpen.

Der Schlundkopf kann mit den Kiefern schon vorgestoßen werden, obwohl

Vorder- und Mitteldarm nicht mit einander communiciren. Die Hauptgefäß-

stämme sind vorhanden. Das Dorsalgefäß treibt langsam das grünliche Blut

von hinten nach vorn; Blutkörperchen sind nicht zu erkennen, dagegen die

Gefäßklappen. Mit der Ausbildung des 10. Ruderpaares am 13. Tage bricht

bei den etwa 1,3 mm langen Larven die Scheidewand zwischen Mittel- und
Enddarm durch, und eine Pause in der Bildung neuer Segmente tritt ein.

Hautdrüsen, Excretionsorgane und die rothen und gelben peritonealen Pigment-

zellen sind deutlich; alle 10 Ruderpaare zeigen die Ventralcirren. Nun ver-

lassen die Larven und Mutterthiere die Wohnröhren, vielleicht getrieben von

der durch Nahrungsmangel ausgelösten negativen Geo- und positiven Photo-

taxis (Verf. stellte hierüber Experimente mit frisch dem Meere entnommenen

Larven an) und kriechen an den Algen oder Felsen nach oben. Am 17. Tage
haben die Larven erst 11 Ruder und an den Kiefern meist 6 Zähne. Die

Darmdivertikel im 3. Rudersegment füllen sich durch peristaltische Be-

wegungen der vor ihnen gelegenen Darmtheile mit Wasser und entleeren es

periodisch wieder nach vorn. (Verf. erörtert die Function dieser Divertikel,

wendet sich mit Saint-Joseph und Malaquin gegen Eisig [s. Bericht f. 1881 I

p 290], der ihnen die »Function« von Schwimmblasen zugeschrieben haben

soll [dies ist Eisig nicht eingefallen] und lässt mit Malaquin [s. Bericht f. 1893

Vermes p 46] das Wasserschlucken bei Syllis den Zweck haben, Nahrungs-

partikel durch den Vorderdarm zu leiten, die Darmanhänge aber das über-

schüssige Wasser nach außen entleeren, nebenbei auch vielleicht als Wasser-

lungen dienen.) Am 32. Tage sehen die 4 mm langen Larven fast erwachsen aus,

haben jedoch selbst am 41. Tage meist erst 17 setigere Segmente. — Plancto-
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gene Larven. Schon am 4. Tage schwimmen die dreigliederigen Nectochäten

umher und sind positiv phototactisch. Als Locomotoren wirken lediglich die

Wimperringe hinter jedem Segmente, während die langen Borsten, die bei jedem
Reize gespreizt werden, zum Schutze gegen Angritte dienen. Pelagisch leben

diese Larven 5-10 Tage nach der Befruchtung. Die 3 borstentragenden Seg-

mente der Nectochäta entsprechen denen der nereidogenen Larve. Obwohl
aber auch der innere Bau mit dieser übereinstimmt, so sind doch beiderlei

Larven äußerlich sehr verschieden, hauptsächlich weil der helle, wenig com-
pacte Dotter die planctogenen viel schlanker erscheinen lässt. Nachdem diese

zu Boden gesunken sind, beginnen sie am 15, Tage zu fressen; noch am
24. Tage haben manche erst (1+) 3 Ruderpaare. Die weitere Entwickelung

verläuft ähnlich wie bei der nereidogenen Larve. (Am Ende dieses Abschnittes

macht Verf. Bemerkungen über die Segmente des Vor der ende s. Bei den

Lycorideen sind die Palpen die Reste eines ehemaligen mit Parapodien ver-

sehenen Segmentes, das ursprünglich den annähernd terminalen Mund enthielt,

dorsal den Kopflappen mit Oberschlundganglion und 2 Tentakeln trug, und
dessen Bauchganglion dem des Kopflappens während der Phylogenese ange-

gliedert wurde. Die 1. Füblercirren sind die Reste des auf das Palpenseg-

ment folgenden, ursprünglich ebenfalls rudertragenden Segmentes, dessen Bauch-

ganglion beim allmählichen Zurückweichen des Mundes theils mit dem des 3.

Segmentes, theils mit dem Gehirn vereinigt wurde. Die 2. Füblercirren sind

die Reste der Parapodien des jetzigen Muudsegmentes; ontogenetisch treten sie

noch normal auf, werden aber dann reducirt und umgebildet. Der definitive

Mund liegt im ventralen Vorderrand des 2. Fühlercirrensegmentes, dessen Bauch-
ganglion dadurch in seine beiden seitlichen, nunmehr auf den Anfang der

Schlundcommissuren geschobenen Hälften zerfällt. Die Tendenz, die vorderen

Segmente zu reduciren und nach vorn zu ziehen, zeigt sich auch an den

nächsten Segmenten, deren Parapodien im Vergleich zu den normalen der

Rumpfsegmente rückgebildet sind. Die seitlichen Fühler, die Palpen, der

mediane Fühler und die Füblercirren der Syllideen entsprechen der Reihe nach

den Tentakeln, Palpen, 1, und 2. Füblercirren der Lycorideen; hierbei sind

die sogenannten vorderen seitlichen Fühler der Syll. das zum Palpensegment

ursprünglich gehörende 2. Cirrenpaar, die äußeren Glieder der Palpen aber

das andere Paar dieser Girren. Phylogenetisch haben sich wohl so die sen-

siblen Anhänge der vordersten Parapodien (die Girren) mehr und mehr nach

vorn gewandt, um sich in den Dienst des Anfangsdarmes (Aufspüren der Beute,

Warnung vor Gefahr) zu stellen. Die Füblercirren übernahmen so die meisten

Functionen der Tentakel und erhielten ähnlich wie die Palpen eine der neuen

Thätigkeit entsprechendere Form. Diese einseitige Ausnutzung ihrer sensiblen

Anhänge hatte eine Rückbildung der übrigen Theile der vordersten Segmente

zur Folge, die dadurch beschleunigt wurde, dass der früher weit vorn gelegene

Mund von den sensiblen Anhängen nach hinten gedrängt wurde.) Borsten
der beiden Larven. Die nereidogenen mit 5-6 Ruderpaaren haben auch

einfache, nadeiförmige, ofienbar als Reste einer alten Bewafi"nung, Die zu-

sammengesetzten sind homogomph, sowohl scharf ausgebildete Gräten- und Sichel-

borsten, als auch viele Übergangsformen zwischen beiden. Während der ganzen

Jugend der Würmer bilden sich in den einzelnen Rudern ständig neue Borsten

und alte fallen aus. Im unteren Aste der Ruder treten weiterhin auch hetero-

gomphe Sichelborsten auf. (Über die Anordnung der Borsten der verschiedenen

Stadien gibt Verf. sehr eingehende Tabellen.) Bis zur Ausbildung des 6. Ruder-

segmentes (»Embryonalperiode«) sind die embryonalen Haarborsten sowie die

des 2, Fühlercirrussegmentes vorhanden; vom Auftreten des 7. bis zu dem
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des 10. Ruders reicht die Larvalperiode, wo dann neue Borstenformen auf-

treten, und die Thiere ihr selbständiges Dasein beginnen. Die Borsten der

Nectochaeta sind anfänglich zahlreichere, längere, typische, homogomphe Grä-
tenborsten, aber mit dem Auftreten des 3. Kuderpaares machen diese allmäh-

lich anderen Borsten Platz, die sich nicht von denen der nereidogenen Larven
unterscheiden. — Der 2. Theil der Arbeit ist dem Wachsthum, der Geschlechts-

reife und der Metamorphose gewidmet. Wachsthum. Obwohl die jungen

Würmer mit 10 setigeren Segmenten annähernd wie die erwachsenen gebaut

sind, so unterscheidet sich doch ihr Borstenkleid noch sehr; übrigens bleiben

Anordnung und Form der Borsten nur während des langen mittleren Lebens-

abschnittes einigermaßen constant. Die Stützborsten (Aciculae) scheinen nicht

wie alle übrigen ständig durch neue ersetzt zu werden, sondern durch einfache

Verlängerung vom Hinterende aus nachzuwachsen. Die Borsten legen sich wie

folgt an: zuerst ventrale, dann dorsale Stützborsten, weiter dorsale äußere

Borsten, und zwar zuerst homogomphe Grätenborsten, dann heterogomphe Sichel-

borsten, und weiter die übrigen. Die Borsten können ganz fehlen, aber auch

zahlreicher als in der Norm sein, ferner können sich die Borstenformen ver-

treten. Die Thiere wachsen so lang, bis die Geschlechtsproducte zu reifen

beginnen. Das Tempo der Segmentvermehrnng hängt vom Alter der Thiere

sowie von den äußeren Bedingungen ab. Die Lebensdauer schwankt zwischen

4 Monaten und 1 Jahre. Lebensweise. Wenn auch die Nereiden im All-

gemeinen Räuber sind, so ernährt sich doch N. d. vorwiegend von Vegetabilien.

Am Tage pflegt sie in den Röhren zu sitzen, und bei Nacht kommt sie zum
Fressen hervor. Gegen Artgenossen ist sie in der Regel friedlich; nur als

einige auf dem Thermostaten bei 26° C gehalten wurden, bissen sie einander.

Obwohl die Kiefer von sogenannten Giftcanälen durchbohrt sind, so waren doch

die Bisse nicht giftig, während eine von einem Artgenossen gebissene N. coccinea

vorn gleich gelähmt war und so nach einigen Tagen starb. Die Locomotion
schildert Verf. im Einklänge mit Bohn und Eisig [s. Bericht f. 1904 Vermes

p 20, 21 und f. 1906 p 24, 7?!. Das Rückengefäß pulsirt in der Minute

etwa 26-28 mal. (Pierantoni's Angabe, dass bei Protodrilus das Blut im Rücken-
gefäße in der Regel von vorn nach hinten laufe, liegen wohl cocainisirte Thiere

zu Grunde.) Die respiratorischen Undulationen in den Röhren werden sofort ein-

gestellt, wenn ein Schatten über die Thiere hinweggeht; so fallen diese wohl
ihren Feinden nicht in die Augen. Beim Umherkriechen secerniren die para-

podialen Spinndrüsen rechts und links einen Faden, der den Würmern zum
Wiederfinden der Wohnröhre dienen mag. Auch die Wohnröhren werden mit

Hülfe der Spinndrüsen angefertigt, sind übrigens nicht an einem Ende geschlossen,

sondern beiderseits offen (mit Sorby, gegen Wistinghausen). Geschlechtsreife
der nereiden Form («). Das Laichen findet Nachts statt. Wenn keine q^
zugegen sind, so verlassen die reifen Q. ihre Röhren und verstreuen die Eier auf

dem Boden der Glasschale (mit Wistinghausen). Nachdem die Eier befruchtet

sind, spinnt das Q, in der Röhre ein paar Längsscheidewände, hinter denen
die Eier in je einer Schicht liegen, während der mittlere Theil der Röhre für

das Q. frei bleibt. Dieses verlässt die Brut nie, sucht also auch keine Nahrung.
Bei den Jungen fällt die individuell große Verschiedenheit des Wachsthums
desselben Geleges auf. Da die besonders großen Jungen in der Regel im
Bereiche der Röhrenöffnungen liegen, so beruht vielleicht ihr Voraneilen im
Wachsthum auf der besseren Versorgung mit Sauerstoff. Während manche
Junge schon mit etwa 40 Rudersegmenten geschlechtsreif werden, ohne ihre

Form zu verändern, wachsen andere etwas weiter, wandeln sich zu der

kleinen heteronereiden Form [ß] um und bilden gleichzeitig die Geschlechts-
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producte aus. Bei dieser Metamorphose verlassen sie die Wohnröhre nicht

mehr; ihr Körper verkürzt sich um etwa Y3; mitten in dieser Zeit können sie

verlorene Körpertheile regeneriren. Außer der Hauptschwärmzeit von Februar

bis April kommen auch von October bis Februar einzelne reife Exemplare vor.

Sobald die Thiere reif sind, umkreisen die (J' die Q, und beide entleeren

ihre Keimzellen. Die Eier sinken nach der Befruchtung einzeln zu Boden;

jedes hat dann eine Gallerthülle. Die heteronereiden Eltern schwimmen nach

dem Laichen noch umher, gehen aber nach 1-2 Tagen zu Grunde. Aber nicht

alle, die sich in die Form ji umwandeln, werden damit zum 1. Mal geschlechts-

reif; in 2 Fällen blieben Thiere, die schon als a geschlechtsreif gewesen waren,

am Leben, wnirden nach einiger Zeit zu (J und producirten zum 2. Mal Ge-

schlechtspro ducte. Es liegt also Dissogonie vor (mit Chun). Die große be-

teronerei de Form (/). Über das Vorleben dieser Form haben die Zuchten

keinen Aufschluss gegeben. Entweder mr)gen manche der aus den Eiern her-

vorgehenden Würmer direct bis zur Größe der Nereis, der »phase dpigame«,

wachsen und sich in / umwandeln, oder sie mögen dazwischen erst als a ge-

schlechtsreif werden, so dass auch hier Dissogonie bestände. Die Form ß als

Endstadium eines Nereidencyclus kommt nicht in Frage; wahrscheinlich ist auch

y ein das Leben des Individuums beendendes Stadium. Die hermaphrodi-
tische Form (d) kommt im Golfe von Neapel nicht vor, wohl aber in San

Remo, Villefranche sowie an der Nordküste der Normandie; vielleicht ist es

eine nahe verwandte Unterart mit eigenem Zeugungskreise. -— Der 3. Theil

der Arbeit befasst sich mit dem Schwärmen der heteronereiden Form,
berücksichtigt auch nach der Litteratur den Palolo. Die Schwärmzeit von (i

wird vom Fhasenwechsel des Mondes beeintlusst. Da gelegentlich ungeheure

Brutschwärme plötzlich erscheinen, so muss der Mondwechsel, wenn er auf

Schwärme überhaupt wirkt, schon die Reifung der Geschlechtsproducte beein-

flusst haben, denn sonst könnten solche Massen von Würmern nicht gleichzeitig

geschlechtsreif sein. Hierfür sprechen auch die Termine des Schwärmens. Viel-

leicht tritt zu diesem Hauptreiz kurz vor dem Losbrechen der Brutschwärme

ein secundärer Reiz. Der Mond wirkt durch sein Licht und wohl nur mittel-

bar, bedingt aber die Formen a, ß oder y nicht mit.

Sokolow(^) schildert eingehend Zeppelinia branchiata und ihre Vermehrung.

Sie tritt auf als Form A mit vielen Segmenten ohne Körperanhänge und
Augen, oft mit Gonaden oder Embryonen und häufig im Beginne von Auto-

tomie; als Form B mit vielen Segmenten, besonderen Wimperreifen, langen

paaren Anhängen an fast jedem Segment, Augen und ohne Theilungserschei-

nungen. Die Übergänge zwischen A und B sind ohne Wimpern oder auch

ohne Augen und mit theilweise verloren gegangenen Anhängen. Die Thiere

mit wenigen Segmenten, zuweilen mit 1-2 Anhängen sind Theilungsproducte,

bei denen ganz vorn oder hinten die entsprechenden Körpertheile sich in Re-
generation befinden; auch kann die sich theilende Kette ganz oder zum Theil

in die Zooide zerfallen sein. Bei der Form A besteht die Epidermis aus

1 Schicht platter Zellen. Die Punktirung der Haut rührt von Pigmentzellen

her. Die Öldrüsenzellen Galvagni's [s. Bericht f. 1903 Vermes p 74] scheinen

nicht immer vorzukommen; noch seltener sind die Klebdrüsenzellen. Abgesehen
von der Flimmerrinne des Kopflappens fehlen Cilien ganz. Ein inniger Zu-

sammenhang zwischen Borsten-Muskeln und Körpermusculatur scheint nicht zu

bestehen (gegen Zeppelin, s. Bericht f. 1883 I p 198); auch bilden die Mus-
keln unter dem Follikel kein Gitter. Die Musculatur ist schwach. Die Ver-

dauungsorgane verhalten sich ähnlich wie die von Ctenodrilus serratus. Das
dorsale und ventrale Gefäß sind vorn durch einen Ring und in jedem Seg-

Zool. Jakrestericht. 1911. Yermes. -n
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mente seitlich verbunden. Zwischen dem 5. und 6. Segment zweigt sich

vom Eückengefäße ein dorsaler Ast ab, der stark contractu ist und die vor-

dere Hälfte des Herzkörpers einschließt. Die hintere Hälfte liegt im Rücken-

gefäß der Darmwand nur an (gegen Kennel, s. Bericht f. 1882 I p 273).

Bei jungen Thieren lässt der Herzkörper Zellgrenzen erkennen. Außen werden

die Gefäße vom Peritoneum überzogen. Ein Endothel ist nicht vorhanden.

Die paaren Nephridien liegen hinter dem 1. Dissepimente; die Nephrostome

haben Wimpern. Der Kopf besteht aus dem eigentlichen Kopf- und dem
1 Rumpfsegment; jenes zeigt deutlich den prostomialen und metastomialen

Abschnitt (mit Hatschek). Die Cölomhöhle und alle Organe in ihr sind vom
Peritoneum überzogen. Dagegen fehlen die Cölomkörperchen. Das Cerebral-
ganglion ist mit der Epidermis nur dorsal verbunden, aber das 1. Bauch-

ganglion liegt ganz in der Haut. Die Hälften jedes Ganglions der Bauchkette

sind durch je 2 Connective verbunden. Galvagni's epeudymatische Fasern sind

nur die Grenzen zwischen diesen Connectiven. Die Zellen um den Bauchstrang

unterscheiden sich von den gewöhnlichen Hautzellen nicht. Von Sinnesorganen

werden die Riechgruben beschrieben. Die Gonaden treten nur in einer

bestimmten Lebensperiode auf: Peritonealzellen des 6.-8., besonders des 7. Seg-

mentes liefern durch Heranwachsen und entsprechende Theilungen die Keim-
zellen, die dann frei in das Cölom zu liegen kommen. Auf 50 Q kamen
zwar nur etwa 6-7 (j^; trotzdem liegt hier, wie bei C. serratus nach Monti-

celli [s. Bericht f. 1907 Vermes p 73], protandrischer Hermaphroditismus

vor, und zur Zeit der Beobachtung hatte die Bildung von Samenzellen wohl

schon aufgehört. Bei dem Fehlen der Geschlechtswege kann ja auch nur von

Selbstbefruchtung die Rede sein. Verf. beschreibt die Spermatogenese.
Die Ooblasten haben auffällig große Kerne und bleiben mit einem langen

Fortsatze am Peritoneum befestigt. Sie erfüllen besonders den ventralen

Theil des Cöloms im 7. Segment, hauptsächlich im Bereiche des Bauch-

gefäßes. Die Zahl der Eier schwankt zwischen 3 und 20. — Im Allgemeinen

gleicht Form B der Form A. Ihre Augen sind Haufen von Pigmentkügel-

chen, die wohl durch Nerven mit dem Cerebralganglion verbunden sind. Die

Wimpern der Wimperkränze bilden einen breiten, nur dorsal unterbrochenen

Gürtel am Vorderrand jedes Segmentes und sind denen der Annelidenlarven,

von OphryotrocJia, Dinophilus etc. sehr ähnlich. Die Kiemenanhänge sind

paare, kolbig endende Gebilde, in Größe je nach den Segmenten verschieden

;

dui'ch Muskeln können sie bewegt werden, distal sind sie bewimpert, sie

werden von 2 Gefäßen durchzogen, deren Zwischenraum von Peritonealzellen

ausgefüllt ist. Sie entwickeln sich aus kleinen Wucherungen der Körperwand
von hinten nach vorn und ähneln sehr dem Tentakel von C. monostylos. Ge-

schlechtsorgane fehlen, auch Theilung scheint nicht vorzukommen. Durch eine

Reihe von Übergängen verwandelt sich B in A. — Der Darm enthält sehr

oft eine monocystide Gregarine. — Embryogenese. Das früheste Stadium,

das Verf. fand, war eine Blastula mit geräumigem Blastocöl, die mit ihrem

Vorderende (wo später der Blastopor auftritt) an der Gonade festsitzt und hier

ihre Wand unterbrochen zeigt. Am Rande dieser Unterbrechung, scheinbar

mit den Eizellen in Verbindung, liegen spärliche Entodermzellen, die viel größer

als die Ectodermzellen und vacuolisirt sind. Das Mesoderm ist als 2 Streifen

angelegt. Diese Verbindung des Embryos mit der Gonade hat wahrscheinlich

nutritive Bedeutung, jedoch entwickeln sich auch Embryonen frei in der Leibes-

höhle; sie stammen wohl von Gonaden, die nur 1 Ei enthielten, also kein

Substrat für die Befestigung des Embryos darboten. Bei den freien Embryonen

wird die Gastrulation durch eine starke Vermehrung der vorn gelegenen
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Entodermzellen eingeleitet. Dabei lösen sieh die innersten Zellen vielfach ab

und gelangen bis zum hinteren Ende des Blastocöls, so dass eine typische Im-

migration vorliegt. Ist das ganze Blastocöl voll Zellen, so schließt sich der

Blastoporus. Auch bei den befestigten Embryonen bildet sich die gleiche

Immigrationsgastrula, worauf die Ränder des weiten Blastoporus gegen einander

wachsen und so den Embryo von der Gonade loslösen; jedoch bleiben manche
Embryonen bis zur Ausbildung des Darmes, Cöloms und Auges mit der Gonade

in Verbindung. Nun entstehen die Scheitelplatte mit der Anlage des Cerebral-

gauglions und die Bauchplatten mit der des Bauchstranges; beide verbinden

sich erst später durch die Schlundcommissuren, Sodann bildet sich das Cö-
lom; in der Regel stülpt sich gleichzeitig der Vorderdarm ein. Durch ventrale

Verwachsung der beiden Mesodermstreifen entsteht zwischen Ecto- und Entoderm

eine continuirliche Schicht. Zwischen Vorderdarm und Scheitelplatte bildet das

Mesoderm einen dorsalen Auswuchs, aus dem der Peritonealüberzug der Kopf-

höhle hervorgeht. Eine ventrale Mesodermverdickung bildet die Anlage des

Schlundkopfes. Noch vor der Cölombildung sondert sich vom Mesoderm des

Vorderrückens ein Zellcomplex ab, der dem Entoderm dicht angelagert bleibt

und den Herzkörper liefert; dieser hat genetisch mit dem Darme Nichts zu

thun (gegen Horst und Beddard). Während dieser Vorgänge ordnen sich auch

die Entodermzellen epithelartig, wobei wohl ein großer Theil der compacten

Zellmasse resorbirt wird; aber erst viel später entsteht als Spalt die künftige

Darmhöhle. (Verf. geht besonders auf die Cölombildung, namentlich die

des Kopfes, ein. Mit E. Meyer [s. Bericht f. 1901 Vermes p 58] lässt er den

Kopflappen der Anneliden keine eigenen Mesodermsegmente haben, sondern

seine peritoneale Auskleidung durch Ausdehnung der Wandungen des 1. Rumpf-
somitpaares nach vorne erhalten, und mit Galvagni bezeichnet er das 1. nach

hinten abgegrenzte Segment als Mundsegment, d. h. als Metastomium nebst 1.

Rumpfsegment im Sinne Hatschek's.) Die Nephridien zeigen sich erst spät

als 2 aus wenigen Zellen bestehende Knötchen an der ventralen Somatopleura

des 2. Rumpfsegmentes. Erst die erwachsenen Thiere lassen den Nephridial-

canal erkennen. Weiter schildert Verf. die Entstehung der Borsten und des

Enddarmes. Mit zunehmender Größe durchbricht der Embryo die dahinter

gelegenen Dissepimente. In der Regel beherbergt jedes Thier 1 Embryo, zu-

weilen 2. Die Jungen können nur durch Reißen der Körperwand ausschlüpfen,

und die Alten gehen darnach wohl zu Grunde. — In Bezug auf die Th eilung
steht branchiata zwischen G. serratus und monostylos. In den knospenden

Thieren regeneriren sich die Organe nach demselben Plane, wie sie ontogene-

tisch entstehen, und der Lehre von der Constanz der Keimblätter wird dabei

nicht widersprochen. Die Ctenodriliden sind keine Oligochäten, sondern

(mit Caullery & Mesnil, s. Bericht f. 1898 Vermes p 49] Polychäten, nämlich

regressiv modificirte Cirratuliden ; brauch, steht der Gattung Zejjpelinia näher als

der Gattung Gtenodrilns. — Sokolow(^) constatirt, dass Monticelli's Baphidrüus

nemasoma [s. Bericht f. 1910 Vermes p 70] dasselbe Thier ist wie seine Z. i.,

diese also Z. n. heißen muss, und geht dann auf die Differenzen seiner und M.'s

Darstellung ein. Die Ringmuskelschicht ist vorhanden, ebenso im Darme
Wimpern. Das Rückengefäß reicht nicht nur bis zum 5. Segment, sondern bis

ganz nach hinten, die Querschlingen zwischen ihm und dem Bauchgefäße

existiren. Der Nervenstrang ist stets doppelt; die Riechgi-uben fehlen nicht.

Was M. als Eier ansieht, sind die monocystiden Gregarinen.

Nänni beginnt seine Beiträge zur Kenntnis der Tomopteriden mit der

Beschreibung des Nervensystems. Der Nerv für den großen Fühlercirrus

geht nicht vom Bauchmark (gegen E. Meyer, s. Bericht f. 1890 Vermes p 54)
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aus, sondern vom Gehirn, auf der äußeren ventralen Seite, unmittelbar vor dem
Anfang der beiden Schlundcommissuren. Das Bauchmark wird nur von der

Cuticula bedeckt; die Ganglienzellen auf den Fasersträngen sind besonders

zahlreich in der Ebene jedes Podiums, so dass Anschwellungen entstehen, aus

denen jederseits ein podialer Nerv entspringt. Außerdem ziehen vom ganzen

Strange aus dünnere seitliche Nerven zur Musculatur. Darmcanal. Der
Pharynx ist ausstülpbar und hat eine mehrschichtige Musculatur. Seine ganze

innere Wand wird von einer Speicheldrüse ausgepolstert, auch seine äußere

trägt Drüsen. Bei jungen Thieren dringt der Darm in alle Parapodieu ein,

bei geschlechtsreifen Thieren nur in die der hintersten Segmente. Die Darm-
wand besteht aus einem einfachen Cylinderepithel ohne Drüsen (gegen Schwartz,

s. Bericht f. 1905 Vermes p 65). Die Splanchnopleura ist eine dünne Lamelle

mit flachen Kernen, der Ring- und Längsmuskelfasern aufliegen. Der zwischen

Darmepithel und Darmfaserblatt liegende Spaltraum ist ein primitiver Darm-
blutsinus. Da, wo die Mesenterien aus der Körperwand aus einander treten

und als Peritoneum die innere Leibeswand bekleiden, schwillt der vom Mesen-

terium und Ectoderm begrenzte Hohlraum deutlich an und bildet die Anlage

zum dorsalen und ventralen Gefäßstamme. Die Verbindung des Darm-
epithels mit der Splanchnopleura (Vejdovsky, s. Bericht f. 1905 Vermes p 15)

hat Verf. nicht gefunden, ist daher auch gegen die Abstammung des Darm-
blutsinus vom Ectoderm, betrachtet ihn dagegen als Spaltraum, der im Ein-

klang mit Lang's Hämocöltheorie von Darmepithel und Splanchnopleura be-

grenzt wird. — Verf. bespricht weiter die Musculatur und die Augen von

T. Kefersteinii. Die Pigmentbecher enthalten 2 stark lichtbrechende Theile,

die ein kugeliges, an beiden Polen etwas abgeplattetes Gebilde und (gegen Hesse,

s. Bericht f. 1899 Vermes p 57) keine Pigmentocellen, sondern eine lichtbrechende

Füllmasse sind, da sich nie eine dunklere Randzone, die als Stiftchensaum

hätte gedeutet werden können, nachweisen ließ. Gegen Hesse sprechen auch

die nervösen Elemente des Auges, die Verf. ausführlich schildert. Außer einem

einzigen, ziemlich regelmäßig auftretenden Kerne, der dem zutretenden Nerven,

meist vor seiner Ausbreitung, dicht anliegt, lässt sich kein Zellkern sicher zum

Auge rechnen. Im Ganzen erinnert das Auge an das Phaosomenauge der Lum-
briciden etc.

Malaquin & Carln(^) berichten vorläufig über die Tomopteriden der Ex-

peditionen der Hirondelle und Princesse Alice. Die Systematik lässt sich allein

auf den Bau der Parapodien, besonders ihrer Drüsen, begründen (mit Apstein

und Rosa, s. Bericht f. 1900 Vermes p 64 und f. 1908 p 85). Da fast alle

Species ohne Rosetten hyaline Drüsen haben, nie aber beide Organe zugleich

vorkommen, so sind sie wohl einander homolog. Auch besteht die Rosette

aus Tuben, deren Secret (zuerst h3'-aline, sodann pigmentirte Kügelchen) mit

dem der hyalinen Drüsen identisch ist. Demnach sind letztere nur anders ge-

legene Rosetten der Flösschen. Die chromophilen Drüsen bestehen aus

einem Bündel von Röhren, deren convergirende Enden die äußere Mündung dar-

stellen; das Secret ist zunächst fädig und sehr chromophil, sodann verdicken

sich die Fäden und zerfallen in Kügelchen, die sich nicht mehr färben lassen. —
Von den 235 Exemplaren aus 47 Stationen des Mittelmeeres und Atlantischen

Oceans waren nur 137 bestimmbar; sie gehören zu Enapteris (1 sp.) und

Tomopteris (7 spec.) — Malaquin & Carin(2) erhielten aus Banyuls ein Q
von Tomopteris Apsteini, dessen Körper durch die bedeutende Größe der vor-

deren Parapodien der Schwanzregion in 2 Regionen zerfiel.

Ruderman hat eingehend die Sphärodoride Ephesia gracilis untersucht. Der

Kopf hat weder Palpen, noch Antennen, wohl aber 2 Nackenorgane, auf
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dem Gehirn 4 Augen. Sein Vorderrand trägt lange Papillen, wovon 4 be-

sonders groß sind. Der ganze Körper ist mit Papillen besetzt, die denen der

Gephyreen ähnlich sind. Auch die stark verdickte Cuticula erinnert mehr an

die Gephyreen als an die Polychäten ; sie bildet hauptsächlich die Papillen. Die

Epidermis besteht aus einem fibrillären Syncytium mit nur sehr wenigen

Drüsenzellen; ihre Rolle ist eine vorwiegend sensitive. Die Drüsenzellen sind

in speciellen, den Dorsalcirren und Parapoddrüsen vergleichbaren Organen locali-

sirt. Die Parapodien haben nur die ventralen Ruder- und Dorsalcirren.

Diese sind sphärisch, enden mit einer Papille und bestehen hauptsächlich aus

gewundenen Drüsenschläuchen. Die Nephridien, directe Abkömmlinge der

Epidermis, bestehen aus zahlreichen in einem Syncytium verlaufenden Canälchen

nebst eigenthnmlichen Drüsenzellen; sie communiciren nicht mit Cölom und

Außenwelt, sind also rein blastocöle, retroperitoneale, den larvalen Proto-

nephridien ähnliche Organe. Dem Cölom mangeln Dissepimente und Mesenterien

ganz; die Flüssigkeit circulirt darin frei und enthält zahlreiche Amöbocyten,

die häufig Syncytien bilden, nebst einzelnen riesigen Zellen mit Pseudopodien.

Die Genitalproducte sind umgewandelte Amöbocyten. Das Gehirn besteht

aus 2 vorderen imd 3 hinteren Lappen. Von letzteren bilden die äußeren

Paare die Nackenorgan-Ganglien, die hinteren größeren tragen die Augen,

d. h. Pigmentbecher, in die der aus einer voluminösen Zelle entspringende Seh-

nerv eindringt, ohne Linsen. Vom Schlundringe gehen stomatogastrische Nerven

aus. Das Bauchmark besteht aus 2 in der Mitte der Segmente verschmelzen-

den Nervensträngen mit ganz localisirten Ganglienknoten. Von den 2 Paar

Seitennerven versorgt das eine die Fußdrüsen, das andere die Nephridien, Dorsal-

cirren und Epidermis. Darmcanal. Der Rüssel hat keine Scheide: im

9. Segment geht er in einen muskulösen Proventriculus über, dem ein wenig

ausgebildeter Ventriculns folgt. Der Mitteldarm besteht aus einer langen, sinu-

ösen vorderen Region, deren Epithel voll Secretkügelchen ist, und einer kurzen

hinteren, wimpernden; er liegt frei im Cölom, da Mesenterien ja fehlen. Die

Genitaltrichter liegen zu je 1 Paare in 3 successiven Segmenten des Vorder-

körpers, sind unabhängig von den Nephridien und selbst bei der Geschlechts-

reife ohne äußere Mündungen. Vom Gefäßsystem sind nur 2 vorn durch

einen periösophagealen Ring verbundene Längsstämme vorhanden. Distincte

Respirationsorgane fehlen. Die Sphärodoriden stehen (mit Saint-Joseph)

den Glyceriden am nächsten.

Nach Souiier treten bei Protula die 4. und 5. Furchungsebene nicht immer
gleichzeitig auf, indem von den Blastomeren des 4. Stadiums (wie Verf.

näher beschreibt) am häufigsten die hinteren Zellen zuerst gebildet werden.

Jedoch sind die 16 Zellen immer typisch, und nur selten werden a^-d^ schon

vor der Theilung des 1. Quartetts gebildet.

Senna hat die Oogenese von Tomopteris elegans studirt. Zuerst unter-

scheiden sich die Oogonien nur durch die von Generation zu Generation zu-

nehmende Größe; dann aber bilden sie Gruppen, meist von 8; die eine von

ihnen mit dem größeren Kern wird durch eine weitere Theilung zum Oocyt,

die übrigen sind die abortiven Oocyten. Es handelt sich also um diöerenzirte,

nicht um gleichwerthige Elemente (gegen Dons, s. Bericht f. 1909 Vermes p 75).

Sobald die 10 Chromosomen die Pole erreicht haben, theilen sie sich der

Länge nach; hierauf beruht die Alveolisirung, die Schreiner [s. Bericht f. 1906

Vermes p 93] von den Spermatocyten der T. Catharina beschrieben hat. Später

verschwindet der Größenunterschied zwischen dem Kerne des Oocyten und

der Nährzellen. Der Parallelismus zwischen Spermatogenese und Oogenese ist

bei T. 6. nicht so ausgeprägt wie bei anderen Species. Verf. nimmt zwar eben-
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falls die Conjugation der 10 Chrom, zu 5 bivalenten Chrom., also eine Pseudo-

reduction an, der die wirkliche Reduction erst zur Reifezeit folgt ; aber er lässt

jene nicht durch seitliche Aneinanderlagerung (Schreiner), sondern durch solche

an den Enden geschehen. Eine Betheilignng der Mitochondrien an der Bil-

dung des Deutoplasmas wurde nicht beobachtet; jene sind Zellgebilde, die

von Generation zu Generation übertragen werden. Dagegen nehmen wahr-

scheinlich andere, stark basophile Granula an der Deutoplasmabildung Theil.

In dem fast bis zur Reifung wachsenden Keimbläschen scheinen die Chromo-
somen zu persistiren. Der große Nucleolus (Plasmosom) löst sich später auf.

Die rundlichen Granula von Wallace [s. Bericht f. 1904 Vermes p 69] sind

keine Nucleolen im Sinne von Carnoy & Lebrun, da sie nicht von Chromo-
somen abstammen. Die abortiven Oocyten wachsen viel langsamer als die

Oocyten und hören schon auf, bevor sich die Zellgruppen vom Ovarium ab-

lösen, wonach sie degeneriren; vielleicht fungiren sie als Nährzellen.

J. Scott hat weitere Untersuchungen über die Eiablage von Amjyhitrite

[s. Bericht f. 1909 Vermes p 75] angestellt und ist zu folgenden Resultaten

gekommen. Die Trennung der Cölomkörperchen und unreifen Eier bei der

Ablage beruht auf physicalischen, nicht auf chemischen Ursachen. Die Kraft

dazu wird von den Cilien der Trichtermembran geliefert, wobei wellenförmige

Körpercontractionen die Eier mit ausstoßen helfen. Diese Contractionen werden

wohl durch verhinderte Excretion hervorgerufen, indem die Nephridien voll von

reifen Eiern sind. Bei der Trennung der reifen Eier sind thätig die Form
und Anordnung der Trichtermembran, die Größe und Form der zu trennenden

Körper und besonders die größere Plasticität und Dichte der reifen Eier. Der

gleiche Modus der Eiablage triflFt wohl auch für andere Würmer zu, wo sich

die Eier vor oder während der Ablage in Nephridialsäcken ansammeln.

Fuchs hat aus künstlich befruchteten Eiern von Nephthys und Glyeera die

Larven aufgezogen. Im Gegensatze zu Nereis und Podarke, wo die dem Q
entnommenen Eier sich unregelmäßig furchen, verläuft bei denen von N. und G.

die Furchung normal. Da die Larven sich nicht füttern ließen, entwickelten

sie sich schon nach 14 Tagen nicht weiter. Verf. beschreibt die Stadien von

Nephthys ganz verschieden von Claparede & Metchnikoff. Ferner bildet er

auch Larven von Glyeera convoluta ab. Schwimmende Blastulae treten 10 Stunden

nach der Befruchtung auf, der Prototroch nach 24; nach 3 Tagen ist die

Trochophora im Wesentlichen ausgebildet.

Nach Shearer(^) liegt bei allen Anneliden mit frei schwimmender Larve,

wie Fjupomatus^ ein beträchtliches Intervall zwischen dem Ende der Gastru-

lation und der vollen Ausbildung der Trochophora: »prätrochophorales Stadium«.

Der Werth von E. Meyer's Theorie liegt mehr in den aus der vergleichenden

Anatomie als in den aus der Entwickelungsgeschichte entnommenen Thatsachen.

Die Keimzellen, die den Cölomesoblast liefern, sind phylogenetisch älter als

die 2 primären Keimblätter: sie haben sich lange vor der Ausbildung von

Ectoderm und Entoderm differenzirt. Da die Trennung des Mesoderms in

2 Portionen den Polycladen, Anneliden und Mollusken gemeinsam ist, so wird

es schwer verständlich, wenn bei Äplysia der larvale Ectomesoblast fehlt. Es

hat zwar den Anschein, als ob zwischen Phoronis plus Brachiopoden und den

Anneliden plus Mollusken wegen des Fehlens einer scharfen Theilung des

Mesoderms in 2 Portionen ein markanter Unterschied bestände; aber wenigstens

die Actinotrocha verhält sich wie die Anneliden. Die Trochophora von E.,

wie sie von Hatschek beschrieben wurde, ist fast auf die Serpuliden beschränkt

und keine typische Trochophora, denn die der meisten Anneliden weicht sehr

von ihr ab. Ohne Kenntnis der Lebensweise der primären Polychäten lässt
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sich nicht entscheiden, welcher Larventypus der ursprünglichste ist. Wahr-

scheinlich aber ist die frei schwimmende Larve recenter und stärker modificirt

als die uniform bewimperte. — Weiter berichtet Verf. über die Entwickelung

von Eupomatus. Die Furchung liefert eine runde Blastula mit reducirtem

Blastocöl. Durch Invagination kommt zunächst eine fast sphärische Gastrula

zu Stande, die aber bald in die conische junge Trochophora übergeht. Der

kleine Blastopor schließt sich von hinten nach vorn, der vordere Theil persi-

stirt als Mund, während der Anus hinten nachträglich durchbricht. Ursprünglich

ventral, wird der Blastopor nach der Seite verschoben. Ist die Gastrulation

ungefähr zur Hälfte durchgeführt, so erscheinen zu beiden Seiten des Ento-

derms einige Zellen, die wohl den lateralen Portionen des Ectomesoblastes von

TJialassema entsprechen und später bei E. die in das Proctodäum mündenden Kopf-
nieren bilden. Gleichzeitig treten in der ventralen Lippe des Blastopors die

2 großen Cölomesoblastzellen auf, werden bei der Invagination in die

Archenteronwand gedrängt und kommen schließlich in die Analregion zu liegen,

wo sie erheblich später die Mesodermstreifen bilden. In der jungen Trocho-

phora fungiren schon die Kopfnerven. Die Mesodermstreifen geben nie Zellen

an das Blastocöl ab.

Downing untersuchte die Bildung der Spermatophoren von Ärenicola.

Die Gonaden der Arenicoliden liegen auf Blutgefäßen, die diagonal über die

Nephridien verlaufen; meist umschließen sie die Gefäße und bilden je nach

der Jahreszeit verschieden dicke Auflagerungen. (Ähnliche Auflagerungen

anderer Blutgefäße sind Chloragogen.) In der Regel ist nur das 2.-5. Nephri-

dium mit activen Gonaden besetzt, das 6. degenerirt. Verf. macht einige An-

gaben über die Spermatogenese. Bei A. cristata und Claparedii gibt es

neben den gewöhnlichen Spermatogonien viel größere. Ä. c. legt die Eier

von Mai bis August durch die Nephridioporen ab; gleichzeitig scheinen die (j^

analog den Samen zu entleeren (das Geschlecht der Würmer lässt sich äußer-

lich nicht erkennen) und sich an der Bildung der Eischläuche zu betheiligen.

Die anderen Species legen die Eier wohl in den Sand oder Detritus ab. Ein

reifes (^ enthält in 1 ccm Leibesflüssigkeit ungefähr 40 Millionen Spermatophoren,

und da jeder Spermatophor durchschnittlich 1000 Spermien, ein großes (f (von c.)

aber 25 und mehr ccm Leibesflüssigkeit hat, so verfügt ein solches Thier über

eine Billion Spermien. Nachdem im Juni die Spermien in der Leibeshöhle

ihre Maximalmenge erreicht haben, degeneriren langsam die Gonaden, und ihre

Reste werden von den Phagocyten aufgenommen. Im October kommt es

wieder zur Vermehrung der Gonadenzellen; die Maximalgröße der Gonaden

fällt demnach nicht mit der Höhe der Fortpflanzungsperiode zusammen, son-

dern letztere ist durch die größte Menge reifer Spermatophoren in der Leibes-

höhle gekennzeichnet (im November und December). Gleichzeitig bilden sich

zahlreiche Blutgefäße im Bereiche der diagonalen Muskeln des 1. und 2. Ne-

phridiums, verschwinden aber im Frühsommer mit der vollen Ausbildung der

Spermien wieder. Die Keimzellen lassen sich nicht von den übrigen peri-

tonealen Zellen unterscheiden. — Es folgt eine Schilderung der Structur der

Gonaden sowie der Bildung und Entleerung der Spermatophoren. Zeit-

weilig bilden diese eine Art von Blastula: jedes Spermatogonium theilt sich in

2, 4, 8, 16 Zellen ganz wie das Ei. Gleichzeitig mit der Umwandlung der

Spermatiden in Spermien stülpt sich die Blastula bei er. zu einer Gastrula ein,

plattet sich dagegen bei den anderen Arten zu einem biconvexen Spermatophor

ab. Während Verf. diese an die echte Gastrulation erinnernden Vorgänge bei

den gewöhnlichen Spermatophoren nur für Analogien hält, kommt es bei den

riesigen Spermatogonien zu echter Segmentation und Gastrulation. die Verf.
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ausführlich beschreibt und nicht etwa mit sich furchenden Eiern verwechselt

hat. Der Spermatophor geht aus 1 Spermatogonium hervor und ist ein Game-
tozoon. Wahrscheinlich liegt bei Ä. ein Generationswechsel vor: die pri-

mären Spermatogonien sind ungeschlechtliche Sporen, die sich dem Eie ähnlich

furchen und so die Spermatophoren hervorbringen, deren Zellen in Gameten
umgewandelt werden. Durch Vereinigung von Sperma und Ei kommt das

2. Individuum zu Stande, nämlich der Wurm, der seinerseits wieder Sperma-

togonien oder Oogonien, d. h. asexuelle Sporen, producirt. Generations-
wechsel und Reduction sind auch bei Pflanzen von einander unabhängig.

Gametophyt ist die Generation, die aus der asexuellen Spore hervorgeht und

das Ei bildet, die sporophyte Gen. beginnt mit dem befruchteten Eie und

endigt mit der Bildung der asexuellen Spore. In graphischer Darstellung ver-

gleicht dann Verf. den Lebenscyclus von Arenicola mit dem der Pflanzen.

Sexualität und Reduction sind nur parallel laufende Vorgänge (adjacent

phenomena). Endlich bespricht Verf. den primären Thiertypus, das Gametozoon

als eine 2x-Form, die Reduction und schließt mit Einwürfen gegen Beard's

Hypothese.

Bledowski(2) hat bei Arenicola marina Autotom ie des Schwanzes beobachtet

und sie auch durch mechanische oder chemische Reize hervorgerufen. Prä-

formirte Mechanismen zur Auslösung des Vorganges sind nicht vorhanden.

Maiaquin verfolgt sehr eingehend das Wachsthum sowie die sexuellen und

asexuellen Phasen von Salmacina Dysteri^ die nahezu alle möglichen Formen
der Sexualität darbietet. Es handelt sich um eine Art von sexueller Indift'erenz,

die durch die Abwesenheit secundärer Geschlechtscharaktere noch deutlicher

wird. Das einzige Merkmal für die Unterscheidung der diversen Phasen bietet

die Lage der Genitalsegmente und ihr Reifegrad. Die Schizogonie ent-

spricht dem mittleren Alter der Individuen; sie verläuft zwischen 2 sexuellen

Perioden. Die 1. von diesen erfolgt sehr früh, und bei ihr prädominiren die

(5* vermischt mit Q oder mit jungen und seltenen ^ . In der 2. sexuellen

Periode, mit der der Cyclus von S. d. endigt, gibt es nur ^ . Indessen herrscht

bei manchen von diesen der männliche Charakter vor. Ist der männl. Char.

vorzeitig im jungen Oozoit aufgetreten, so erscheint er nach Verlauf eines

ganzen Cyclus sexueller oder asexueller Phasen von Neuem und schließt die

Existenz des Individuums ab.

Galioway & Welch untersuchen die phosphorescirende Odontosyllis enopla

und stellen eine tägliche, monatliche und jährliche Periodicität in der Reifung

und Entleerung der Geschlechtspro ducte fest. Die $ sind doppelt so

groß wie die (J*; letztere haben aber größere Augen. Beide Geschlechter phos-
phoresciren stark: die Q. senden ein continuirliches , die (^ ein inter-

mittirendes Licht aus. Mit der Eiablage geht Leuchten einher, auch die Eier

phosphoresciren eine Zeitlang. Wenn keine (^ da sind, so leuchten die §
nach 10-20 Secunden nicht mehr, aber das Licht kann sich mit Intervallen

von 10-30 Secunden 4-5 mal wiederholen. Die (^ erscheinen zuerst in einem

milden Lichtschimmer 10-15 Fuß von den ^ entfernt; sie kommen aus der Tiefe,

offenbar durch das Licht der $ angezogen, direct auf diese zu; leuchtet da-

gegen das 5 nicht mehr, so werden die (J' unsicher, bewegungslos und leuchten

ebenfalls nicht mehr so lange, bis das Q wieder anfängt. Nach der Be-

gegnung rotiren beide Geschlechter unter Entleerung von Samen und Eiern,

leuchten dann aber wohl spontan nicht weiter, jedoch auf Reize noch über

1 Stunde lang. Von den Eiern wurden 45-80X befruchtet gefunden. — Weiter

besprechen Verff. die Classification der Syllideen, die Körperform und anatomisch-

histologisch die Körperwandungen, den Darmcanal, das Circulationsystem, die
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Genitalproducte und Nephridien. Bei den (J* fungiren diese wahrscheinlich alä

Samenleiter, während bei den Q die Eier wohl durch Reißen der Körper-

wand entleert werden.

In seinen Studien über die Befruchtung bei Nereis beschäftigt sich LilÜe

zunächst mit den Veränderungen in der Rinde des Eies. Die Zona radiata

[s. Bericht f. 1892 Vermes p 58 Wilson] ist keine Membran, sondern eine al-

veoläre Rindenschicht; ein perivitelliner Raum ist ebenso wenig vorhanden wie

eine Gallerthülle (gegen Wilson), die befruchteten Eier dagegen zeigen Hülle

und perivitellinen Raum, aber keine Zona mehr. Die Gallerthülle entsteht,

indem der alveoläre Inhalt der Rindenschicht durch die Dotterhaut diöundirt,

so dass die Wände der Alveolen leer zurückbleiben. Die zahlreichen Spermien

werden bis auf eins, das an der Dotterhaut haften bleibt, durch die Gallerte

verdrängt. Unbefruchtete Eier bilden keine Gallerte und bewahren ihre Rinden-

schicht; auch bleibt das Keimbläschen unverändert. Werden sie dagegen stark

centrifugirt, so wird die Gallerte ausgeschieden, der perivitelline Raum tritt

auf, das Keimbläschen zerfällt, beide Polkörperchen werden gebildet. Ähnlich

wirkt Zusatz starker Lösungen von KCl, und bei normaler Befruchtung der

Reiz des der Eihaut adhärirenden Spermiums. Wird dieses nach dem Eintritte

der Veränderungen in der Eirinde durch Centrifugiren entfernt, so entwickelt

sich das Ei nur wenig weiter als ein mechanisch oder chemisch stimulirtes,

also ist die Befruchtung nach der Bildung der Membran noch unvollständig

und zerfällt in wenigstens ein Stadium vor und ein anderes nach dem Ein-

dringen in das Ei. — Verf. schließt mit allgemeinen Erörterungen. Gegen

Boveri hebt er hervor, dass die Herkunft der Centrosomen der Furchungspindeln

oder Sperma-Astern vom Centrosoma des Spermiums noch nicht feststeht, son-

dern dass letztere eine Reaction des Eiplasmas gegen ein männliches oder

wenigstens ein fremdes Element darstellen, das hauptsächlich durch den Sperma-

kern repräsentirt wird. Nach Boveri wären verschiedene Arten von Inhibition

anzunehmen, wahrscheinlicher aber schwankt diese nur ihrer Intensität nach,

denn bei Chaetopterus führt derselbe Reiz, der bei geringer Intensität nur Reifung

veranlasst, bei hoher zu weiterer Differenzirung.

Morgulis(^) macht weitere Experimente [s. Bericht f. 1909 Vermes p 69, 76]

an Podarke obscura. Dabei ergibt sich, dass die Decapitation die Schwanz-

regeneration verlangsamt: um so weniger, je mehr sich die Regeneration in

die Länge zieht, um so mehr, je weiter vorn sie sich abspielt, je kürzer also das

Wurmstück ist. Besonders stark schädigte die Decapitation in den ersten Tagen

nach der Operation; hat dagegen der neue Schwanz erst einmal die Regene-

ration gründlich begonnen, so wird sie durch Decap. nicht mehr verhindert.

Beziehungen zwischen Geschlecht und Regenerationstempo existiren nicht. Die

Verkürzung des Schwanzes in Folge der Regeneration ändert die Proportionen

des Wurmes nicht, sondern dieser verkleinert sich im Ganzen.

IVIorgulis(^) studirte an Podarke und Biemyctylus den Wassergehalt bei der

Regeneration und fand, dass die Periode seines Maximums und des Maximums
der regenerativen Thätigkeit annähernd ebenso übereinstimmen wie bei dem

formativen Wachsthum. Jedoch beruhen beim letzteren Größenzunahme und

Procentsatz des Wassergehaltes auf Imbibition aus dem Medium, bei der Rege-

neration dagegen, wie aus dem Vergleiche der absoluten Mengen von Wasser

und Trockensubstanz in verschiedenen Stadien hervorgeht, wohl nicht. Regene-

rirende Thiere, gefüttert oder nicht, verlieren nämlich an Gewicht: zuerst rapide

mehr Trockensubstanz als Wasser, dann wenig und ohne Wasserverlust, wobei

regenerative Thätigkeit und Wassergehalt ihr Maximum erreichen, endlich ver-

hältnismäßig mehr Wasser als Trockensubstanz.
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Nach IVIorgulis(3,'*) kann jedes Segment von Podarke bis zu 4 neue Segmente
aus sich selbst produciren. Eine Gruppe von 15-17 Segmenten müsste daher
40-60 neue Segmente regeneriren, aber nur ein Bruchtheil davon wird wirklich

regenerirt, so dass die potenzielle Regenerationsenergie nur theilweise ausgenützt
wird. Von Lumbricuhis regeneriren 2 Sechzehntel viel mehr als 1 Achtel,

2 Achtel viel mehr als 1 Viertel, etc. Auch das Regenerationstempo kleiner

Wurmstücke ist schneller als das größerer. Die Regenerationsenergie wächst
im umgekehrten Verhältnisse zur Größe des regnerirenden Objectes. Verf.

schließt mit theoretischen Erörterungen der Regenerationsphysiologie. — Hier-

her auch oben p 17 E. Schultz.

Michel berichtet über Autotomie und Regeneration bei Halosydna und Lagisca.

Körper oder Elytren autotomiren leicht bei intacten Thieren, dagegen kaum mehr
bei solchen ohne Kopf. Die caudale Regeneration erfolgt, wie bei den
meisten Anneliden, in der Regel; Elytren und Hinterleib regeneriren von ein

und demselben Thiere mehrere Mal, wobei die Aufeinanderfolge der Segmente
(in der Vertheilung von Elytren und Girren) stets streng eingehalten bleibt.

Zeleny's Experimente über die Controlle der Asymmetrie in der Entwickelung
von Hydroides dianthus [s. auch Bericht f. 1902 Vermes p 71 und f. 1905
p 20] haben zu folgenden Resultaten geführt. Nach Entfernung des Deckels in

frühen Stadien (bevor der rudimentäre Deckel zur Entwickelung gelangt ist)

wird ein neuer functionsfähiger Deckel gleich dem früheren gebildet; daher
kommt es nicht, wie nach gleichem Eingriffe bei Erwachsenen, zur Vertauschung
(reversal) der Deckel. Die die Stelle des künftigen rudimentären Deckels ein-

nehmenden Keime entwickeln als Resultat der Operation einen rudimentären
Deckel (ähnlich dem von Äjyomatus) aus Zellen, die bei normaler Entwickelung
keinen Deckel bilden. Der regenerirte functionirende Deckel ist gleich dem
recidirten. Seine Regeneration führt nicht direct zu dem Hydroides-Typus des

Deckels, wiederholt aber auch nicht das vorhergehende Stadium. Daher beruht
die Vertauschung der Deckel bei den Erwachsenen auf der Gegenwart des rudi-

mentären Deckels, der sich rasch in einen fungirenden umbilden kann; fehlt

jener, so verhindert das regenerirende Gewebe des alten functionirenden Deckels
durch die frühere Erregung die Entwickelung eines ähnlichen Gebildes auf der

entgegengesetzten Seite. Dagegen löst der Eingriff in den functionirenden

Deckel zwar die operculäre Modification in der Kieme aus, die die Stelle des künf-

tigen rudimentären Deckels einnimmt, wirkt aber nicht rasch genug und führt

so nicht zur Entwickelung eines functionirenden Deckels.

Mesnll & Caullery haben papillomatöse Neubildungen an Potamüla
Torelli beobachtet, die wahrscheinlich durch Parasiten hervorgerufen werden.

Die Tumoren bersten leicht und entleeren dann zahlreiche Hefezellen ähnlich

der Monospora der Daphnien sowie die Sporen von Haplosporidium potamülae
h. Bericht f. 1905 Protozoa p 23]. Zunächst werden eingehend die Neubil-

dungen in den Somiten geschildert. In allen modificirten Segmenten oder

Segmenthälften sind die Peritonealzellen nicht platt, sondern rund und dicht

an einander gedrängt. Bevor noch Papillen entstanden sind, können die Zellen

eines Dissepimentes (amitotisch?) um das 3-6 fache vermehrt sein. Indem nun
die Wucherungen senkrecht in die Cölomhöhle hineinwachsen, entstehen finger-

förmige Papillen, in deren hohle Achse hinein auch bindegewebige und musku-
löse Fasern des Dissepimentes ragen können. Die dorsoventralen Mesenterien und
die Splanchnopleura können sich zwar verdicken, scheinen aber nicht zu Papillen

auszuwachsen. Die Neubildungen nehmen sehr verschieden große Theile der

Somitenhöhlen ein. Zwischen ihnen und den Parasiten herrschen causale Be-
ziehungen. Im Centrum der größeren Hefemassen liegt stets eine Haplosporidie
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(als Plasmodium, Sporoblast oder Spore), und die papillomatöse Reaction erfolgt

ganz so, als ob die Hapl. allein vorhanden wäre; die Hefe scheint nur die

Ausdehnung der Leibeshöhle und ihre Hypertrophie zu verursachen. Jedoch

können auch die Hefezellen ohne Hapl. die Neubildungen hervorrufen; hier

scheint Autoinfection von benachbarten mit Hefemassen erfüllten Segmenten aus

vorzuliegen. In den inficirten Segmenten kommen sogar die Geschlechtsproducte

zur Ausbildung.

In seinen neuen Studien über das Plancton der Bucht von Algier behandelt

Viguier zunächst ausführlich die pelagische Hesionidenlarve [s. Bericht f. 1907

Vermes p 74], die keine Anpassung an das pelagische Leben zeigt und ähnlich

einer Polygordius-ha,rve durch den Kopf und die ersten 4 mit ihm verschmolzenen

Segmente schwebend erhalten wird. Im Anschlüsse hieran erörtert Verf. höchst

eingehend die Eintheilung und Benennung der Polychätenlarven, die Stellung

der beschriebenen Larve unter den Hesioniden, die Anhänge des Kopfes und

ihre morphologische Bedeutung, die Beziehungen der Larve zu Lopadorhynchus

und Polygordius sowie die Stellung der Archianneliden und die Bedeutung der

Trochophoratheorie. Weiter behandelt er ausführlich die progenetische Spio-

nidenlarve [s. Bericht f. 1910 Vermes p 72], die schon als Nectochaeta ((J*

und Q) geschlechtsreif wird. Der Kopf ist in beiden Geschlechtern ähnlich

und stimmt am meisten mit dem der Spionidenlarve A von Gravely [s. Bericht

f. 1909 Vermes p 75] überein. Schließlich beschreibt er die pelagische Phyllodo-

cide Pariospilus n. affmis u. und die pelagische Aphroditee Quetieria n. pela-

gica n. und bespricht dabei alle pelagischen Aphroditeen ausführlich.

Unter den von der 2. französischen antarctischen Expedition erbeuteten Anne-

liden fand 6ravier(^) 2 brütende Species. Die Q. der Syllidee Parautolytus

faseiatus steckten in einem weiten, von ihnen secernirten Sack, der auch zahl-

reiche freie Larven enthielt; die ältesten hatten schon 4 Segmente. Die Augen

der ausgewachsenen Thiere sind mittelgroß, Schwimmborsten fehlen, und weder

(J*
noch Q zeigten Epigamie. Die Q von Eteone n. sp. sind um ihre Brut

eingerollt; die voluminösen Eier bilden zwischen Seiten und Bauch des Q einen

compacten Haufen mit einer braunrothen vom Thiere secernirten Membran.

Auch hier sind in den Parapodien nur gewöhnliche Borsten vorhanden. Der

Mangel von Epigamie uud Schwimmborsten in beiden brütenden Species hängt

offenbar mit der sedentären Lebensweise der Q. zur Zeit der Gestation zu-

sammen. Bei Flabelligera mundata steckt der Körper in einer Art Käfig, der

ventral-median geöffnet ist; zwischen den in diesem Käfig enthaltenen Palpen

und Kiemen lagen bei mehreren Exemplaren Eiballen. — Hierher auch Gravier (^).

Gravier (^) weist auf die Brutpflege bei solchen antarctischen Species hin,

die in der gemäßigten und heißen Zone sie nicht zeigen, sowie auf das Vor-

kommen riesiger Arten, wie Trypanosyllis gigantea, Laehnonice producta^

Flabelligera mundata etc. Wahrscheinlich werden diese so groß, weil sie isolirt

leben, sich also besonders gut ernähren.

Nach Gravier (^) ist schon an jungen, 11-12 mm langen (J* der antarctischen

Capitellide Isomastus n. perarmatus n. das Geschlecht leicht erkennbar: im 8. Seg-

ment sind die Notopodien median verschmolzen und richten ihre Borsten nach

hinten, das 9. Segment zeigt eine weißliche Zone da, wo später die Copulations-

drüse liegt. Bei reifen (J^ (etwa 50 mm) stehen am 8. Segment dorsal in einer

starken Vertiefung die Borsten in Reihen: die dorsalen Borsten des 9. Seg-

mentes sind als Bündel nach vorn gerichtet; die Copulationsdrüse ist sehr

voluminös und hat kräftige Muskeln. Die bis 80 mm langen Q haben zwi-

schen dem 7. und 8. Segment jederseits eine große, stark drüsige Geschlechts-

öffnung. — Hierher auch Gravier (^''').
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Die von der Danmark-Expedition an der Nordostküste Grönlands erbeuteten

43 Polychäteu gehören nach Ditlevsen zu Harmothoc, Nychia; Pholoc; Eteone\

Ncphthys ; Glycera : Onuplds ;
Nereis [zonata und pelagica sind gute Species

;

gegen Michaelsen [s. Bericht f. 1898 Vermes p 8] ist es sehr unwahrschein-

lich, dass Heteronereis arctica und JV. zonata epitok identisch seien); Castulia;

Syllis; Spio; Aricia; Scalibregma (von inflatum fanden sich Exemplare mit

Geschlechtsproducten und Schwimmborsten, also ist Michaelsen's Varietät core-

thrura die epitoke Form von ^.); Brada, Flabelligera, Trophonia; Cajntella]

Glyniene; Pedinaria: ÄmpJiarete; Scione, Tercbellides^ Thelepus, Amphitrite,

Laphania: Ghone, Dasyehone; Apomatus, Serpula, Pomatocerus, Spirorbis und
Hydroides.

Meinen macht über die Nephthydeen und Lycorideen der Nord- und Ostsee

zunächst systematische und faunistisch-biologische Angaben. Dabei nennt er nörd-

lich die Species^ die mindestens über die Michaelsensche Linie Lofoten-Südspitze

Grönland-Neufundland hinausgehen und südlich nicht bis ins Mittelmeer reichen,

boreal die, die nördlich nicht über die Michaelsensche Linie hinausgehen und südlich

nicht bis ins Mittelmeer, südlich die, die im südlichen Europa, namentlich im Mittel-

meer leben und nördlich nicht über die Michaelsensche Linie hinausgehen, end-

lich nördlich-südlich die, die sowohl das Mittelmeer, als auch das nördliche

Eismeer bewohnen. In der westlichen Ostsee leben noch 9 Nephth. und Lyc,
in der östlichen nur 5. Dann geht Verf. auf die Geschlechtsverhältnisse der

Lycorideen, speciell von Nereis diversicolor ein. Die Eier entstehen nahe bei

den ventralen Blutgefäßen, vor Allem an der Basis der Ruder. Es scheinen

mehrere Kerne zur Bildung 1 Eizelle verbraucht zu werden. Diese umgeben
sich dann mit einer Protoplasmaschicht und lösen sich vom Ovar. Das von
Claparede beschriebene Gewebe hat Nichts mit der Eibildung zu thun. Nur
ganz selten finden Befruchtung und Entwickelung des Eies im Q statt; in der

Regel gelangen Eier und Samen durch die Nephridien ins Wasser. Gegen
Schröder und Mendthal, mit Ehlers beobachtete Verf. bei geschlechtsreifen N. d.

Veränderungen der Ruder, die für die Existenz eines Heteronereis-Stadiums

sprechen. Er producirt ferner Angaben anderer Forscher über das Auftreten

pelagischer N. d. im Kieler Hafen, die kopflos waren, ähnlich wie die abge-

lösten Hinterenden des Palolo, und schwärmender N. pelagica bei Stavanger

((^f waren vorn blaugrün, hinten roth, O ganz blaugrün). Als Nereis wird

am besten die unveränderte, als Heteronereis die veränderte, häufig pelagische

Form bezeichnet [s. auch oben p 72 Hempelmann], denn einige Lycorideen werden
auch als N., oder als N. oder H. geschlechtsreif, also (nach Ehlers) in atoker

Form epitok. Schließlich macht Verf. Angaben über Geratocepliale Loveni, die

an die von Izuka an G. Osawai [s. Bericht f. 1903 Vermes p 71] erinnern.

Voit hat die Glyceriden der Nordsee bearbeitet. Er beschreibt zum Theil

neue Arten von Ghjcera, Goniada und Eone, erörtert ihr faunistisches Ver-

halten und schließt mit anatomischen Angaben, besonders über die Kiemen.
Ashworth(^) beschreibt sehr eingehend Arenicola Loveni unter Berücksichti-

gung der Anatomie, ferner in derselben Weise assimilis var. affmis, und er-

örtert ihre geographische Verbreitung. Die Art von Angra Pequena gehört

hierher und weder zu marina [s. Bericht f. 1887 Vermes p 7] noch zu Glaparedii

[ibid. f. 1910 p 1].

Fauvel(^) beschreibt Polychäten von der Umgebung Novaja Semljas, haupt-

sächlich aus der Karasee und der Murmanischen See. Es sind Arten (nur

1 neu) von Euno'e^ Lagisca, Antinoe, Pholoe; Syllis, Eusyllis, Autolytus; Epliesia,

Sphaerodorutn] OnupJiis, Lumbriconereis', Nereis; Phyllodoce, Anditis, Eteone;

Nephthys; Ghaeto%one\ Aonides] Flabelligera^ Stylarioides; Pseudoscalibregma;
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Ammotrypane; Nofomastus; Maldane, Praxülara] Owenia, Myriochele; Spiochae-

topterus', Amphicteis^ Ampharete, Samytha, Melmna\ Atnphitrite^ Scione, Thelepus,

Polycirrus; Potamilla, Dasychone^ Chone^ Euchone, Chitinopoma und Apomatus.

Fast alle borealen Anneliden sind circumpolar; viele boreale kommen auch

in der Nordsee, im Canal und Atlantischen Ocean bis zu den Azoren und

Canaren, ja selbst im Mittelläudisclien Meere vor. Einige reichen über Japan

in den pacifischen Ocean längs der nordamericanischen Küste, und von da in

den Indischen Ocean den asiatischen Küsten entlang [s. unten].

Weiter hat Fauvel(^) zum Theil neue Arten aus dem Persischen Golfe

beschrieben von Lepidonotus, Eupliione^ Harmothoe\ Syllis, Trypanosyllis, Auto-

lytus; Phyllodoce, Emnida; Hesione] Tylonereis n. g., Leonnates, Neanthes^

Nereis, Geratonereis, Perinereis, Pseudonereis, Platynereis\ Eunice, Lysidice,

Maclovia^ Lumhriconereis] Audouinia, Girratulus\ Theodisca] Armandia; Sabel-

laria; Loimia, Polymnia, Grymaca; Potamilla^ Hypsicornus, Dasychone, Ghone,

Amphiglena; Serpula, Hydroides, Spirohranchus und Protula. Von den 52 Arten

kommen 26 zugleich im Rothen Meere vor. Sehr ähnlich ist diese Fauna der

von Ceylon und den Philippinen, aber 8 Species sind zugleich japanisch. Das
Rothe Meer hat ungefähr 10 Arten mit dem Mittelländischen und den europä-

ischen Meeren gemeinsam. 45 Spec. des Indischen Oceans kommen zugleich

in den europäischen Meeren und im Atlantischen Ocean vor. Abgesehen vom
Suezcanal bleiben für den Austausch der beiden Faunen nur 2 Wege: der

nördliche durch die Behringstraße und der südliche um das Cap der guten

Hoffnung herum. Die 27 Japan und Europa gemeinsamen Arten, die 36 zugleich

in Japan, den Philippinen und dem Indischen oder Pacifischen Ocean vorkommenden,
ferner die europäischen Arten Angra Pequenas und des Caps der guten Hoff-

nung, endlich die Arten, die hier und im Indischen und Pacifischen Ocean und
in Japan auftreten, zeigen, dass hauptsächlich auf dem nördlichen Wege die

europäischen Arten in den Indischen Ocean und umgekehrt gelangt sind. —
Hierher auch Fauvel(^4).

Nach IVl'lntosh(i) hat Syllides Verrilli [s. Bericht f. 1908 Vermes p 11 Moore]

außer mit den Syllideen viel mit den Staurocephaliden gemeinsam. Nevaya n.

Whiteavesi n. aus Canada hat Beziehungen zu Sderocheilus. Verf. beschreibt

ferner Cirratuliden von Großbritannien (Girratulus, Dodecaceria und Ghaeto-

zotie), von der Porcupine Expedition {Gi., Heterocirrus^ Gh.), aus dem Golfe

von St. Lawrence {Gh.) und von Norwegen [Gh. und Gi.). — Hierher auch

M'lntosh(2,3).

Moore beschreibt weitere Species (zum Theil neu) von Halosydna, Lcpidonotus,

Eano'e, Harmothoe, Antinoe, Gattyana, Nemidia und Polyno'c] Aphrodita und
Laetmonice; Peisidyce, Leanira, Stl/enolepis, Stlienelanella n. g. und Sthenelais.

Den Schluss von Kinberg's Bearbeitung (1858) der Anneliden der Fregatte

Eugenia hat Theel herausgegeben. Es sind zum Theil neue Arten von GJiloeia,

Notopygus, Lirione n. g., Amphinome, Hermodice n. g., Eurythoe n. g. ; Euphro-
syne; Diopatra, Onuphis, Erijjhyle n. g., Eunice, Nicidion n. g., Nauphanta n. g.,

Nausicaa n. g. ; Amphiro n. g., Lycidice, Ninoe, Eranno n. g., Lumbriconereis,

Lysarete n. g., Larymna n. g., Aracoda, Staurocephalus; Nereis, Girronereis n. g.,

Ceratonereis n. g., Nereilepas, Mastig07iereis, Pseudonereis n. g., Perinereis, Para-
nereis n. g., Platynereis n. g., Leptonereis n. g. ; Nephthys; Phyllodoce, Eulalia;

Kronia, Alciopa ; Hesione, Leocrates n. g. ; Glycera, Hemipodia, Goniada, Leon-
natus n. g., Lacharis n. g., Heterosyllis, Syllis, Thoe n. g., Eurymedusa n. g.,

Laomedora n. g. ; Alcandra, Lacydes n. g., Labotus n. g. ; Perialla n. g., Man-
dane n. g. ; Timarete n. g., Promenia n. g., Arehidice n. g. ; Travisia, Dindy-
mene n. g., Gassandane n. g., Nitetis n. g., Ladice n. g., Terpsichore n. g.

;
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Ghloraema, Piromis u. g. ; Maldane, Neco n. g., Ilylitia n. g. ; Ämmochares]
Phragmatopoma; Zopyrus n. g., Eupomatus, Sabella, Demonax n. g., Para-

chonia n. g. und Ärenicola.

Arwidsson(^) beschreibt die Maldaniden der schwedischen Südpolar-Expe-

dition: meist neue Lumhriclymenella n. g. (bei robusta n. Regeneration beob-

achtet), Notoprodus, Rhodine {intermedia n. regenerirt), Nicomache, Praxillella

{antarctiea regenerirt), Clymenella, Leiochone, Maldane {Sarsi var. antarctica n.

regenerirt) und Asychis. Keine Species ist vom arctischen Gebiete bekannt.

Arwidsson's(2) Beschreibung irischer Maldaniden betrifft meist neue Arten

der Gattungen Nicomache (bei JV^. maculata n. sp. Regeneration beobachtet),

Leiochone, Praxillella, Caesicirrus n. g. (bei neglectus n. Regeneration beob-

achtet) und Heteroclymene.

Southern (^) beschreibt Alciopiden, Tomopteriden und Typhloscoleciden der

irischen Küsten [s. Bericht f. 1910 Vermes p 13]: Vanadis, Oreeffia, Calli-

zona; Tomopteris] Travisiopsis und Sagitella. Gegen Rosa macht Verf. geltend,

dass die hyalinen Drüsen im Leben intensiv rothbraun, die chromophilen dagegen

farblos sind. Von To., hauptsächlich helgolandica, werden Angaben über das

SchAvanken der Individueuzahl und die Zeit der Fortpflanzung (Mai bis August)

gemacht. Das Maximum der Häufigkeit fällt in den Herbst, das Minimum in

den Frühling und Frühsommer; trotzdem bleibt die Vertheilung im Räume sehr

gleichmäßig; Saison- Wanderungen finden nicht statt.

Auf Grund coutinuirlicher Stadien von Alciopina parasitica stellt Granata
fest, dass Gorynoccphalus alboniaculatus damit identisch, der Name G. also ein-

zuziehen ist.

Eine Heteronereis von der Nordostküste Javas bespricht Horst(*). Das 13 mm
lange Thier, ein (J^, stimmt vielfach mit der von Gravier [s. Bericht f. 1902
Vermes p 6] aus dem Golfe von Californien beschriebenen Species überein.

Dorsal trägt der Körper eine Doppelreihe schwarzer Flecke, auch ventral steht

an der Basis jedes Podiums ein dunkler Fleck. Von den auffällig großen

Augen liegt das hintere, runde Paar dorsal, das vordere elliptische Paar vor-

wiegend ventral. Die epitoke Modification beginnt mit dem 14. Segment. Die

Art gehört entweder zu Nereis, Eunereis, Ceratonereis oder Neanthes, oder

bildet ein neues Genus.

Horst (2) beschreibt von der Siboga-Expeditiou im Malayischen Archipel ge-

fangene neue Arten von Notopygos sowie das neue Genus Sangiria. — Nach

Horst (^) gehört zu Pherecardia lobata nicht nur Ämphinome serricata, sondern

auch Eucarunculata Qrubei und vielleicht Hermodicc striata.

Bush beschreibt von den Bermudas meist neue Arten von Salmacinopsis n. g.,

Protula, Membranopsis n. g., Subprotula n. g., Eucarphus, Hydroides, Eupo-

matiis und Pomastegus.

12. Isolirte Gruppen.

(Echinoderida), Gastrotricha, (Nematomorpha) , Pterobranchia, Phoronida, Entero-

pneusta, Dinophilus, [Histriobdella), Myzostoma.

Maroolongo führt aus dem See des Astronikraters von Gastrotrichen

17 Spec. (7 neu) auf, die alle sapropelisch sind. Sie gehören zu Ichthydium,

Lepidoderma, Ghaetonotus, Dasydytes und Änacanthodernia. — Hierher auch

Grünspan.

Gegen Schepotieff [s. Bericht f. 1910 Vermes p 77] findet Braem, dass in

den Larven der Pterobranchien, Chilo- und Ctenostomen die Lagebeziehungen
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aller wesentlichen Organe die gleichen sind, und dass zum Theil auch der
feinere Bau übereinstimmt. Die Scheitelorgane sind sicher homolog, und die

Ansicht Harmer's [s. Bericht f. 1905 Vermes p 68], dass das Scheitelorgan

von Ccphalodiscus dem »pyriform organ« der Ectoprocten zu vergleichen sei,

nicht haltbar. Der Saugnapf ist in beiden Fällen das Organ, mit dem sich

die Larve festsetzt. Die ventrale Vertiefung von C. und die Wimperfurche der

Bryozoen bezeichnen den Eingang des wirklichen oder nur embryonal ange-

deuteten Darmes, wohl auch den Gastrulamund. Auch in der Bildung des

Darmes und Leibeshöhlenepithels sind die Larven einander nahe verwandt.

Das große Drüsenorgan oberhalb der Mundfurche von C, das wesentlich

dem Kopfschilde des ausgebildeten Thieres entspricht, scheint dem Drüsenorgan

der Bryozoen verwandt zu sein; beiderlei Organe bestehen aus langen, stab-

oder keulenförmigen Zellen. Vom Nervensystem der C.-Larve sind dichte Ge-

flechte unten beim Scheitelorgan und unter dem Drüsenfelde bekannt, wo sie

auch beim ausgebildeten Thiere vorhanden sind; an den entsprechenden Stellen

zeigen sie ebenfalls die Bryozoen. Nach alledem sind die Pter. weiterentwickelte

Bryozoenlarven, die Bryoz. dagegen durch starke Metamorphose um- und zum
Theil rückgebildete Pterobranchienlarven. — Hierher auch Ridewood. Über

die Larven von Phoronis und Balanoglossus s. Stiasny.

Shearep(^) hat die Resultate seiner Studien über die Geschlechts-Deter-
mination bei Dinophilus gyrocUiatus publicirt. Die Eier werden schon im Q.

befruchtet (gegen Korscheit). Nach wenigen Tagen entsteht aus dem kleinen

Ei das rudimentäre (^^ das schon beim Ausschlüpfen ausgewachsen und ge-

schlechtsreif ist. Das Q dagegen ist beim Ausschlüpfen noch larval und er-

reicht seine definitive Form erst dann, wenn es die passende Nahrung findet,

kann dagegen sonst (so in den Culturgefäßen) bis 6 Monate lang ohne zu

wachsen leben. Die Entwickelung ist direct; kurz vor dem Ausschlüpfen

copuliren die q^ niit den ^ (Verf. sah das Sperma durch den Penis in das

Q eingeführt werden), und jedes Q trägt beim Verlassen der Kapsel unter

dem Darme, da wo bald darauf das Ovarium erscheint, einen Spermaklumpen.

Die rudimentären (^ verlassen selten oder nie die Kapsel und sterben bald

nach dem Ausschlüpfen der Q. Erst wenn die befruchteten Q erheblich ge-

wachsen sind, erscheinen die Eier; kurz nachher dringt in jedes 1 Spermium

ein, dessen Kopf sich in die Kernwand einbettet oder ihr anheftet, ohne jedoch

mit dem Eikern zu verschmelzen. Diese Doppelkerne theilen sich amitotisch,

jede Hälfte für sich, meist äqual. Wahrscheinlich finden im Ganzen 40-50

solcher Theilungen statt. In der Regel theilt sich die männliche Kernportion

zuerst; zuweilen aber thut es die weibliche, so dass die ganze männliche in

einer der Tochterzellen zurückbleibt, und dann hat von den 2 Zellen die eine

den ganzen männlichen Theil des ursprünglichen Kernes sammt der halben

weiblichen Portion, die andere nur den Rest. Aus der ersteren Tochterzelle

geht ein Q, aus der letzteren ein (^ hervor. (Nach dieser das Geschlecht

determinirenden Theilung wachsen beiderlei Eier rapide auf Kosten der un-

reifen Eizellen, mit denen sie in Berührung kommen, und bei denen die Theilung

äqual war). So ist zwar wohl das Weibchenei, nicht auch das Männchenei

befruchtet, aber letzteres hat schon bei allen der Geschlechtsdetermination vor-

ausgehenden oogonialen Theilungen unter dem Einflüsse des Spermiums ge-

standen. Mit Korscheit sieht Verf. beiderlei Eier 2 Polkörper ausstoßen, von

denen der 1. sich theilt. Es sind 20 Chromosomen vorhanden; in beiderlei

Eiern erfolgt während der 1. Reifetheilung eine reguläre Reduction, wobei

10 Chromosomen ausgestoßen werden (in den Weibcheneiern scheint dabei eine

Synapsis aufzutreten) und die zurückgebliebenen 10 sich wieder theilen. Mit
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dem 2. Polkörper des Männcheneies acheinen 20 oder 18 Chrom, auszutreten

und eben so viele im Eie zu verbleiben. Über die 2. Reifetheilung des Weibchen-

eies ist Verf. noch nicht ins Klare gekommen; wahrscheinlich entsteht der

2. Polkörper hier durch Theilung des 1. Bei der 1. und 2. Furchung scheinen

beiderlei Eier 20 Chrom, zu haben. — Verf. möchte die Dinophiliden in

2 Gruppen theilen: die Leucodinophiliden für die unpigmentirten und sexuell

dimorphen, die Erythrodinophiliden für die pigmentirten und sexuell mono-

morphen Arten.

Bei Myxostoma costatum (?) aus dem Rothen Meere fand Boulenger außer

den 4 bekannten Saugnapf-Paaren je 1 Paar vorn und hinten, im Ganzen

also 6, und hält gegen Wheeler [s. Bericht f. 1896 Vermes p 61] die Penes

nicht für das umgewandelte ursprünglich 3. Saugnapf-, sondern für das 6. Para-

podpaar.



Bryozoa und Brachiopoda.

(Referent: Prof. P. Mayer in Neapel.)

Annandale, N., Systematic notes on the Ctenostomatous Polyzoa of fresh water. in: Rec.Ind.

Mus. Calcutta Vol. 6 p 193—201 Fig. T 13. [Mit kurzen anatomischen Angaben,

besonders über den Darmcanal von Hislopia lacustris.]

Braem, F., Die Variation bei den Statoblasten von Peetinatella magnifica. in: Arch. Ent-

wicklungsniech. 32. Bd. p 314—348 8 Figg. [1]

Eichler, Paul, Die Brachiopoden der Deutschen Südpolar-Expedition 1901—1903. in: D.

Südpolar Exp. Berlin 12. Bd. p 381—401 T 42—44. [2]

Lohmann, H., Die Cyphonautes der nordischen Meere, in: Nord. Planeten Kiel 13. Lief.

p 31—40 8 Figg. [Die Abbildungen sind zum Theil neu. C. Barroisi n.]

Mortensen, Th., A new species of Entoprocta, Loxosomella antedonis from north-east Green-

land. in : Meddel. Grönland Köbenhavn 45. Bd. p 397—406 T 26. [2]

Palk, Mary, On a enigmatic body in certain Bryozoa. in: Z. Anz. 38. Bd. p 209—212

_

2 Figg. [1]

Ritchie, James, On a Entoproctan Polyzoon [Barentsia henedeni) new to the British Fauna,

with Remarks on Related Species. in: Trans. R. Soc. Edinburgh Vol. 47 p 835—848
Taf. [2]

*Willem, V., Les »nephridies« des Bryozoaires phylactolemides. in: C. R. Ass. Frang. Av.

Sc. 38. Sess. 1910 p 709—711. [S. Bericht f. 1910 Vermes p 14.]

Bryozoa.

Hierher auch Annandale, Lohmann, Willem und oben Vermes p 86 Braem.

Palk findet in Fhtstra carbasea ein Organ von unbekannter Bedeutung, viel-

leicht einen Spermatophor. Es handelt sich um 2 (seltener 1) cylindrische

Schläuche, die entweder kurz und an der Parietalwand befestigt, oder lang,

sogar länger als das Zoöcium, sind und dann frei liegen. Ihr Inhalt in der

kernhaltigen Hülle scheint aus einem einzigen Bande mit vielen dunklen Punkten
oder einer riesigen Menge getrennter Fäden zu bestehen, die aber kürzer sind

als die Spermien. Der unpaare Körper von Schizoporella^ Bugula etc. ist wohl
mit dem räthselhaften Organe von F. homolog.

Braem beginnt mit kurzen Notizen über Bau und Lebensweise von Peetina-

tella magnifica und betont dabei gegen Wilcox [s. Bericht f. 1906 Bryoz. &
Brach, p 1], dass die Colonien nie mit einander verschmelzen. Er berichtet

dann ausführlich über seine Zählungen der Dornen an mehr als 6000 Stato-
blasten und gelangt zu dem Schlüsse, dass aus ihnen sich nicht die geringste

Verschiedenheit zwischen der americanischen Stammform und der europäischen

(Spandauer) P. herleiten lässt. Die Zahl der Dornen hängt von der Tempe-
ratur, erst in 2. Linie von der Ernährung ab, jedoch ist die Wirkung jener

nicht auf ein »einfaches mechanisches Princip« zurückführbar. Die Missbil-

dungen der Dornen haben mit den normalen Dornen von Cristatella Nichts zu

thun (gegen Davenport, s. ibid. f. 1900 p 1).

Zool. Jahresberiebt. 1911. Bryozoa & Brachiopoda.
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Ritchie beschreibt aus HuU Exemplare einer Barentsia, die zwischen gracilis

und Benedeni, aber letzterer näher stehen, und knüpft daran eine lange Aus-

einandersetzung über einige Genera und Species von Entoprocten. Danach

gehören Ärthropodaria und Gonopodaria zu Barentsia; G. nodosa, Pedicellina

gracilis und helgica sind gleich B. gracilis, und diese ist von Benedeni ver-

schieden.

Mortensen beschreibt nach conservirtem Materiale Loxosomella n. antedonis n.

von Äntedon prolixa. Die Fußdrüse ist nur in den Knospen enthalten. In

den Zellen der Stielmuskeln liegen die Fasern an der Peripherie in einem

Kreise, wie bei Urnatella nach Davenport und bei Äscopodaria nach Ehlers.

Ein (^ — »the species is not bisexual, or, at least, both sexes are not de-

veloped contemporaneously« — hatte Knospen. Verf. bringt alle Loxosoma

mit Ausnahme von 3 Arten in den Gattungen Loxosoma, Loxosomella n. und

Loxocalyx n. unter.

Brachiopoda.

Eichler bringt eine Übersicht über die Brachiopoden der Antarctis (9 Spec,

6 Genera), findet Brutpflege bei Liothyrina antarctica, constatirt das Fehlen

bipolarer Species und geht dann genauer auf die Spicula am Armapparat

von L. a. ein. Ihre Variation ist gering. Ein Thier von 2 mm Länge zeigt

nur 2 Spie, später treten bedeutende »Wandlungen im Spicularapparat« ein,

zum Theil durch Resorption; die Girren haben nie Spicula.



Arthropoda.

(Referenten: für Crustacea Prof. W. Giesbrecht in Neapel, für die übrigen Abtheilungen

Prof. P. Mayer in Neapel.)

Alcock, A., 1. Diagnoses of a new species and varieties of freshwater Crabs. in: Rec. Ind.

Mus. Caicutta Vol. 3 1909 p 375—381.

, 2. On the Classification of the Potamonidse (Telphusidae). ibid. Vol. 5 1910 p 253

—

261.

Allard, H. A., Some experimental observations concerning the behavior of various Bees in

their visits to cotton blossoms. in: Amer. Natural. Vol. 45 p 607—622, 668—685 Fig.

[Wesentlich Melissodes. Auf dem Felde werden die Blüthen durch die >conspicuous

corolla< aufgefunden.]

Amma, K., Über die Differenzirung der Keimbahnzellen bei den Copepoden. in: Arch. Zell-

forsch. Leipzig 6. Bd. p 497—576 25 Figg. T 27-30. [31]

Ancel, P., s. Bouin.

*Andree, K., Zur Kenntnis der Crustaceen-Gattung J^r^/jrojo^ewra Jordan und deren systema-

tischer Stellung, in : Palaeontographica 57.Bd. 1910 p 67— 104 4 Figg. 2 Taf.

Andrews, E. A., 1. Sperm transfer in certain Decapods. in: Proc.U. S.Nation. Mus. Vol. 39

p 419—434 15 Figg. [36]

, 2. Male organs for sperm-transfer in the Cray-fish, Cambarus afßnis: their structure

and use. in: Journ. Morph. Philadelphia Vol. 22 p 239—292 31 Figg. 4 Taf. [36]

, 3. Color differences in the sexes of a Grab, in: Z. Anz. 37. Bd. p 401—403 2 Figg.

[36]

, 4. The Jamaica Pcripatus. in : J. Hopkins Univ. Circ. No. 232 p 51—55. [Zusam-

menstellung aller bisherigen Funde der beiden S^ieeies j'amaicensis und juliformis var.

Swainsoniae.]

Andrews, E. A., & A. R. Middleton, Rhythmic activity in Termite communities. ibid. p 26

— 34 2 Figg. [Die Termiten arbeiten immer, aber >there are rhythms in the activities

of the entire community<.]

Annandale, N., 1. Some Bamacles of the genus Scalpellwn from Irish seas. in: Ann. Mag.

N. H. (8) Vol. 7 p 588—590 Fig.

, 2. Description of an undescribed Barnacle of the genus Scalpellum from New Zealand.

in: Trans. N-Zealand Inst. Wellington Vol. 43 p 164—165 4 Figg.

, 3. Description of a new species of Scalpellum from the Andaman Sea. in: Rec. Ind.

Mus. Caicutta Vol. 5 1910 p 115—116.

, 4. The Indian Bamacles of the subgenus Smilium^ with remarks on the Classification

of the genus Scalpellum. ibid. p 145—155.

, 6. Two Bamacles of the genus Z'^c/^e/asp^s new to Indian seas. ibid. p 212—213.

, 6. Note on a Rhizocephalous Crustacean from fresh water and some specimens of the

Order from Indian seas. ibid. Vol. 6 p 1—4 2 Figg. [30]

, 7. On the distribution of the different forms of the genus 7Wa. ibid. p 229—230.

, 8. Report on the Cirripedia Pedunculata collected by Dr. Th. Mortensen in the guU
of Slam, in: Vid. Meddel. Nat. For. Kjöbenhavn (7) Aarg. 2 p 81—86.-

Zool. Jahresbericht. l'Jll. Arthropoda. \
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Annandale, N., 9. Notes on Cirripedia Pedunculata in the collection of the univeraity of

Copenhagen. in: Vid. Meddel. Nat. For. Kjöbenhavn (7) Aarg. 2 p 211—218 T 3.

[30]

Apstein, C, It Farasiten \on Calanus finmarehicus. Kurze Mittheilung, in: Wiss. Meeres-

unt. (2j Abth. Kiel 13. Bd. p 207—222 22 Figg. 2 Karten. [31]

, 2. Die Cladoceren (Daphniden). Nachtrag, in: Nord. Plankton Kiel 13. Lief, p 17

—20 F 25-33. [33]

, 3* Das Planeten des Gregory-Sees auf Ceylon. Sammelausbeute von A. Borgert, 1904

—1905. 10. Abhandlung, in: Z. Jahrb. Abth. Syst. 29. Bd. 1910 p 660-680 6 Figg.

*Arcangeli, Ale, Armadillidium Peraccai Tua. Contributo alla migliore conoscenza di questo

Isopode Italiano. in: Atti Soc. Toscana Pisa Proc. Verb. Vol. 19 1910 p 60—65.

Armenante, E., Contributo allo studio dei Mallofagi. Osservazioni sul Me7iopon pallidum.

in: Boll. Soc. Natural. Napoli Vol. 24 p 76-95 T 1. [S. Bericht f. 1910 Arthr. p 54.

Die Arbeit wurde damals nach einem Separatum referirt, das fälschlich den Band 23

und das Jahr 1910 angab.]

Arnold, Gr., s. Barratt.

Artom, C, 1. Analisi comparativa della sostanza cromatica nelle mitosi di maturazione e nelle

prime mitosi di segmentazione dell' uovo delF Artemia sessuata di Cagliari (univalens)

e dell' uovo dell' Artemia partenogenetica di Capodistria (bivalens). in : Arch. Zell-

forsch. Leipzig 7. Bd. p 277-295 T 25-27. [34]

, 2. La sistematica del genere Artemia in relazione col numero dei cromosomi delle

cellule sessuali e in relazione col numero e colla grandezza delle cellule somatiche. in

:

Biol. Centralbl. 31. Bd. p 104—108. [34]

*Assmuth, Jos., Termitoxeyiia Assmuihi Wasm. Anatomisch-histologische Untersuchung.

Dissert. Berlin 1910 53 pgg. Fig.

Axenfeld, David, Locomozione aerea degli Lisetti. in: Bull. Accad. Med. Roma Anno 37

p 123—136 7 Figg. [Rein physiologisch.]

Backman, Louis, 1. Der osmotische Druck bei einigen Wasserkäfem. in: Centralbl. Phys.

25. Bd. p 779—782. [Dytiseus, Acilius, Cymatopterus : sie sind homöosmotisch.]

, 2. Über den osmotischen Druck der Libellen während ihrer Larven- und Imagosta-

dien. ibid. p 835—837. [Ebenso.]

BalSS, H., Neue Paguriden aus den Ausbeuten der Deutschen Tiefsee-Expedition »Valdivia«

und der Japanischen Expedition Prof. Dofleins. in: Z. Anz. 38. Bd. p 1—9 17 Figg.

[35]

Bancroft, F. W., s. Loeb.

Barratt, J. 0. W., & G. Arnold, A Study of the Blood of certain Coleoptera: Dytiseus mar-

ginalis and Hydrophilus piceus. in: Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 56 1910 p 149

—

165 T 11. [Wesentlich physiologisch-chemisch. >Small round-cells< und >phago-

cytes« ; letztere in Amitose und Mitose beobachtet. Die Arbeit von Kollmann, s. Be-

richt f. 1908 Arthr. p 27, wird nicht berücksichtigt.]

Baudouin, M., Un cas de parasitisme exceptionnel chez la Sardine. (Inconvenient des de-

nominations zoologiques mal congus.) in : Bull. Mus. H. N. Paris Tome 16 p 383

—

384.

Baumann, F., Ein neuer parasitischer Copepode auf Coregonen, Achtheres coregoni. in: BuU.-

Annexe Revue Suisse Z. Tome 19 p 24—26.

Bedau, Kurt, Das Facettenauge der "Wasserwanzen, in: Zeit. "Wiss. Z. 97. Bd. p 417—456

5 Figg. T 19, 20. [61]

Beresford, D. R. P., & N. H. Foster, The Woodlice of Ireland: their distribution and Classi-

fication, in: Proc. Irish Acad. Vol. 29 p 165-190 T 8. [38]

Best, ..., Die Sehleistung des Facettenauges, in: Arch. Augenheilk. 68, Bd. p 221—230

2 Figg.
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Binford, ßaym., Notes on tlie life-history of Gallinectes sapidus. in: J. Hopkins Univ. Circ.

No. 232 p 14-16.

Blanc, G., Sur la terminaison du tube digestif des Ixodidse. in: Bull. Soc. Z. France 35. Vol.

p 219—225 7 Figg. [41]

Biunck, Hans, Zur Kenntnis der Natur und Herkunft des >milchigen Secrets< am Prothorax

des Dytiscus marginalis h. in: Z. Anz. 37. Bd. p 112—113. [Vorläufige Mittheilung

:

gegen Törne, s. Bericht f. 1910 Arthr. p 56.]

Böhm, Leop. Karl, Die antennalen Sinnesorgane der Lepidopteren. in: Arb. Z. Inst. Wien
19. Bd. p 219—246 2 Figg. Taf. [70]

Böving, Adam G., 1. Bidrag til Kundskaben om Donaciin-Larvernes Naturhistorie. Dissert.

Köbenhavn 1906 263 pgg. Figg. 7 Taf. [S. Bericht f. 1910 Arthr. p 59.]

, 2. Nye Bidrag til Carabernes Udviklingshistorie. 1. Larver til Calathus, Olisthopus,

Oodes og Blefhisa. in: Ent.Meddel. (2) 3. Bd. 1910 p 319-376 15 Figg. T 6. [Rein

descriptiv.]

, 3. Idem. 2. Larver af Slägterne Tachypus, Cillenus, Trechus, Clivina, Zabrus, Aniso-

dadyhis. ibid. 4. Bd. p 129—180 T 5—9. [Ebenso.]

Bohn, G., Action comparee des acides et des alcalis sur les etres vivants. in: CR. Soc. Biol.

Paris Tome 71 p 587—589. [85]

Bolsius, H., Sur la structure spiralee ou discoide de l'element chromatique dans les glandes

salivaires des larves de Chironomus. in: Cellule Tome 27 p 283—291 Taf. [66]

Bordas, L., 1. L'appareil digestif et les tubes de Malpighi des larves des Lepidopteres. in:

Ann. Sc. N. (9) Tome 14 p 191—273 32 Figg. T 10—12. [73]

, 2. Morphologie et structure histologique de l'appareil digestif des larves des Lepid-

opteres. in : C. R. Acad. Sc. Paris Tome 152 p 212—215. [Vorläufige Mittheilung

zu No. 1.]

. 3. Le ccecum intestinal et les glandes rectales des Lepidopteres. ibid. p 977—978.

[Vorläufige Mittheilung.]

Bouin, F., & P. Ancel, Sur l'existence d'un chromosome accessoire chez Scutigera eoleoptrata

et sa signification. in : C. R. Ass. Anat. 13. Reun. p 104—115 7 Figg. [48]

Boutan, L., Sur les particularites relatives aumode de fixation du Crustace Qnathia halidaii.

in: C. R. Acad. Sc. Paris Tome 153 p 639—641. [87]

Bouvier, E. L., 1. Sur les Crustaces Decapodes recueillis par la Princesse-Alice au cours de

sa campagne de 1910. ibid. Tome 152 p 746—750.

, 2. Un Argulide nouveau de l'Argentine. Argulus Ichesi now. sp. in: Bull. Mus. H.

N. Paris Tome 16 p 92—95 3 Figg.

, 8. Quelques Arthropodes recueillis aux iles Kerguelen. ibid. p 95—96.

, 4. Notes sur les Arthropodes marins recueillis par M. Rallier du Baty aux iles Ker-

guelen. ibid. p 178—179.

, 5. Sur quelques Crustaces Decapodes marins recueillis a l'ile Maurice, ibid. p 376

—

377.

*
, 6. Mission en Mauritanie occidentale. 3. Partie zoologique. Crustaces et Pycnogo-

nides. in: Actes Soc. Linn. Bordeaux Tome 64 1910 p 221—226 Taf.

, 7. Observations sur les Pycnogonomorphes et principalement sur le Pentapyenon

Grayi, espece tropicale ä dix pattes. in: C. R. Acad. Sc. Paris Tome 152 p 491

—

494. [P. G. n. von Guyana; Pyenogonum Cessaci n.; die Pycnogonum sind >tout

simplement des Pentapyenon ä segmentation reduite«.]

, 8. Les Pycnogonides du Pourquoi-Pas ? ibid. p 1136—1141. [Weitere vorläufige

Mittheilung, s. Bericht f. 1910 Arthr. p 3. Von den 28 Sp. sind 12 neu.]

Brady, G. St., Notes on Marine Ostracoda from Madeira, in: Proc. Z. Soc. London p 595

—

601 T 20—22. [82]

Brehm, V., Die Entomostraken der Danmark-Expedition, in: Meddel. Grönland Köbenhavn

45. Bd. p 303-317 T 18, 19. [80, 32, 33, 34]

1*
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Bremenf, E., Note preliminaire sur la Situation que peut affecter, chez quelques Ascidies Me-
rosomes, le genre de Copepode Enterocola. in : Bull. Mus. H. N. Paris Tome 17 p 69

—75 5 Figg.

, s. Chatton.

Brian, AI., Descrizione del maschio della Dinematura producta Müller (Copepode parassita).

in: Monit. Z. Ital. Anno 22 p 197—202 4 Figg.

Bridges, Eliz., Experiments in 1909 and 1910 upon the colour-relation between Lepidopterous

larvee and pupee and their surroundings. in: Trans. Ent. Soc. London p 136—147

Fig. [Uropteryx saTuhucaria, nebenbei Odontoptera bidentata.]

Brocher, Frank, 1, Recherches sur la respiration des Insectes aquatiques adultes. in: Bull.

Soc. Z. Geneve Tome 1 1909 p 181—195 T 3. [62]

, 2. Idem. La Notonecte. Etüde biologique d'un Insecte aquatique avec un appendice

sur la respiration des Naucores et des Corises. in: Ann. Biol. Lac. Bruxelles Tome 4

1909 p 9-33 T 1—6. [62]

, 3. Sur l'organe pulsatile observe dans les pattes des Hemipteres aquatiques. ibid.

1909 9 pgg. Fig. T 7. [62]

, 4. Les phenomenes capillaires. Leur importance dans la biologie aquatique. ibid.

1910 52 pgg. 44 Figg. [38]

*
, 5. Observations biologiques sur quelques Dipteres et Hymenopteres dits aquatiques,

ibid. 1910 p 170—186 10 Figg. Taf.

, 6. Recherches sur la respiration des Insectes aquatiques adultes. Les Dytiscides. ibid.

1911 16 pgg. 5 Figg. [53]

Brown, James M., Some Points in the Anatomy of the larva of Tipula maxitna. A Contri-

bution to our Knowledge of the Respiration and Circulation in Insects. in : Trans.

Linn. Soc. London i2) Vol. 11 p 125—135 T 24—27. [67]

*Brozek, A., Über die Variabilität bei Palaemonetes varians Leach aus Monfalcone bei Triest.

in: Sitzungsb. Böhm. Ges. Wiss. Prag 1909 Math.-Nat. Cl. No. 2 1910 11 pgg. Taf.

Brunelli, Gust., La spermatogenesi della Trz/xafos: divisioni maturative. in: AttiAccad. Lincei

Mem. (5) Vol. 7 p 634—652 Taf. [51]

Buffa, Pietro, Studi intorno al ciclo partenogenetico dell' Heliothrips haemorrJioidalis

(Bouche). in: Eedia Firenze Vol. 7 p 71—110 T 1—3. [Die Larve vertheidigt sich

mit ihren flüssigen Excrementen. Eiablage etc.]

Bugnion, E., 1. Les pieces buccales et le pharynx d'un Staphylin de Ceylan [Creophilus villi-

pennis Kraatz). in: Revue Suisse Z. Tome 19 p 135—152 T 2, 3. [Auch Angaben
über den Darmcanal; Speicheldrüsen scheinen zu fehlen; Vergleich mit Necrodes und

Orthopteren.]

, 2. Le Termes cetjlonicus. ibid. p 383—395 T 10, 11. [52]

, 3. Observations relatives ä l'industrie des Termites. in: Ann. Soc. Ent. France Vol. 79

p 129—144. [Eutermes inanis: Art des Bauens; E. monoeeros: Nachträge zur Arbeit

von 1910; Goptotermes travians; Termes Bedemanni: Art des Bauens, Speicheldrüsen,

Pilzgärten.]

, 4. La structure anatomique du Trigonalys Rahni Spin, in: Mitth. Schweiz. Ent.

Ges. 12. Bd. p 14—20 T 1—4. [Mundtheile, Darmcanal, Genitalorgane, Tyloiden

(Berthoumieu) an den Antennen.]

Bugnion, E., & C. Ferriere, 1. Le Termite noir de Ceylan. Observations nouvelles. in: Bull.

Soc. Vaud. Lausanne Vol. 47 p 417—437 4 Figg. [Eutermes monoeeros. Kampf mit

Ameisen, etc.]

, 2. L'imago du Goptotermes flavus. Larves portant des rudiments d'ailes prothora-

ciques. in: Mem. Soc. Z. France Tome 24 p 97—106 2 Figg. T 2, 3. [62]

Bugnion, E., & N. Popoff, Les pieces buccales des Hemipteres (premiere partie). in: Arch.

Z. Exper. (5) Tome 7 p 643—674 Figg. T 25-27. [61]
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Buytendijk, F. J. J., Über den Gaswechsel der Schmetterlingspuppen. in: Biol. Centralbl.

31. Bd. p 643—645. [Mit Brücke gegen Linden.]

Calman, W. T., 1. Les Cumaces des expeditions du Travailleur et du Talisman, in: Bull.

Mus. H. N. Paris Tome 16 p 180—182 3 Figg. [34]

, 2. Note on a Crayfish from New Guinea, in: Ann. Mag. N. H. (8) Vol. 8 p 366

—

368. [35]

, 3. On new or rare Crustacea of the order Cumacea from the collection of the Copen-

hagen museum. Part 2. The families Nannastacidse and Diastylidae. in: Trans. Z.

Sog. London Vol. 18 p 341—398 T 32—37. [34]

*Carpentier, A., Remarques sur une faune de Crustaces carbonifere. in: Ann. Soc. Geol.

Nord Tome 38 1909 p 28—33.

Castle, W.E., Double mating of Silk-worm moths. in: Science (2) Vol. 34 p 15—21. [77]

Chalande, Jul., Sur le dedoublement segmentaire chez les Myriopodes. in: C. R. Acad. Sc,

Paris Tome 152 p 1345—1347. [Verf. unterscheidet 4 Typen (Symphylen, Geophili-

den, Lithobiiden und Scolopendriden) in der Vervollkommnung des >dedoublement

segmentaire«.]

Chapman, T. A., A Pompilid Mimicked by a Reduviid Bug. in: Trans. Ent. Soc. London

Proc. p 29—30. [Pirates hybridus gleicht einem Pompilns.]

Chatanay, J., Sur le tarse des Dytiscides. Essai de morphologie comparee. in: Ann. Soc.

Ent. France Vol. 79 p 395—466 6 Figg. T 8—15. [52]

Chaiton, E., & E. Brement, Sur un Ascidicole nouveau du genre Ophioseides Hesse, Ophio-

seides abdominalis, parasite des Aplidiens. Note preliminaire. in: Bull. Soc.Z.France

36. Vol. p 29-33 Fig.

Chevreux, E., 1. Diagnoses d'Amphipodes nouveaux provenant des campagnes de la Prin-

cesse Alice dans TAtiantique Nord, in: Bull. Inst. Oceanogr. Monaco No. 156 4 pgg.

2 Figg., No. 204 13 pgg. 6 Figg. [36]

, 2. Sur quelques Amphipodes des iles Sandwich du Sud. in : Anal. Mus. Nacion. Bue-

nos Aires Tomo 21 p 403—407. [36]

. 3. Campagnes de la Melita. Les Amphipodes d'Algerie et de Tunisie. in: Mem.Soc.

Z. France Tome 23 p 145-285 17 Figg. T 6—20. [36]

•

, 4. Sur les Amphipodes des expeditions antarctiques frangaises. in : C. R. Acad. Sc.

Paris Tome 153 p 1166-1168. [36]

Chidester, F. E., The mating habits of four species of the Brachyura. in: Biol. Bull. Woods
Hole Vol. 21 p 235—248. [35]

Chilton, Gh., 1. Note on the dispersal of marine Crustacea by means of ships. in: Trans.

N-Zealand Inst. Wellington Vol. 43 p 131—133. [38]

, 2. Revision of the New Zealand Stomatopoda. ibid. p 134—139 4 Figg. [34]

, 3. The Crustacea of the Kermadec Islands, ibid. p 544—573 4 Figg. [35, 38]

Cholodkovsky, N., Zur Kenntnis des männlichen Geschlechtsapparates der Trichopteren. in:

Zeit. Wiss. Insektenbiol. Berlin 7. Bd. p 384—385 3 Figg. [Die beiden Hoden sind

bei Limnophilus sparsn^ und L. spec. verschmolzen.]

Coblentz, W. W., Thecolourofthe lightemittedbyLampyridce. in: Canad.Entomol. Vol.43

p 355—360 F 23—27. [Rein spectrophotographisch. Je nach der Species liegt das

Maximum zwischen 538 und 578 ,u//.]

Cockayne, E. A., Notes on Insect enemies in the Tropics and their influence on mimicry. in:

Trans. Ent. Soc. London p 168—172.

Comes, S., Stereotropismo, geotropismo e termotropismo nella larva di Myrmcleon formi-

carius L. in: Atti Accad. Gioenia Catania (5) Vol. 2 1909 Mem. 4 14 pgg. 2 Figg.

[49i

Conte, A., Recherches experimentales sur l'accouplement et la ponte chez le Botnbyx mori.

in: C. R. Soc. Biol. Paris Tome 71 p 549—551. [Ist die Copula eingeleitet, so können

beide Abdomina allein sie fortsetzen, und die Eier werden normal abgelegt.]
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Conte, A., s. Vaney.

Conte, A., & C. Vaney, Production experimentale de Lepidoptferes acephales. in: C.R.Acad.

Sc. Paris Tome 152 p 404—406. [Durch Abbinden des Kopfes bei den Raupen von

Lymantria dispar wurden völlig normale kopflose Imagines erhalten,]

Cook, Marg. H., Spermatogenesis in Lepidoptera. in: Proc.Acad.N. Sc. Philadelphia Vol. 62

p 294—327 2 Figg. T 22—27. [76]

Cornetz, V., 1. La conservation de l'orientation chez la Fourmi. in: Revue SuisseZ. Tome 19

p 153—173 3 Figg. [60]

, 2. Das Problem der Rückkehr zum Nest der forschenden Ameise [!]. in: Zeit. Wiss.

Insektenbiol. Berlin 7. Bd. p 181—184, 218—223, 312—316, 347—350 5 Figg.

, 3* Le phenomene du replacement de Taxe du corps chez les Fourmis. in: C. R. Soc.

Biol. Paris Tome 70 p 439—441. [»II faut une boussole ou quelque chose qui en

tienne lieu.<]

Couti^re, H., 1. Sur les crevettes Eucyphotes recueillies en 1910 au moyen du filet Bouree,

par la Princesse-Alice, in: C. R. Acad. Sc. Paris Tome 152 p 156—158.

, 2. The snapping Shrimps (Alpheidse) of the Dry Tortugas, Florida, in : Proc. U. S.

Nation. Mus. Vol. 37 p 485—487 3 Figg. [35]

, 3. Sur les Alpheidee du genre Athanas Leach, provenant des collections de S. A. S.

le Prince de Monaco [Ath. Orimaldii, n. sp.). in : Bull. Inst. Oceanogr. Monaco No. 197

7 pgg. 6 Figg. [35]

Crane, Chas. G., s. McDermott.

Daday de Dees, E.. 1. Collections recueillis par M. le Baron M. de Rothschild dans l'Afrique

Orientale (Abyssinie et Ethiopie). Entomostraces d'eau douce. in: Bull. Mus. H. N.

Paris Tome 16 p 253—265. [33]

, 2. Quelques Phyllopodes Anostraces nouveaux [etc.]. in : Ann. Sc. N. (9) Tome 12

p 241—264 5 Figg. [34]

, 3. Eine neue Cypris-Art aus Brasilien, in : Z. Anz. 38. Bd. p 337—339 Fig.

* ,4. Species aliquot novae Entomostracorum. in: Arch. Z. Budapest Vol. 1 1910

p 187—195 3 Taf. [Cöp., Ostrac]

Dahi, Fr., 1, Die Hörhaare (Trichobothrien) und das System der Spinnenthiere. in: Z. Anz.

37. Bd. p 522—532. [Verf. hält seine Ansicht von der Function der Hörhaare, s. Be-

richt f. 1883 II p 58, aufrecht, geht auch auf die Phylogenese der Athemorgane ein.]

, 2. Wieder eine flohähnliche Fliege, ibid. 38. Bd. p 212—221 3 Figg. [1 Ex. des g
von Corynoscelis^ximia, galiz flügellos.]

Day, Edw. C, The effect of colored liglit on pigment-migration in the eye of the Craj'fish.

in: Bull. Mus. Harvard Coli. Vol. 53 p' 305—343 5 Taf. [28]

Deegener, P., Zur Beurtheilung der Insectenpuppe. in: Z. Anz. 37. Bd. p 495—505. [Gegen

Poyarkoflf, s. Bericht f. 1910 Arthr. p 61.]

De Man, J. G., 1. On two new species ofDecapodCrustacea. in: Notes Leyden Mus. Vol. 33

p 223—232. [35]

, 2. On the West-African species of the genus EupalcBmon Ortm. ibid. p 261—264.

[35]

, 3. The Decapoda of the Siboga Expedition. Pai't 1 Family Penseidae. Part 2 Family

Alpheidse. in: Siboga Exp. Leiden Monogr. 39a, 39 a* 465 pgg. [35]

De Meijere, J. C. H., Zur Metamorphose der myrmekophilen Culicide Earpagomyia splen-

dens De Meij. in: Tijd. Ent. Deel 54 p 162—167^ T 14.

Demoll, R., Über die Wanderung des Irispigmentes im Facettenauge, in: Z. Jahrb. Abth.Z.

Phys. 30. Bd. p 169—180 2 Figg. [U]

Dernoscheck, A., Studien über die Giftjgkeit von Seewasser für Süßwasserthiere, mit beson-

derer Berücksichtigung der Anpassungserscheinungen, in: Arch. Gesammte Phys.

143. Bd. p 303-369 20 Figg.
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Oewitz, J., 1. Über die Entstehung der Farbe gewisser Schmetterlingscocons. in: Arch.

Entwicklungsmech. 31. Bd. p 617—636. [76]

, 2. Sur les cocons verts de certains Bombycides. in: C. R. Soc. Biol. Paris Tome 70

p 988—989. [Saturnia pavonia. Künstliche Production grüner Cocons.]

Dixey, F. A., The scents of Butterflies, in: Nature Vol. 87 p 164— 168. [Populärer Vortrag.]

Doflein, F., Über den Geruchsinn bei Wasserthieren. in: Biol. Centralbl. 31. Bd. p 706

—

707.

Dogiel, V., 1. Studien über die Entwickelungsgeschichte der Pantopoden. Nervensystem und

Drüsen der Pantopodenlarven. in: Zeit. Wiss. Z. 99. Bd. p 109—146 10 Figg. T 7—9.

[27]

, 2. Ein interessanter Fall von atavistischer Missbildung bei einer Pantopodenlarve. in:

Z. Anz. 38. Bd. p 321—323 Fig. [Bei 1 Larve von Chaetonymphon spinosum hinter

dem 4. Gehbeinpaare die mehrgliederigen Anlagen des 5.]

, 3. A short account of work on Pycnogonida done during June, 1911, at CuUercoats.

in : Rep. Sc. Investig. Northumberland Sea Fish. Comm. 1910/11 p 26—27. [Vorläufige

Mittheilung über die Entwickelung von 2 Species.]

Doncaster, L. 1. Gametogenesis of the Gall-Fly, Neuroterus lenticularis. Part 2. in: Proc.

R. Soc. London B Vol. 83 p 476—489 T 17. [68]

, 2. Some stages in the spermatogenesis oiÄbraxasgrossulariata and its variety lacticolor.

in: Journ. Genetics Cambridge Vol. 1 p 179—184 T 33. [76]

, 3. Note on the spermatogenesis oi Abraxas grossulariataiCxxrr&VLi'M.oih), in: Proc.

Cambridge Phil. Soc. Vol. 16 p 44—45. [Vorläufige Mittheilung zu No. 2.]

Donisthorpe, H. St. J. K., Further Observations on Temporary Social Parasitism and Slavery

in Ants. in: Trans. Ent. Soc. London p 175—183.

Douwe, C. van, 1. Neue Süßwasser-Copepoden aus Brasilien, in: Z. Anz. 37. Bd. p 161—163

5 Figg. [32]

, 2. Ein neues Vorkommen des Diaptomus laciniatus Lillj. in Deutschland, ibid. 38. Bd.

p 121—122.

Drzewina, Anna, Sur la resistance des Crustaces au cyanure et les efiets sensibilisateurs de

cette substance. in: C. R. Soc. Biol. Paris Tome 71 p 555—557.

Dubois, R., Sur la fluorescence chez les Insectes lumineux. in: C. R. Acad. Sc. Paris Tome 153

p 208—210. [Beansprucht die Priorität vor McDermott und Anderen.]

Eckstein, Karl, Beiträge zur Kenntnis des Kiefernspinners Lasiocampa [Oastropacha, Dendro-

limus)piniL. in: Z. Jahrb. Abth. Syst. 31. Bd. p 59—164 3 Figg. T 3—8. [74]

Eggers, Fritz, Über das thoracale Tympanal-Organ der Noctuiden. in: Sitzungsb. Nat. Ges.

Dorpat 20. Bd. p 139—146 Taf. [71]

'''Eltringham, H., African Mimetic Butterflies; being Descriptions and Illustrations of the

principal known instances of Mimetic Resemblance in the Rhopalocera of the Ethiopian

Region, together vrith an Explanation of the Müllerian and Batesian Theories of Mimi-

cry, and some account of the Evidence on which these Theories are based. Oxford

1910 136 pgg. 10 Taf. Karte. [Kritik von E. B. Poulton in: Nature Vol. 86 p 70

-73.]

Embody, G. C, A new fresh-water Amphipod from Virginia, with some notes on its biology.

in: Proc. U. S. Nation. Mus. Vol. 38 p 299—305 17 Figg. [36]

Emery, C, Beobachtungen und Versuche an Polyergus rufescens. in: Biol. Centralbl. 31. Bd.

p 625—642.

Enslin, E. , Qargara genistae F. und Formica cinerea Mayr. in: Zeit. Wiss. Insektenbiol.

Berlin 7. Bd. p 19—21, 56—68 2 Figg. [i^. melkt Larven und Lnagines von 0., schleppt

sie auch wohl ins Nest.]

Escherich, K., 1, Zwei Beiträge zum Kapitel >Ameisen und Pflanzen«, in: Biol. Centralbl.

31. Bd. p 44-51 2 Figg.
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*Escherich, K., 2. Ameisen und Pflanzen. Eine britische Skizze mit besonderer Berücksich-

tigung der forstlichen Seite, in: Tharand. Forstl. Jahrb. 60. Bd. 1909 p 66—96

2 Figg.

*
, 3. Termitenleben auf Ceylon. Neue Studien zur Sociologie der Thiere , zugleich ein

Kapitel colonialer Forstentomologie. Jena 262 pgg. 68 Figg. 3 Taf. [Referat von

W. M. Wheeler in: Science (2) Vol. 33 p 530—534; kritisches Referat von E. Was -

mann in: Biol. Centralbl. 31. Bd. p 394—412, 425-434.]

Esterly, C. 0., 1. Third report on the Copepoda of the San Diego Region, in: Univ. California

Publ. Z. Vol. 6 p 313-352 T 26—32. [32]

, 2. The vertical distribution of Euealanus elongatus in the San Diego Region during

1909. ibid. Vol. 8 p 1-7.

, 3. Diurnal migrations of Calanus finmarchicus in the San Diego Region during 1909.

in: Internat. Revue Hydrobiol. Leipzig 4. Bd. p 140—151. [29]

Evans, J. T., The egg-capsule of Olomeris. in: Z. Anz. 37. Bd. p 208—211. [43]

Farran, G. P. , 1. Plankton from Christmas Island, Indian Ocean. 1. On Copepoda of the

Family Corycaeidse. in: Proc. Z. Soc. London p 282—296 T 10—14. [32]

, 2. Copepoda. in: Conseil Permanent Internat. Explor.Mer Bull. Trimest. Res. Plancton

Pt. 1 1910 p 60-105 T 8-16. [32]

Faure-Fremlet, E., Contribution ä l'etude des glandes labiales des Hydrocorises. in: Ann. Sc.

N. (9) Tome 12 p 217—240 30 Figg. T 11. [62]

Faussek, V., Vergleichend -embryologische Studien. (Zur Frage über die Bedeutimg der

Cölomhöhlen.) in: Zeit. Wiss. Z. 98. Bd. p 529—625 T 24—27. [40]

Ferriere, C, s. Bugnion.

Ferton, Ch., Notes detachees sur l'instinct des Hymenopteres melliferes et ravisseurs. (6e Serie).

in: Ann. Soc. Ent. France Vol. 79 1910 p 145—178.

Fieberg, F., Beispiele für echte Symbiose. (Beobachtungen an Paguriden.) in: Aus der Natur

Leipzig 7. Jahrg. p 210—219 9 Figg. [30]

Foot, Kath., & E. C. Strobell, Amitosis in the ovary of Protenor helfragei and a Study of the

Chromatin Nucleolus. in: Arch. Zellforsch. Leipzig 7. Bd. p 190—230 T 12—20. [64]

*Forbes, Will. T. M., A Structural Study of some Caterpillars. in: Ann. Ent. Soc. America

Vol. 3 1910 p 94-132 10 Taf.

Foster, N. H., On two exotic species of Woodlice found in Ireland. in: Irish Natural. Vol. 20

p 154—156.

, s. Beresford.

Franz, V., Weitere Phototaxisstudien. 1. Zur Phototaxis bei Fischen. 2. Phototaxis bei ma-

rinen Crustaceen. 3. Phototaktische Locomotionsperioden beii?em^w^ys^s. in: Internat.

Revue Hydrobiol. Leipzig Biol. Suppl. (3) Heft 1 23 pgg. [29]

Fukuda, T., Further report on Japanese Stomatopoda with descriptions of two new species.

in: Annot. Z. Japon. Tokyo Vol. 7 p 285—290 T 11. [34]

Fuliiiski, Bened., [Zur Embryologie \on Ägelastiea ahii]. in: Festschr. Nusbaum Lemberg

p 197—211 T 6. [Polnisch.]

*Gadd, G., Contributions ü Tanatomie comparee des Cigales et de Tettigonm viridis L. 2. in:

Revue Russe Ent. Petersbourg Tome 10 1910 p 205—213 Figg.

Gee, Wilson P., The (cnocyies oi Platyphylaxdesignatus'^^\kQv. in: Biol. Bull. Woods Hole

Vol. 21 p 222-234 Taf. ^49]

'

Gerhardt, Ulr., Studien über die Copulation einheimischer Epeiriden. in: Z. Jahrb. Abth.

Syst. 31. Bd. p 643—666 5 Figg. [39]

Gerould, J.H., The inheritance of polymorphismandsex in Goliasphilodice. in: Amer. Natural.

Vol. 45 p 257—283 5 Figg. [76]

Givler, J. P., Notes on the anatomy and position of Cambaroides. in: J. Hopkins Univ. Circ.

No. 232 p 23—26. [36]
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GSIdi, E. A., 1. Das die Staatenbildung bei den Insecten regulirende Naturgesetz, in:

Revue Suisse Z. Tome 19 p 235—252; vorl. Mitth. in: BuU.-Annexe Revue Suisse Z.

Tome 19 p 22—23. [47]

, 2. Der Ameisenstaat, in: Himmel und Erde Leipzig u. Berlin 23. Jahrg. p 289—307,

349-365, 395-406 20 Figg. [60]

Gortner, Ross A., 1. The origin of the brown pigment in the integuments of the larva of

Tcnebrio moh'tor. in: Joum. Biol. Chem. Baltimore Vol. 7 1910 p 365-370. [63]

. 2. Studies on melanin. 2. The pigmentation of the adult periodical Cicada (Tibieen

septemdecmi L.). ibid. Vol. 8 p 89-94 Taf. [53]

, 3. Idem. 4. The Origin of the Pigment and the Color pattern in the Elytra of the

Colorado Potato Beetle [Leptinotarsa decemlineata Say). in: Amer. Natural. Vol. 45

p 743—755. [53]

Grandori, R., 1. Sul materiale planctonico raccolto nella 2. crociera oceanografica. in: BoU.

Comit. Talassograf. Roma No. 6 26 pgg. 2 Kart. Taf. [32]

. 2. Eiichacta trunculosa n. sp. 0. Pesta = giov. Euehaeta <^. in: Z. Anz. 38. Bd.

p 441-442.

, 3. Contributo all' embriologia e alla biologia dell' Apanteles glomeratus (L.) Reinh.,

Imenottero parassita del bruco di Pieris brassicae L. in: Redia Firenze Vol. 7 p 363

—428 Fig. T 13-16. i68]

Green, E. E. , 1. On a curious Scolopendriform Caterpillar (fibworfcs /"«/ra, Hampson). in:

Spolia Zeyl^n. Colombo Vol. 7 p 166—167 F 8. [Die langen spateiförmigen Borsten

an den Seiten täuschen die Beine eines Myriopoden vor und werden auch regelmäßig

gehoben und gesenkt.]

. 2. On the Occasional Luminosity of the Beetle BarmaieZm 5«7wea. ibid. p 212—214

Taf. "

Grobben, Karl, Die Bindesubstanzen von Argulus. Ein Beitrag zur Kenntnis der Bindesubstanz

der Arthropoden, in: Arb. Z. Inst. Wien 19. Bd. p 75—98 2 Figg. T 6. [27]

GrOChmalicki, J., [Cypris Nusbaumi n.]. in: Festschr. Nusbaum Lemberg p 49—56 T 1.

[Polnisch.]

GröSChel, Edmund, Die Flugorgane der Hornis. in: Arch. Naturg. 77. Jahrg. 1. Suppl.Heft

p 42—62 T-1, 2. [Einzelbeschreibung der Skeletstücke und Muskeln von Vespa crabro

unter Berücksichtigung von Polistcs, Apis, Osmia und Bombus.]

Gruvel, A., Mission Gruvel sur la cote occidentale d'Afrique (1909—1910). Resultats scienti-

fiques et economiques. Contribution ä l'etude generale systematique et economique des

Palinuridse. in: Ann. Inst. Oceanogr. Monaco Tome 3 Fase. 4 56 pgg. 22 Figg. 6 Taf.;

vorläufige Mitth. in: C. R. Acad. Sc. Paris Tome 152 p 1350—1352. [36]

Gurney, Rob., On some Freshwater Entomostraca from Egypt and the Sudan, in: Ann. Mag.

N. H. (8)" Vol. 7 p 25-33 T 2. [33]

Hadley, Ph. B., Additional notes upon the development of the Lobster. in: 40. Rep. Comm.

Inl. Fish^ Rhode Isl. 1910 p 189 34 Taf. [49 Figg. mit Erklärung.]

Häfele, F., 1. Anatomie und Entwickelung eines neuen Rhizocephalen Thompsonia japonica.

in: Abh. Akad. München 2. Suppl.Bd. 7. Abb. 25 pgg. 2 Taf. [30]

, 2. Notizen über phylogenetisch interessante Rhizocephalen. in: Z. Anz. 38. Bd. p 180

—185 4 Figg. [30]

Hamm, A. H., Hemipterous Mimics of Hymenoptera. in: Trans. Ent. Soc. London Proc.

p 30—32. [^Modelle und Nachahmer kommen oft zusammen vor.]

Hansen, H. J., The genera and species of the order Euphausiacea, with account of remarkable

Variation, in: Bull. Inst. Oceanogr. Monaco No. 210 54 pgg. 18 Figg. [34]

Harmon, L., Two abnorraalities in the Crayfish. in: 12. Rep. Michigan Acad. Sc. 1910

p 66-67 2 Taf.
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^Haseman, Leonard, The Structure and Metamorphosis of the Alimentary Canal of the Larva
of Psychoda alternata Say. in: Ann. Ent. Sog. America Vol. 3 1910 p 277—308 5 Taf.

Hasper, Martin, Zur Entwickelung der Geschlechtsorgane von Chironomus. in: Z. Jahrb.

Abth. Morph. 31. Bd., p 543—612 14 Figg. T 28-30. [66]

Hegner, R. W., 1. Experiments with Chrysomelid Beetles. 3. The Effects ofKilling Parts of

the Eggs oi Leptinotarsä decemlineata. in: Biol. Bull. Woods Hole Vol. 20 p 237

—

2Ö1 18 Figg. [57]

, 2. The germ cell determinants in the eggs of Chrysomelid Beetles. in: Science (2)

Vol. 33 p 71—72. [Gibt Wieman, s. Bericht f. 1910 Arthr. p 58 No. 3, zum Theil recht.]

Henderson, J. R., & G. Matthai, On certain species of Palcemon from South India. in: Rec.

Ind. Mus. Calcutta Vol. 5 1910 p 277—305 T 15—18.

Henneke, J., Beiträge zur Kenntnis der Biologie und Anatomie der Tardigraden [Macrohiotus

macronyx Bui.). in: Zeit. Wiss.'Z. 97. Bd. p 721—752 20 Figg. T 33. [42]

.Herms, W. B., The photic reactions of Sarcophagid Flies, especially Lucilia caesar hinu. and
Calliphora vomitoria Linn. in: Journ. Exper. Z. Philadelphia Vol. 10 p 167—226

25 Figg. [68]

Herwerden, M. A. van, 1. Über den Kernfaden und den Nucleolus in den Speicheldrüsenkemen

der Ghironomuslarve. in: Anat. Anz. 38. Bd. p 387—393. [66]

, 2. Kerndraad en nucleolus in de speekselklierkernen der Chirono»mAa.rve. in : Onderz.

Phys. Lab. Utrecht (5) Deel 12 p 1—10. [66]

Hess, C, Über Fluorescenz an den Augen von Insecten und Krebsen, in: Arch. Gesammte
Phys. 137. Bd. p 339—349. [26]

Hllton, Will., 1. The structure of the nex've cells of an Insect. in: Journ. Comp. Neur. Phila-

delphia Vol. 21 373-381 11 Figg. [49]

, 2. Some remarks on the motor and sensory tracts of Insects. ibid. p 383—395 5 Figg.

[49]

Hirschler, J., [Über zwei Typen von Embryonen bei einer Species. Eine embryologische und
formal-analytische Studie an Aphiden.] in: Festschr. Nusbaum Lemberg p 175—195

T5. [Polnisch.]

*Hodgson, T. V., Crustacea. 9. Isopoda. in: Nation. Antarct. Exped. Vol. 4 1910 No. 3

77 pgg. 10 Taf. [n. gen.: Äntarcturus , Äustronanus, Ätistrofdms , Coulmannia, Noto-

xemts, Aitstrosignum, Notopais.]

Hoffmann, R. W., 1. Zur Kenntnis der Entwickelungsgeschichte der Collembolen. (Die Ent-

wickelung der Mundwerkzeuge von Tomocertcs plumbeus L.). in: Z. Anz. 37. Bd. p 353

—377 19 Figg. [Vorläufige Mittheilung.]

, 2. Über Bau und Function der Dorsalkeule von Corynephoria jacobsoni Abso\. ibid.

38. Bd. p 383-391 3 Figg. [47]

Hollande, A. Ch., 1. L'autohemorrhee ou le rejet du sang chez les Insectes. (Toxicologie du

sang.), in: Arch. Micr. Paris Tome 13 p 171—318 41 Figg. T 5—7. [45]

, 2. Etüde histologique comparee du sang des Insectes ä hemorrhee et des Insectes sans

hemorrhee. in: Arch. Z. Exper. (5) Tome 6 p 283—323 12 Figg. T 16, 17. [45]

Holmgren, N., 1. Bemerkungen über einige Termiten-Arten, in: Z. Anz. 37. Bd. p545—553.

[Wesentlich systematisch. Calotermes Oreeni und Coptotermes travians haben 8 Malpi-

ghische Gefäße (gegen Bugnion «& Popoft", s. Bericht f. 1910 Arthr. p 53).]

, 2. Versuch einer Monographie der americanischen Eutermes-Arten, in: Jahrb. Wiss.

Anst. Hamburg 27. Jahrg. 2. Beih. 1910 p 171—325 78 Figg. Karte. [Mit ein-

gehender Erörterung der Variabilität der Soldaten.]

'''Hooper, Dav., The Secretion of Phromm'a marginella, Oliver, in: Journ. Proc. As. Soc.

Bengal Vol. 5 1910 p 363—366.

Hopkins, A. D., Contributions towards a monograph of the Bark-weevils of the genus Pissodes.

in: Techn. Ser. No. 20 Part 1 U. S. Dep. Agr. Bur. Ent. Washington 68 pgg. 9 Figg.

22 Taf. [Abbildungen der Genitalorgane von (5 und Q.]
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Horst, R., Paraperipatus Lorentxi n. sp. [s. Bericht f. 1910 Arthr. p 11]. in: Nova Guinea

Leide Vol. 9 p 149—154 T 5.

Howard, A. B., On the light organ of the Fire-Flies. in: Ann. Transvaal Mus. Pretoria Vol. 3

p 58-62 3 Taf. [55]

Howland, Ruth B., Migration of retinal pigment in the eyes oi Branchipus gelidus. in: Journ.

Exper. Z. Philadelphia Vol. U p 143-158 4 Figg. [29]

Hufnagel, Mme. A., Le corps gras de VHypo7iomeuta padella TpendsLut la. mei&,TaorTph.ose. in:

C. R. Soc. Biol. Paris Tome 70 p 635—637. [Vorläufige Mittheilung.]

Jacobson, Edw., 1. Nähere Mittheilungen über die myrmecophile Culicide Harpagomyia

splendens De Meij. in: Tijd. Ent. Deel 54 p 158—161 T 11—13.

, 2. Biological note on the Hemipteron Ptilocerus ochraceus. ibid. p 175—179. [65]

Janeck, R., Das Gehirn und Bauchmark der Spinnen, in: Verh. Ges. D. Naturf. Arzte 82. Vers.

2. Theil 1. Hälfte p 165—168 4 Figg. [Vorläufige Mittheilung: Lycosa. Form beider

Theile nach Modellen.]

Janet, Gh., 1, Constitution morphologique de la bouche de l'Insecte. Limoges 35pgg. 2 Figg.

2 Taf. [44]

, 2. Sur l'existence d'un organe chordotonal et d'une vesicule pulsatile antennaires chez

FAbeille et sur la morphologie de la tete de cette espece. in: C. R. Acad. Sc. Paris
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America Vol. 3 1910 p 144—146. [Er scheint in Gold Spring Harbor einfacher zu

verlaufen als nach Pergande bei Washington.]

Moroff, Th., Über die Entwickelung des Facettenauges der Crustaceen. in: Biol. Centralbl.

31. Bd. p 144—150 3 Figg. [36]

Nakazawa, K., Notes on Japanese Schizopoda. in: Annot. Z. Japon. Tokyo Vol. 7 1910

p 247-261 T 8. [34]

Naiepa, Alfr., Eriophyiden. in: Zoologica Stuttgart Heft 61 p 167—293 Figg. 6 Taf.
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Papanlcolau, G., Experimentelle Untersuchungen über die Fortpflanzungsverhältnisse bei

Daphniden. in: Biol. Centralbl. 31. Bd. p 81—85. ^33]

Payne, Fern., Drosophila ampelophila Loew bred in the dark for sixty-nine generations. in:

Biol. Bull. Woods Hole Vol. 21 p 297—301 Fig. [Fortsetzung der Experimente (s.

Bericht f. 1910 Arthr. p 16) und Nachweis, dass die damalige Angabe vom Einflüsse

der Züchtung im Dunkeln auf die Phototaxis unrichtig ist.]

Pearse, A. S., 1. The influence of difi'erent color environments on the behavior of certain

Arthropods, in: Journ. Animal Behavior New York Vol. 1 p 79— 110. [29]

*
, 2. A preliminary list of the Crustacea of Michigan, in: 12. K,ep. Michigan Acad. Sc.

1910 p 68-76.
* ,3. The Crawfishesof Michigan, in: Publ. Michigan Geol. Biol. Surv. Biol.Ser. No. 1

1910 p 9—22 8 Taf.

Pearson, Jos., Ceylon Crustacea. Parti. Notes on the Alpheidse. in: SpoliaZeylan. Colombo

Vol. 7 p 169-186 T 5—7. [36]

Perez, C, 1. Metamorphose du Systeme musculaire chez les Polistes. in: C. P. Soc. Biol.

Paris Tome 70 p 908—910. [Vorläufige Mittheilung.]

, 2. Disques imaginaux des pattes chez le Phytonomus adspersus Fabr. ibid. Tome 71

p 498—501 4 Figg. [Die peripedale Membran bleibt stets weit offen.]

Perez, J., Sur quelques particularites curieuses du rapprochement des sexes chez certains Dip-

teres. in: Bull. Sc. France Belg. Tome 45 p 1—14. [68]

Pesta, 0., 1. Aeartia pietschmanni nov. spec. aus dem Golf von Persien, in: Verh. Z. Bot.

Ges. Wien 61. Bd. p 112.

, 2. Zoologische Ergebnisse. 18. Copepoden des östlichen Mittelmeeres (2. und 3. Arten-

hste, 1891 und 1892). in: Denkschr. Akad. Wien Math. Nat. Kl. 87. Bd. p 15-18
2 Taf. [32]
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1. Allgemeines.

Nach Hess fluoresciren die Augen von Aracbniden, Hexapoden (Libellen,

Formica, Dytiscus^ Notonecta, Apis, Musca, Raupen), noch mehr aber die von

Astacus im ultravioletten Licht deutlich, zum Theil lebhaft. Vielleicht werden

so die Sehzellen vor den kurzwelligen Strahlen geschützt. — Verf. widerspricht

zum Schluss der Loebschen Hypothese von der Identität des thierischen und

pflanzlichen Heliotropismus auch in ihrer neuen Fassung.

2. Pantopoda.

Hierher Bouvier(^-*'), Horst und Loman.
Sokolow studirte den Bau der Augen an NympJion, CJmetonymphon, Pyc-

nogonum, Ammothea und Plioxichilus. Gegen Morgan [s. Bericht f. 1891 Arthr.

p 27] betrachtet er sie als convertirte im Sinne von Widmann [ibid. f. 1908

p 48] und als 1-, nicht 3 schichtig, was auch aus der an Gh. und Phoxichüi-

dium untersuchten Entwickelung hervorgeht: es handelt sich um keine Inversion,

sondern um eine einfache Einseukung der Epidermis. Auch die Phylogenese

der Arachnidenaugen ist viel einfacher, als Schimkewitsch [s. Bericht f.

1906 Arthr. p 42] annimmt: sie haben wohl nur ein convertirtes und ein iuvertirtes

Stadium durchlaufen. Die Augen der Pantopoden sind mit den convertirten

Neben äugen der Ar. vergleichbar, aber primitiver als diese, und so sind auch

die Pant. selber älter als die Ar, — Einzelheiten. Die Linse fungirt als

solche wohl nur mit ihrem äußeren biconvexen Abschnitte. An der inneren

Linsenrinne befestigen sich die distalen langen Enden der Pigmentzellen ; mehr

proximal erweitern sich diese und tragen hier ihren Kern, verschmälern sich

nochmals auf eine lange Strecke und bilden alle zusammen ein Faseruetz, das

wie ein Tapetum zu wirken scheint; ganz basal sind sie von Neuem beträchtlich

weiter und enthalten das Pigment. Die Retinazellen sind im distalen Drittel

stark vacuolär, und diese Vacuolenschicht mag den Glaskörper ersetzen;

Stiftchensäume gibt es nicht, vielmehr sind die Stäbchen wabig; Hoek's Ganglien-

zellen sind die Retinakerne. Dohrn's Ganglion vor der Gabelung jedes N. opticus

hat Verf. nicht gefunden; jeder Endzweig innervirt eine Gruppe von Retina-

zellen, in diesen lässt sich je eine Neurofibrille bis fast an die Vacuolen un-

verzweigt verfolgen. — Dohrn's seitliches Sinnesorgan mag eine modificirte

Hautdrüse sein. Verf. beschreibt auch im Augenhügel »Lymphoiddrüsenc so-

wie von einem Gh. spinosum ein überzähliges kleineres Auge.
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Prell(') macht Angaben zur Biologie von Nymphon^ Pycnogonum und
Phoxichilus. Zunächst beschreibt er die Bewegung der sehr stark positiv photo-

tropischen N. und bestimmt die Geschwindigkeit des horizontalen Schwimmens,
wobei das Thier seinen Rücken schräg stellen muss, auf etwa 1,5 cm pro

Secunde ; die Schwimmfähigkeit entspricht der Länge der Borsten an den
Gliedern 5 und 6 der Beine. Dohrn's eichenblattförmige Anhänge an den Ei-

trägern dienen zum Putzen der Beine. Ferner schildert Verf. das Aussaugen
der Hydroiden ; die Verdauung scheint fast nur in den Diirmästen zu geschehen; die

Peristaltik des Darmes ist wohl »die wichtigste Bewegungsform des Blutes,

während das Herz nur von Zeit zu Zeit dafür sorgt, dass das Blut zwischen

den einzelnen Körpertheilen wechselt«. — Py. kann nur langsam schreiten,

ist stark negativ phototropisch, putzt sich mit den letzten Gliedern der Geh-
beine und saugt besonders junge Actinien aus. Zur Häutung gelangen nur die

noch nicht erwachsenen Thiere. Verf. beobachtete auch die Copulation und
sieht die innere Befruchtung als sehr wahrscheinlich au. Von Ph. beschreibt

er das Aussaugen der Tentakel einer Lucernaria.

Dogiel(^) studirte an den Larven von Nyrnphofi, Chaetonymphoti und Pycno-
gonum durch intravitale Färbung die Nerven und Drüsen. Die Nerven der

1. Extremität stammen von der Schlundcommissur (mit Meisenheimer) ; im Schnabel

ist das letzte Ganglion jedes Antimeres bestimmt ein solches und keine Drüse.

Alle sensiblen Apparate mit Ausnahme der Augen bestehen aus einzelnen

bipolaren Zellen von sehr beständiger Lage; jedes Bein hat ihrer 2 oder 3

(vielleicht sind dies Tastzellen), jedoch nimmt ihre Zahl mit dem Wachsthum
der Larve zu. Freie Nervenenden in der Haut der Beine fehlen ganz. Die
Schnabelganglien stehen unter einander in Verbindung, ebenso die der beiden

unteren Antimere mit dem 1. Ventralgauglion. Das 2. Augenpaar wird unab-
hängig vom 1. und hinter ihm angelegt. Die Beinmuskeln zeigen Nervenenden
ähnlich den Doyereschen Hügeln. Auf dem Darme liegen, mit ihren Fortsätzen

»gleich kriechenden Pflanzenwurzeln« ihm dicht angeschmiegt, große, metamer
angeordnete Zellen, die vielleicht ein Darmnervensystem darstellen. Die centralen

Ganglien enthalten nur unipolare Zellen. Außer den Spinudrüsen beschreibt Verf.

die Scheerendrüsen (die Larve von Nym. hat in jedem Aste der Scheere eine) und
die Hautdrüsen näher. Letztere sind meist ganz regelmäßig paarweise an-

geordnet; jede besteht aus einem einzigen Säckchen, nicht aus 4 Zellen (gegen

Dohrn). Endlich gibt es dicht unter den Bauchganglien, und mit ihnen durch
einen kurzen Nerv verbunden, »Ventralorgane«, die denen von Peripatus homolog
sind, durch einen Chitincanal nach außen münden und entweder Drüsen oder

Sinnesorgane sind. — Hierher auch Dogieli^,^).

3. Crustacea.

Allgemeines.

Über Asymmetrien (besonders von Decapoden) als Wegweiser zur Lösung des Pro-
blems der Bilateralität s. Przibram, Wirkung von Cyaukalium auf Crust. Drzewina.

Grobben schreibt allen Zellen von Argulus und der Arthropoden überhaupt
die Fähigkeit zu, Bindesubstanz zu bilden, die aus Chitin oder einem ver-

wandten Stoff besteht. Die ganze Bindesubstanz bildet ein Continuum: die

vom Hautepithel gebildeten Fasern gehen in die von Bindegewebzellen stammen-
den Stützsubstanzen, diese in die Basalmembran der Eingeweide über, und die

Basalmembran des Epithels setzt sich in Muskel- und Nervenscheiden fort.

Hierin liegt die Ursache für die relativ schwache Entwickelung des mesoder-
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malen Bindegewebes, das bei A. aber verrauthlich das reich verzweigte Stütz-

gewebe in den Nervencentren liefert. Die Muskeln inseriren sich nie direct

an der Caticula, sondern entweder setzen sich die Mnskelfibrillen in ebenso
viele intracelluläre Sehnenfibrillen des Hantepithels fort, oder der Muskel endet an.

der verdickten Basalmembran, oder Muskelfasern und Epithel sind durch Binde-
gewebzellen sehnig verbunden.

Poluszynski untersuchte die Structur der Ganglienzellen von Homarus^
Ästacus und Squilla. Ein intracelluläres Netz von Saft- oder Trophospongien-
canälchen ist nicht vorhanden; die in die Ganglienzellen eindringenden Fort-
s<ätze des Hüllgewebes, eine bei Crust. ganz normale Erscheinung, enthalten

nie Canälchen oder Spalten. Der Golgi-Kopschische Apparat der Cr. ent-

spricht trotz seiner Fädchenform durchaus dem der Vertebraten und anderer
Evertebraten.

Spooner untersuchte die Einwirkung des Centrifugirens auf die Eier von
Cyclops und Ärhacia. Der Eiinhalt schichtet sich in Öl, Plasma und Dotter.

Normale Embryonen entstehen, wenn während des Vorhandenseins des Theilungs-
kernes oder nach Bildung der Furchungspindel centrifngirt wurde. Obwohl die

Eier sich in der Centrifuge nicht orientiren, ist die 1. Theiinngsebene immer
senkrecht zur Schichtung. Die Verlagerung der Spindel erfordert mehr Kraft
als die des Theilungskernes; auch geht die Schichtung des Eiinhaltes schwerer
vor sich, wenn die 1. Theilnng herannaht. Die Asterstrahlen sind, im Gegen-
satz zu den Spindelfasern, keine Fasern. Der Aster des normalen Eies von C.

reagirt sauer; nach dem Centrifugiren zeigt sich aber, dass er auch basische

Stoffe enthält. Bei manchen Eiern von A., die nach dem Centrifugiren be-

fruchtet wurden, stellte sich die 1. Theiinngsebene parallel zur Schichtung.

Woltereck(^) setzt seine Versuche an Daphniden über die Vererbung er-

worbener Eigenschaften (Helmhöhe, Sexualität) fort und constatirt, dass »Art-
veränderung durch Mileueinfluss auf jeden Fall erst dann einsetzt, wenn die

Reactionsnorm verändert ist; Präinduction aber kann zur vererbten Reactions-

norm mit dazu geborene. — Woltereck(-) fand, dass äußere Einwirkungen (Tempe-
ratur, Nahrung, chemische Substanzen) auf das Geschlecht der fertigen Eier
(Induction) oder der künftig zu bildenden Eier (Präinduction) nur insofern Ein-
fluss haben, als sie die inneren Ursachen der Geschlechtsbestimmung
alteriren können; diese bestehen weder in der cytologischen Ausstattung der

Eier noch in Veränderungen der Kernplasmarelation, sondern darin, dass es in

jedem Ei concurrirende Geschlechtsubstanzen gibt, von denen die eine activirt,

die andere gehemmt wird; der Eingriff äußerer Einflüsse ist nur dann wirksam.
Avenn innere Activirungs- und Reifungsbedingungen für beide Anlagesubstanzen
annähernd gleich sind.

Smith (') fand das sonst farblose Blut von Carcinus bei rj^ vor der Häutung
röthlich, bei ^ ^^^ reifenahem Ovar gelb; dort hatte es etwa 1^21 ^iiei' etwa
3 mal soviel Fett wie gewöhnlich; auch die Leber solcher Q war ungemein
fettreich. Bei Infection mit Sacculina bleibt das Blut von C. blass, während
es bei Inachus sich mit Lipochrom belädt, so dass auch in dieser Hinsicht der

Parasit bei I. eine stärkere Annäherung an weibliche Charaktere bewirkt als

bei G. — Nach Robson veranlasst Sacculina einen abnorm hohen Fettgehalt

in der Leber ihres Wirthes, der gleichwohl verhungert, weil er nicht genügend
Fett für sich und den Parasiten schaffen kann. — Vergl. auch Smith (2).

Day experimentirte über die verschiedene Wirkung der Spectralfarben auf

die Pigmentwanderung im Auge von Camharns. Das Pigment ist wohl eine

Schutzvorrichtung »correlated with the sensitivity of the receptive organs to

those wave-lengths which stimulate them to the greatest chemical activity«;
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die orangefarbene Substanz in den Rhnbdomen spielt vielleicht die Rolle des

Sehpurpurs. — Hierher auch oben p 26 Hess.

Nach Howland bewirkt Änderung der Lichtintensität Pigmentwanderung
nur in den Retinulazellen von Branchijms, und zwar derart, dass Helligkeit das

Pigment um die Rhabdome anhäuft, Dunkelheit es in den Zellen zerstreut

;

Temperaturäuderungen haben keinen EinHuss. B. ist positiv, nach Aufenthalt

von 5 Stunden im Dunkeln aber negativ heliotropisch.

Veress experimentirte über die Veränderungen, die der Stereotropismus
von Brachyuren und Paguriden unter dem Einfluss von Licht, Temperatur,

Sauerstoffmangel etc. erleidet.

Wenke fand, dass die Chromatophoren von Idotea triaispidata sich, perio-

disch vom Morgen zum Abend allmählich zusammenziehen und gegen Morgen

wieder ausdehnen; ihre Ausdehnung auf schwarzem, Zusammeuziehnng auf

weißem Untergrunde verläuft schneller oder langsamer, je nachdem ihre gleich-

zeitige periodische Bewegung gleichen oder entgegengesetzten Sinn hat. Die

Bewegungen der Chr. sind autonom (bedingt von einer allem Lebendigen eigen-

thümlichen Stoflfwechselperiodicität), werden aber vom täglichen Lichtwechsel

regulirt; sie sind eine wärmeregulatorische Einrichtung. Periodische Zunahme
in der Nacht zeigen auch der positive Heliotropismus und die Zahl der Herz-

contractioueu. Contrahirend wirkt auf die Chr. Wärme, ausdehnend Kälte,

auch Zusatz von Säure. Nach Blendung bewirkt Licht Ausdehnung, Dunkel-

heit Zusammenziehung, aber die Periodicität wird zunächst unregelmäßig, weil

die Reguliruug fehlt. Ebenfalls autonom sind die verticaleu Wanderungen
der Planctonthiere ; ihr Regulirapparat besteht bei Hemimysis lamornae darin,

dass H. im Licht negativ photo- und positiv geotactisch, in der Dunkelheit

negativ geotactisch ist.

Franz sieht durch neue Versuche an Fischen {Mugil, Box, CJtarax, Capros,

Centriscus), Crustaceen {Palaemon, Copepodeu, ältere Larven von Decapoden

und Baianus) und Anneliden (Spiouideularveu) bestätigt, dass ungleiche Belich-

tung allein nicht phototactische Bewegungen hervorrufen kann, sondern dass

der Gefahrreiz hinzukommen muss; nur bei eben ausgeschlüpften Larven

richtet positiver Phototropismus allein die Bewegungen, die aber auch hier un-

abhängig vom Adaptationszustand sind. Ob die Cop. tägliche Vertical-

wanderungen ausführen, ist zu bezweifeln; jedenfalls wären sie nicht auf

Phototaxis zurückzuführen. Bei Hemimysis lar7nornae hangen die phototac-

tischen Erscheinungen (Umkehrreflex etc.) vom Adaptationszustande ab, mit

Ausnahme der positiven Phototaxis , die regelmäßig in verbrauchtem Wasser
eintritt. Die Geschwindigkeit ihrer Bewegungen ist umso größer, je höher die

Temperatur und je größer die Zahl der Versuchsthiere ist; das Hin- und Her-

schwimmen im Aquarium (Locomotiousperioden) ist keine ganz normale Lebens-

erscheinung. — Hierher auch unten Vertebrata Franz (i).

Esterly(^j führt die täglichen Verticalwanderungeu von Galanus fin-

marchieus (Maximum der Anhäufung um 7-8 Uhr Abends an der Oberfläche,

in den hellen Tagesstunden bei etwa 360 m Tiefe) auf den Einfluss des Lichtes

auf den Geotropismus der Thiere zurück.

Pearse(^) schließt aus Versuchen an Cambarus, Libiida^ Ncuronia-havven

und Misumena, dass Arthropoden keine auch nur instinctive Vorstellung von

ihrer Schutzfärbung haben, und dass die Wahl ihres Aufenthaltes nicht von

der Farbe der Umgebung geleitet wird.

Poiimanti(2) führt die Symbiose zwischen Dromia und Suberites auf das

Associationsgedächtnis des Krebses zurück; dieser reißt Schwammstücke ab,

die er durch Tastempfindungen auswählt, maskirt sich damit erfolgreich gegen



30 Arthropoda.

Cephalopoden und benützt sie als Reservefutter. — Über Symbiose besonders

zwischen Eupagurus und Adamsia s. Fieberg.

Systematisch-Faunistisches. Nach Brehm ist die Fauna Grönlands

autochthon. — Andree (Arthropleura), Bouvier(ö), Carpentier, Lenz (3), Pearsep),

Rankin.

Cirripedia.

Über Phototropismus von Balanus-hsLTven s. oben p 29 Franz.

Stewart macht Mittheilungen über den Bau der Puppen und festsitzenden

Stadien von Scalpellum squamuliferum
^
jyeronn, bengalense, gruvelii und Ihla

cumingii, besonders der (^f. Die (J* und C von S. sq. sind schon als Puppen,

außer in der stärkeren Entwickelung der Testes beim (J', auch in den Pro-

portionen des Rumpfes verschieden. Die (j^ von S. sq. und |?er. haben keine

Rudimente von Ovarien, die Q von /. c. keine von Hoden.

Häfele(^^) fand Thompsonia japonica au Pilumnus zu 100-200 Stück, be-

sonders dicht auf dem Telson und den proximalen Gliedern der Beine, und be-

handelte ihre Anatomie und Entwickelung. Im ausgebildeten Zustande ist der

Rhizocephale ein vollständig geschlossener Chitinsack, worin ein bindegewebiger

Körper voll Embryonen an einem Strange vom Grunde des Stieles herabhängt;

der Stiel hat eine temporale Öffnung, die in das Loch im Integument des

Wirthes führt, und aus welcher Züge von Bindegewebkernen sich in den
Wirth verfolgen lassen; diese vertreten wohl die Wurzeln. Die Jungen ge-

langen als Cypris durch einen Riss der Chitinwand (bei einer anderen Species

durch einen von einem Deckel verschlossenen »Genitalporus«) ins Freie. Verf.

macht einige Bemerkungen über die jüngsten Embryonalstadien und beschreibt

die Cypris; deren Antennulen sind stabförmig, mit 2 kurzen Endgliedern ohne

Anhänge; das lange 1. Glied ist z. Th. in den Körper eingesenkt, zwischen die

beiden großen Augen. Außer ihnen enthält der Kopf Embryonalmasse, Dotter,

Pigment und 3 Muskelzüge; Nervenelemente wurden nicht gefunden. Die

jüngsten externen Parasiten haben eine doppelte Chitinhülle, die äußere geht

später verloren ; eine Cloake fehlt auch ihnen. Im jüngsten Stadium ist nur

die Anlage des Ovars vorhanden ; später legen sich distal davon die Hoden an,

die sich dann wieder zurückbilden; der Strang, an dem später die Embryonen
hangen, entwickelt sich als Schlauch, der ins Ovar hineinwuchert. Th. macht
wahrscheinlich weder ein kentrogones, noch ein internes Stadium durch.

Über das periodische Erscheinen von Baianus bei Luc-sur-Mer s. Topsent.

Systematisch-Faunistisches. Joleaud betont den Werth der Lage der

Insertion des Adductor scuti (im Verhältnis zum Umbo) für die Systematik der

Pedunculata, auch der fossilen; Annandale (^-•''), (^) [Sesar^naxenos), C'), (8), (9)

{Scalpellum, Diehelaspis) , Bouvier(3), Chilton(3), Häfele(2), Krüger(V) ost-

asiatische Mitdia, Galantica, Smilmni^ Euscaljjellunij Scalpellum, Lithotrya,

Lepas, Conchoderma, Heteralepas, Poecilasma, Oetolasmis, Chthamalus, Baianus,

Acasta, Chelonohia, Tetraclita etc. ; die Fauna ist nicht gegen andere Zonen ab-

gegrenzt); Pilsbry(^) {Oetolasmis, Scalpellum), (2) (peruanische Tetraclita, Baia-

nus, Chthamalus etc.), (3) (Synonymien), Weltner, Withers(V)-

Branchiara.

Über Bindesubstanz von Argulus s. oben p 27 Grobben.
Systematisch-Faunistisches. Bouvier(2), Wegener.
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Gopepoda.

Über die Wirkung des Centrifugirens auf die Eier von Gyclops s. oben p 28

Spooner, Phototropismus p 29 Franz, Verticalwanderungen p 29 Esterly(^),

die Lage von Enterocola in der Ascidie und deren Änderung während des

Wachsthums Brement, Parasiten im Darm, in der Leibeshöhle und auf der

Haut von Calanus und anderen Copepoden Apstein(^).

Plenk fand wohlausgebildete Maxillardrüsen bei Arten von Calmius,

Diapto77iuSj Potitella, Cyclops^ Doropygus, Galigus^ Lepeophtheirus, Dichelestiu7n,

Basanistes. Die größere Länge des Harncanälchens bei den Süßwasserarten

gilt auch für die Parasiten; bei Dich., das mit seinem Wii'th abwechselnd in

Salz- und Süßwasser lebt, tritt für die Verlängerung des Canälchens ein

schleifenförmiger drüsiger Abschnitt des Harnleiters ein. Das bei den Gymno-
plea, Ccdigus und Dich, ventral vom Canälchen liegende Endsäckchen verschiebt

sich bei Cycl. und Dor. mediad, bei Lernäopodiden laterad oder dorsad. Das
Endsäckchen ist bei blutsaugenden Parasiten groß und mit starkem Epithel

aus Kolbenzellen ausgestattet. Der Trichterapparat fehlt den freilebenden

Süßwasserarten und den Notodelphyiden ganz; bei CaJ. und Pont, ist er 3-,

bei Dich, und Bas. vielzellig; er ist aus dem Endsäckchenepithel hervorgegangen

und functionirt als Ventil, um den Rücktritt des flüssigen Secretes aus dem
Canälchen ins Säckchen zu hindern ; nicht er, sondern das Endsäckchen ist

dem Wimpertrichter der Anneliden vergleichbar, während Säckchen plus Canälchen

dem Nephridium entspricht. Die Zahl der die Drüse bildenden Zellen ist bei

Calaniden und Cycl. am kleinsten, bei den Fischparasiten am größten.

C. Wilson (^) gibt eine ausführliche Darstellung des äußeren und inneren Baues
der Ergasiliden. Die Nerven der 2. Antennen entspringen vorn an dem lang-

gestreckten Gehirn; das Bauchmark reicht bis ins Genitalsegment und besteht

aus 2 Strängen, verbunden durch ein bindegewebiges Band, in dem 2 Riesen-

fasern liegen. Die Eikittdrüsen der ^ sind selbständig; das große Rec.

seminis erstreckt sich rostrad durch die hinteren 3 Vorderleibsegmente und gabelt

sich caudad in je einen Gang, der sich in die Oviducte kurz vor deren Mündung
öffnet. Verf. beschreibt 3 Nauplius- und 2 Metanauplius-Stadien von Erga-
silus centrarchidarmn.

Aus C. Wilson's(2) Darstellung der Ontogenese von Achtheres ambloplitis

sei Folgendes hervorgehoben. Vom Ovarepithel lösen sich Zellschnüre ab,

deren terminale Zellen nach einander heranreifen. Am Embryo erscheinen die

vorderen 7 Gliedmaßenpaare gleichzeitig. Die Larve schlüpft mit ganz aus-

gebildetem Stirnband als 1. Copepodid aus und lebt die kurze Zeit bis zur

Anheftung vom Dotter. Die Anheftung geschieht in folgender Weise. Das
Stirnband bohrt sich in den Kiemenbogen, während die Parasiten sich mit den
Maxillipeden an ihn klammern ; dann reißt die Kopfhaut ein , das Stirnband

zieht sich aus dem Kopf der Parasiten heraus, und diese packen das Ende des

Bandes mit den Klauen der 2. Maxille; die Maxillen der Q verlieren später ihre

Klauen, vergrößern sich außerordentlich und verwachsen unter einander und mit

dem Bande, so dass die Q sich im 1. Copepodidstadium definitiv anheften. Im
2. Copepodidstadium sind die Geschlechter auch äußerlich unterscheidbar; das

Q hat Mund und After, beim (^ ist dieser geschlossen; außer der Stirnband-

und Maxillendrttse entwickeln sich auch große Maxillipedendrüsen. Mit der

folgenden Häutung tritt Ä. ins adulte Stadium, das (f lässt das Stirnband

fahren und klammert sich mit den 2. Maxillen an das nächste §.
Amma untersucht die Furchung, besonders die Keimbahnzellen, von

CyclopSj Diaptomus, Heterocope, Ganthocamptus. Die Ectosome, die die Keim-
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bahn cliarakterisiren, entstehen bei der 1, Theilung im Stadium der Diakinese
oder Äquatorialplatte (bei D. schon im Stadium der Copulatiou der Geschlechts-

kerne), vermehren sich in den folgenden Phasen und verschmelzen gegen das
Ende der Theilung zu Brocken, die sich in der Kuheperiode auflösen; bei

jeder Theilung entsteht die Ectosomenzelle aus demjenigen Theilproduct der
vorhergehenden Ectosomenzelle, das bei der Theilung die Ectosome erhält;

die Theilungen der Ectosomenzelle retardiren je weiter je stärker; die Stamm-
zelle, d. h. die Ectosomenzelle des 4. Theiluugsactes, ergibt im 60-Zellen-

stadium oder noch später die beiden Urgenitalzellen, deren Chromosomeu-
zahl die normale ist. Die Ectosome entstehen nicht aus Chromosomen , noch
unter Mitwirkung der Nucleolen des Mutterkernes, noch sind es Chromidien,

noch Chondriosome, sondern »Abscheiduugen, Endproducte des Kern-Zelle-

Stoflfwechsels«, wie sich besonders aus Versuchen über ihr Verhalten bei

Mangel und Überfluss von Sauerstoff ergab. Der Producent der Ectosome ist

das schon im Zellplasma des ungefurchten Eies localisirte, vom übrigen Plasma
qualitativ verschiedene Körnchenplasma, von dessen Lage im Ei aber die

Richtung der 1. Furche und die Lage des vom Ei wieder aufgenommenen
2. Richtungskörpers nicht abhängt.

Krüger (^) macht Mittheilungeu über Begattung und Eiablage von Canthoeamp-
kis und über die Oogenese von C. und Niioora, die wesentlich mit denen

von Haecker und Matschek [s. Bericht f. 1910 p 25] übereinstimmen.

Systematisch-Faunistisches. Apstein (^), Baudouin, Baumann, Brehm
(grönländische Limnocalanus^ Diaptomus, Cijclops, Catithocamptus, Epactophaties,

Maraenobiotus), Brian, Chatton & Brement, Daday(V)> Douwe(') (brasilische

Diaptomus^ Canthocamptus), Douwe(2), Esterly(') (pacifische Äetideojjsis, Arie-

telhis, Äugaptilus, Disseta, Euchaeta, Euchirella, Gaidius, Gaetanus^ Oncho-
calanus, Parawjaptihis^ Phyllopus^ Pleuromamvia, Scolecithrix ^ Undeuchaeta,

Xanthocalanus), Esterly(-^), Farran(^) (indische Gorycellan., Corycaeus), Farran(-)

(Vertheilung arctischer Arten], Grandori(') {Centropages, Glausocakmus^ Ver-

theilnng der Cop. in der Adria], GrandorJ(2), Gurney, Klie, Norman (schottische

Laophonte, Ancorabolus, Arthropsyllus], Pesta(^), Pesta(2) [Euchaeta, Temom,
Clausocalanus, Calanus, Pontella, Acartia, Lubbociäa etc.), Quidor, Sars(^)

(norwegische Arten von Microthalestris, Dactylopusia, Dactylopodopsis n., Dacty-

lopodella, Idomene, Idonienella, Westivoodia, Amphiascus, Stenheliopsis, Ilesocltra,

Nitocra, Ameira, Parameira, Pseudameirau., Ameiropsis, Stenocopia, Malaco-

psyllusn., Phyllopodopsyllus, Tetragoniceps, Evansia, Leptastacics, Lepto7nesochraji.

,

Phyllocamptus, Paramesochra, Laophonte, Pseudolaophonte, Rhizothrix, Ano-
plosoma n., Stenocaris, Tachidiopsis n., Ectinosovia, Neobradya), Sars(2),

Schauß, Sharpe(') (nordatlantische Euchaeta, Eurytemora, Pseudodiapfomus,

Acartia, Harpacticus, Ectinosoma, Alteutha, Idya, Thalestris, Halithalestris,

Daotylopusia, Diosaccus, Laophonte, Lichomolgus, Tachid.ius, Ilyopsyllus), Tollinger,

Turner (2), Wegener, C. Wilson (^j, C. Wilson (3) (nordamericanische Ergasiliden:

Ergasilus, Thersitina, Tucca, Artacolax, Boviolochus, Pseudoeucanthus, Taenia-

canthus, Irodes n., Phagus n., Anchistrotos], C. Wilson (*) (nordamericanische

Midias n., Paralebion n., Achtheinius, Lernaeopoda).

Ostracoda.

Schmalz gibt eine eingehende Beschreibung der Spermiogenese von

Notodromas monacha und Cypris ovum. — Über das Leuchten von Ostr. s.

unten p 55 Lund.

Systematisch-Faunistisches. Brady (n. Sp. von Bairdia, Argüoecia,
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CytJißre, Cythereis^ Loxoconcha^ Xestoleberis, Cytherura, Cytherideis, Paradoxostoma^

Cytherella)^ Brehm (grönländische Candona, Herpetocypris), Chilton(^), Daday(^j

(ostafricanische Eucypris, Stenocyjrris etc.), Dadayf^,"*), Grochmalicki, SchauB,

Sharpe(2) I^Cypris, Cypria, Chlamydotheca).

Cladocera.

Über Vererbung erworbener Eigenschaften s. oben p 28 Woltereck('), Ge-
schlechtsbestimmung p 28 Woltereck (2), Giftigkeit von Seewasser für Daphnia

Dernoscheck. Ferner Rühe.

Kühn fand, dass die Entwickelung von Polyphemus pediculus streng deter-

minirt ist und wesentlich mit der von Moina (nach Grobben) übereinstimmt.

Beim Übertritt des Eies in den Brutraum ist am vegetativen Pol stets 1 (selten

2 oder 3) Nährzelle oberflächlich eingebettet. Die ersten beiden Theilungen

sind meridional, die 3. äquatorial und nicht ganz äqual; die kleinste vegeta-

tive Zelle ergibt bei der nächsten Theilung die Urkeimzelle (sie und alle

ihre Abkömmlinge sind an dunkeln Einschlüssen kenntlich, die von der Nähr-
zelle stammen) und die Urentodermzelle; die weiteren Theilungen beider

retardiren immer mehr. In der Blastula ist schon im 118-Zellen3tadium das

Material für die 3 Keimblätter und die Genitalaulage völlig gesondert. Ohne
dass eine Invagination zu Stande käme, gleiten zuerst die Mesoderm- und
die 16 Entodermzellen, darauf die Urkeimzellen in die Tiefe, und das Ectoderm
schließt sich über ihnen völlig.

Nach Kuttner ist Pädogenese normal bei allen parthenogenetisch ent-

stehenden Embryonen von Evadne und Podon. Noch bevor die Embryonen
Augenpigment haben, bestehen ihre Ovarien aus großkernigen Eizellen, deren

jede sich zu einem Ei entwickelt, und auch der Brutraum ist als Spalt dorsal

vom Darm vorhanden; in diesen treten die Eier nach der Reifungstheilung

über, machen eine totale und äquale Furchung durch, und wenn die Jungen

frei werden, bergen sie im Brutraum schon Blastulae mit großer Furchungs-

höhle. Die Jungen werden folgendermaßen frei: das Schalenepithei zieht sich

von der Cuticula zurück; da, wo es in die Wand des Brutraumes übergeht,

erscheint eine Öffnung, durch die die Jungen in den Raum zwischen Epithel

und Cuticula gelangen; dann häutet sich das Thier, nachdem schon eine neue
Brut in den zusammengeschrumpften Brutraum eingetreten ist. Geschlechts-

thiere treten im Juni auf; die Q bilden nur ein Dauere! auf einmal (3 Nähr-
zellen); ihr Schalenepithel hat cubische Zellen mit Chitintropfen, aus denen sich

die Eischale bildet; der Brutraum hat hinten eine Öffnung, durch die wahr-
scheinlich das Sperma eintritt. Durch diese anatomischen Unterschiede von
den parthenogenetischen Q (die flaches Epithel und keine Öffnung haben)

»documentiren sie sich als von Geburt an zur Dauereibildung gezwungene
Sexualweibchen «

.

Papanicolau kritisirt Scharfenberg's und McClendon's Arbeiten [s. Bericht

f. 1910 Arthr. p 30] über die Fortpflanzung der Daphniiden.

Systematisch-Faunistisches. Apstein (^) (cT von Evadne und Podon),

Apstein (^), Brehm (grönländische Daphnia, Macrothrix, Lynceus, Chydorus],

Chilton(3), Daday(i), Gurney (africanische Moina, Älona, Chydorus etc.), Keil-

hack, Klle, Langhans, IVIethuen(^) (südafricanische Moina, Bosmina, Leydigia),

Schauß, Sharpe(i) (nordatlantische Podon, Evadne), Turner (2), Werestschagln
(russische Ceriodaphnia, Daph?iia^ Bosmina etc.).

Zool. Jahresbericht. 1911. Arthropoda.
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Phyllopoda.

Über Ontogenese der Augen von Artemia s. unten p 35 Moroff, Pigment-

wanderung im Auge von Branchipus oben p 29 Howland; Verhalten von B. zu

Licht, Temperatur und Gravitation McGinnis.

Nach Artom(V) enthalten die Keimzellen der parthenogenetischen Artemia

doppelt soviel Chromosome wie die geschlechtlichen; die chromatische Substanz

in beiden ist nach Herkunft und Qualität verschieden; die beiden Artemien
sind cytologisch diiferente Species.

Systematisch-Faunistisches. Brehm (grönländische Le^ic^MrMs), Daday(^),

(2) (n. sp. von Branchinecta, Chirocephalus, Brancliinellites n., Streptoccphalus)^

Kemp(3), Klugkist, Walton & Kemp.

(Leptostraca.)

Stomatopoda.

Über die Structur der Ganglienzellen von Squilla s. oben p 28 Poluszyhski.

Systematisch-Faunistisches. Chilton(2) (neuseeländische Squilla^ Ly-
siosquüla), Fukuda (japanische Protosquilla, Squilla)^ Kemp (2), Rathbun (peru-

anische Chloridella^ Pseudosquilla, Lysiosquilla)^ Steuer (^j (adriatische Gono-
dactylus etc.).

Gumacea.

Systematisch-Faunistisches. Calman(^) [Diastylis etc.), (3) [Cumellay

Nannastacus, Schizotrema n., Gampylaspis^ Gynodiastylis n., Paradiastylis,

Colurostylis n., Diastylopsis, Diastylis), Stebbing('^) (Synonymisches).

(Änaspidacea.)

Mysidacea.

Über Verticalwandernngen von Mysis s. Otterström, ferner oben p 29 Menke
und Franz.

Systematisch-Faunistisches. Nakazawa (japanische Neomysis, Meta-
mysis n., Anisomysis, Gastrosaccus, Rhopalophthahnus^ Siriella), Tattersall(^)

(nordatlantische Dactylamblyops, Batkymysis, Amblyops, Metamblyops, Dactyl-

erythropsj Bathymysis, Michthyops n., Paramblyops, Ghunomysis etc.), Zimmer.

Eaphaasiacea.

Systematisch-Faunistisches. Hansen behandelt 73 Species, außer
denen nicht mehr viele existiren dürften, und bespricht mehrere Fälle von
ungewöhnlich starker Variabilität; Genera: Bentheuphausia, Thysanopoda, Me-
ganyetiphanes, Nyctiphanes, Rhoda, Euphausia, Pseudeuphausia, Thysanoessa,

Tessarabrachion n., Nematoscelis, Ne7tiatobrachion, Stylocheiron], lllig [Thysano-
poda), Nakazawa (japanische Stylocheiron), Tattersall(i).

Decapoda.

Über die Glieder und Muskeln der Gehbeine von Cancer und Dynastes s.

Kiunzinger, Häutung von Homarus Taylor, Structur von Ganglienzellen oben

p 28 Poluszihski, Geruchsinn Doflein, überzählige Genitalöffnungen bei

Nephrops (^ und die Seltenheit der Q. M'lntosh, verschiedene Färbung bei den
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Geschlechtern von Porcellana Andrews (^), Abbildungen zur Lurvenentwickelung

von Homarus Hadley, Larven von Bracbyuren und Anomuren Williamson,

Missbildungen an Camharus Harmon, Biologisches über junge Callinectes Binford,

Schutzförbung p 29 Pearse(i), Symbiose p 29 Polimanti und Fieberg, Wärme-
empfindlichkeit von Zoeen Schmid, Pigmentwanderung im Auge von Gambarus

p 28 Day, Wirkung von Säuren und Alkalien auf die Lichtempfindlichkeit der

Larven von Homarus Bohn, Phototropismus oben p 29 Franz, Stereotropismus

Veress, Hypnose von Dec. A. Meek, Wirkung der Sacculina auf Carcinus und

Inachus oben p 28 Smith (*) und Robson.

Marcus beschreibt die Antennulen und ihre Riechorgane bei vielen

Galatheiden und berechnet den Geruchsquotienten, d. h. die percipirende Fläche

der Riechhaare dividirt durch das Gewicht des Thieres. Das Geruchsorgan

functionirt als Ersatz für die Augen, ist daher bei deren Degeneration gut

ausgebildet, aber auch bei sehenden Arten unter besonderen Lebensbedingungen;

das Stachelkörbchen [s. Bericht f. 1904 Arthr. p 35 Doflein] ist ein Schutz-

organ, das bei einer die Riechhaare gefährdenden Lebensweise am besten

ausgebildet ist, dessen Haare aber auch Tastfunction haben. Die proximalen

Enden der Nerven von Statocyste und Riechorgan sind bei Stenorhynclms

etwas anders als bei Carcinus im Gehirn gruppirt.

Givler fand, dass Cambaroides im Bau des Herzens und der Genital-

organe mehr Ähnlichkeit mit Ästacus als mit Ga7nbarus hat. — Hierher auch

Leontowitsch.

Andrews (^) beschreibt das Rec. seminis (Thelycum) einiger Peneiden; den

Eryoniden fehlt es. — Über Bau, Gebrauch und Entwickelung der Copu-
lationsorgane von Gambarus affvnis (^ s. Andrews(^).

Spitschakoff fand, dass alle Individuen von Lysmata seticaudata echte

Zwitter sind. Der vordere Theil des Genitalorganes functionirt als Ovar, der

hintere als Testis; auf der Grenze finden sich Übergänge zwischen Co- und

Spermatogonien ; die Mündungen der Oviducte und Vasa deferentia liegen im

Coxale des 6. und 8. Thoracopoden. Die Spermien entwickeln sich zuerst.

Moroff macht vorläufige Mittbeilungen über die Ontogenese des Facetten-

auges von Palaemon und Artemia\ es wird aus Material aufgebaut, das große

Complexe dicht gedrängter Kerne liefern, indem sich 8-9 Zehntel von ihnen

auflösen. Das Ganglion opticum und die Nervenfasern bis zur Basalmembran

sind mesodermaler Herkunft.

Skorikow & Redlkorzew fanden am Hinterrande des Telsons des 1. Jugend-

stadiums von Potamobius Borsten mit Mündungen von Drüsen, deren Secret

einen Faden zur Befestigung der Jungen an der Mutter absondert; die Organe

verschwinden später.

Nach Chidester unterscheiden die Brachyuren das Geschlecht mit dem Tast-

sinn; bei der gleich nach einer Häutung ausgeführten Begattung ist das Q
nicht ganz passiv; (^f versuchen Paarung mit (J^ und mit begatteten Q der

gleichen Art, nie aber mit Individuen einer anderen Art.

Schlegel (1) macht vorläufige Mittheilungen über Darm, Gefäße, Drüsen,

Nervensystem etc. der jüngsten Zoea von 3faja, findet sie nach dem Macruren-

Typus gebaut, und züchtete (2) 3 Jugendstadien, die er beschreibt.

Biologische Bemerkungen über das Leben von Synalpheiis brooksi und Typton

tortugac in Hircinia macht iVicCIendon.

Systematisch-Faunistisches. AlcockfS^), Balss [Parapagurus^ Eupa-

gurus, Paralomis), Bouvler(V)' Brozek, Calman(2) [Gheraps), Chilton(3)

(47 Sp. von Iconaxiopsis etc.), Coutiere('), (^j {Älpheus, Synalpheus von Florida), (3)

{Athanas), De IVIan(V) {Gallianassa, Eupalaemoti) , De Man (3) (indopacifische

3*



36 Arthropoda.

Benthesicymus, Gennadas, Hemipenaeus, Aristeus, Haliporus^ Solenocera,

Penaeopsis, Parapenaeus, Atypopenaeus, Trachypenaeus, Parapenaeopsis^ Penaeus,

Sicywiia — Ogyris, Automate, Atha/nas, Parathanas^ Athanopsis, Jousseaumea,

Amphibetaetis, Arete, Aretopsis, Betaeus, Parabetaetis, Metabetaeiis, AlpheojJsis^

Pterocaris, Cheirothrix, Alpheinus, Syjialjyheus, Alpheus, Racilius), Gruvel (ost-

africanische Puendus, Palinurellus, Jasus, Palinurus, Linuparus, Panulirus),

Henderson & Matthal, Kemp(i), LenzlS^), Pearsef^), Pearson (ceylonische

Alpheus, Synalpheus), Pesta("^), Porter, Rathbun (peruanische Inachoides, Ejn-
altus, Acanthonyx, Eupleurodo?i, Microphrys, Teleophrys, Callinectes, Arenaeus,

Portunus, Cancer, Platyxanthus, Xantho, Cydoxanthops, Panopeus, Eurypanopeus,

Eurytimn, Pilumnoides, Eriphia, Speocarcinus, Ostraeotheres, Dissodactylus, Pin-
nixa, PinnotJierclla, Grapsiis, Leptograpsus, Goniopsis, Pachygrapsus, Aratus,

Cardisoma, Ucides, Ocypode, Uca, Hepatus, Hepatella, Leueosüia, Dromidia, Hypo-
eoncha, Emerita, Paguristes, Glihanarius, Dardanus, Pagurus, Callianassa,

Petrolisthes, Pachycheles, Munida, Pamdirus, Bithynis, Macrohrachium, Palaemon,
Rhynchocinetes, Synalpheus, Peneus), Roux, Sollaud(^-^), Sollaud & Tilho,

Southwell, Stebbing(^) (Synonymie von Garcinus, Astacus, Homarus), Vanhöffen

(periodisches Auftreten von Callianassa turnerana), Weymouth (californische

Dromidia, Randallia, Heterocrypta, Podoohela, Erileptus, Dasygyius, Epialtus,

Pugettia, Mimulus, Loxorhynchus, Chorilia, Scyra, Rhodia, Chionoecetes, Cancer,

Portunus, Cycloxanthops, Lophopanopeus, Xanthias, Plnnotheres, Raphonotus,

Pinnixa, Scleroplax, Opistopus, Pachygrapsus, Hemigrapsus, Planes).

Amphipoda.

Systematisch-Faunistisches. Chevreux(') (n. Sp. von Hirondellea, Ama-
ryllis, Bruxeliopsis , Pardaliscopsis, Rhachotropis) , Chevreux(2) (n. Sp. von

Oediceroides , Eusirus), Chevreux(^) (algerische und tunesische Nannonyx,
Lysianassa, Socarnopsis n., Arouin., Tryphosa, Stegocephaloides, Ampelisca,

Bathyporeia, Metaphoxus, Harpinia, Gitatia, Peltocoxa, Leucothoe, Stenothoe,

Pereionotus, Iphimedia, Lilljeborgia , Pontocrates, Westtvoodilla , Apherusa,

Eusiroides, Melita, Maerella n., Elasmopus, Gammarus , Hyale, Allorehestes,

Lembos, Eurystheus, Megamphopus, Leptoeheirus, Amphithoe, Unciolella n., Parun-
ciola n. etc.), Chevreux(*) (antarctische nov. gen.: Gaiyiella, Iphimediella,

Alexandrella, Liouvillea, Metaleptamphopus, Parepimeria), Chilton(^), Embody
[Eucrangonyx], Kunkel, Methuen(^) (Eucrangonyx), (2) [Eucrangonyx], Sexton(V)>

(3) (atlantische Syrrhoe, Apherusa, Jassa), Steuer (^^j (adriatische Glossocephalus,

Hyperoche, Euthemisto, Hyperia etc.), Walker [Stenothoe), Wecke! [Hyalella).

Isopoda.

Über die Chromatophoren von Idotea s. oben p 29 Menke.

Tschetwerikoff verbreitet sich über die Morphologie des Skeletes von
Asellus aquaticus, woraus Folgendes angeführt sei. Die Antennulen sind den

übrigen Gliedmaßen vollkommen gleichwerthig; die Dreigliedrigkeit ihres

Schaftes (Protopodites) beweist nicht gegen, sondern für diese Auffassung; das

1, dieser 3 Glieder ist die Subcoxa, d. h. das proximal von dem Coxale ge-

gelegene, meist verloren gehende Glied des ursprünglich 3 gliederigen Crustaceen-

protopodites (Hansen). Auch an den Antennen (mit 6 gliederigem Schaft) und

den 3 Mundgliedmaßen ist die Subcoxa ein selbständiges Glied geblieben; von

ihr geht die Lade der Mandibel und die Lacinia interna der 1. Maxille ab.

Die Ähnlichkeit der Mundgliedmaßen mit Spaltbeinen während der Ontogenese
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ist nur scheinbar. Ob die Seitenplattc des Maxillipeden ein Epi- oder Exo-
podit ist, ist zweifelhaft. Die 7 Glieder der Peräopoden (und des Maxillipeden)

sind denen der Decapoden homolog; das Coxale ist beweglich, nur am 1. Paar
mit dem Sternit verwachsen; diese Verwachsung erstreckt sich bei anderen
Isopoden auch auf die übrigen Peräopoden und ist bei den Onisciden am voll-

kommensten; dabei rückt der Ursprung der Oostegite auf die Sternite. Die
von Nusbaum für den Epipodit der Peräopoden gehaltene embryonale An-
lage von Oniscus ist das Homologen der Subcoxa, die aber sehr bald mit der

Bauchwand verschmilzt. Die Fiederhärcheu an den Peräopoden haben keine

Hörfunction. Nicht weit vom proximalen Rande des Basale ist eine feine ring-

förmige Einschnürung: die präformirte Bruchstelle für die Autotomie. Die
engen Genitalöffnungen der Q erweitern sich bei der der Eiablage voran-

gehenden Häutung. Am Exopodit des 4. und 5. Pleopoden hat der distale

Theil kein Chitin, so dass »das einschichtige Epithel hier unmittelbar mit dem
äußeren Medium in Berührung kommt«. Verf. erörtert die Rolle des 2. Pleo-

poden des (^ bei der Begattung. Das Pleou der Is. »besteht zum mindesten
aus 7 Segmenten, von denen das 6., normalerweise extremitätenlose und mit

dem 7. verschmelzende Segment die stärkste Reduction erleidet. Das 7. ist

stets mit einem Paar . . . Extremitäten (Uropoden) versehen«; die Uropoden
der Malacostraken sind der Furca der Entomostraken homolog.'

Wege untersuchte die Morphologie, Autotomie und Regeneration der Antenne
von Asellus aquaticus. Das Bruchgeleuk, nur durch die Zartheit der Gelenk-
haut ausgezeichnet, liegt zwischen dem 4. und 5. Gliede des 6gliederigen

Schaftes; distal davon gabelt sich der Nerv, der gegen das Ende des 6. Gliedes

eine Art Ganglion hat. Die Muskeln im 1.-4. Gliede inseriren sich ohne, die

im 5. und 6. mit Chitinsehne; die Verbindung zwischen contractiler Substanz

und Chitin vermittelt eine epitheliale Sehne. Bei der Autotomie zerreißen die

gleichzeitig contrahirten Muskeln des 4. und 5. Gliedes die dünne Gelenkhaut.

Sie ist zweierlei Art: reflectorisch oder willkürlich; da alle gefährdeten Glied-

maßen autotomirt werden können, die geschützten Antennulen aber nicht, ist

sie als eine Anpassung anzusehen. Nach Amputation der Geißel tritt Auto-
tomie nie ein; ihr Eintritt nach Amputation im Schaft hängt nicht von der

Stelle der Amputation ab (auch bei Porcellio und Oniscus nicht). Die Häu-
tungen von Ä. dauern nach der Geschlechtsreife fort, sind aber seltener als

in der Jugend; sie werden durch Wärme beschleunigt. Die Regeneration
ist keine Anpassungserscheinung; die Antennen (und Antennulen) regeneriren

sich von jeder Stelle aus, an der sie amputirt Averden; auch amputirte Regene-
rate regeneriren. Bei Amputation im Schaft beginnt die Regeneration mit dem
Endgliede der Geißel und schreitet proximal fort; bei Amputation in der

Geißel bildet sich über der Wunde neues Epithel, und die Geißelglieder ver-

mehren sich vom 1. Geißelgliede aus distad, wie bei normalen Häutungen.
Eine eigentliche Regeneration ist nur der Vorgang, durch den die Hypo-
dermiszellen des Stumpfes sich über die Wunde schieben und proximad eine

Lage größerer Zellen produciren, die zur Hypodermis der Spitze des Regene-
rates wird. Das übrige Regenerat entsteht durch Regulation ; die Hypodermis-
zellen des Stumpfes strecken sich und werden zu proximad wandernden Nerven-
zellen, die sich mit dem Nervenstumpf vereinigen, oder sie liefern Muskel-
sehnen. Die Muskeln selbst entstehen dagegen nicht aus dem Ectoderm,
sondern wahrscheinlich aus freien Zellen, die sich von Leucocyten nicht unter-

scheiden.

Nach Boutan scheinen nur die jüngsten Stadien von Gnathia die Fische zu
inficiren; Verf. beschreibt die Art der Anheftung.



38 Arthropoda.

Systematiach-Faunistisches. Arcangeli, Beresford & Foster (irische

Metoponorthus, Eluma etc.), Bouvier(^), Chilton(i) (Verschleppung von Cymodoce

durch Schifle), Chilton('^) (10 Sp. von Tricho?üseus^ Phüoscia etc.), Foster,

Hodgson, Köhler (*) [Aspidophryxus^ Allophryxus n., Zonophryxus, Halophryxus^

Branclnophryxiis), Köhler (2) (n. Sp. von Arcturopsis n., Astacilla, Arcturina n.j,

Pujiula (Typhlocirolana), Racovitza & Sevastos, Richardson(^) (nordpacifische

Gnathia, Paranthura, Alcirona, Aega^ Rocinela, Syscenus, Livoneca, Tecticeps,

Holotelson n., Limnoria, Astaeüla, Arcturus, Pentidotea, Synidotea, Janira^

3ßcroprotus n., 3Iunnopsis, Eurycope, Prophryxus n. etc.), (2) [Gloharmadülo]^

(3), (-1) (peruanische Meinertia, SpJiaeroma, OrbimorpJms n., Cymothoa etc.), (^) {Scyra-

cepo7i), {^) {Coxopodias n. etc.), {'^,^), Stebbing(*) (indische .S);^aerowa, Paraperi-

scyphis n., Hemilepistus, Exalloniscus n. etc.), Stebbing(-^) (indische und ost-

africanische Kalliapseudes n., Parapseudes, Calathura, Apanthura^ Eurydice,

Pontogelos n., Argathoiia, Aega, Cymodoee, Paracilicaea n., Janira, Kepon,

Dactylokejwn n. , Trapiezicepon, Ergyne, Gigantione etG.)^ Stephens, Tattersall(2)

(nordatlantische Munnopsis, Gnathia, Xenuraega, Eurydice, Idotea, Stenosoma,

Zenobiana, Asconiscus, Clypeoniscus, Grapsicepon, Aspidophryxus, Bra^ioldo-

phryxus, Heterop)liryxus, Prodajus, kotophnjxus, Hemioniscus, Danalia, Grio-

niscus, Podascon, Phryxus, Bopyrina, Cancricejwti, Portunion, Mioroniscus,

Gyproniscus, Liriopsis, Gryptoniscus, Dajus, Athelges, Bopyrus), Zirwas (Fauna

der Nordsee; Biologisches).

4. Poecilopoda. Trilobita.

Staff & Reck unterscheiden unter den Trilobiten 3 Typen. Die Urform

kroch »nach Art von Tausendfuß und Raupe am Boden«. Aus ihr gingen

der Li7nulustyp\is, der »sich mit abdominalen Verlängerungen auf leidlich

festem Boden gleichsam fortstachelt«, und der Asseltypus hervor, der sich

mit den Beinen bewegte und zugleich »Schlammschuhe«, d. h. AnScätze an

Kopf und Pleuren gegen das Versinken im Schlamme hatte. Ferner traten

Schwimmtrilobiten, auf, die sich ähnlich wie Astacus bewegten, wobei als Schar-

nir die Mitte des Rumpfes diente. Endlich haben Acidaspis und Deiphon oflFenbar

an der Oberfläche des Meeres geschwebt, zeigen aber noch Reste des Schwimm-

typus.

Über die Merostomen s. Walcott.

5. Protraclieata. Tracheata im Allgemeinen.

Johow beschreibt von Chile Peripatopsis Blainrillei und die neue Species

umhrinus (aus Aconcagua, nur 16 Beinpaare, kann sich wie ein Julus zusammen-

rollen). P. B. fängt mit seinem Klebsafte die Larven von Termes chilensis und

verzehrt sie bei Nacht bis auf die harten Theile. Die Häutungen erstrecken

sich auf die ganze Cuticula. Die cT sind viel kleiner als die Q. und etwa

dreimal seltener. Die Copulation wurde nicht beobachtet.

Hierher ferner Andrews (^) und Horst.

Brocher('') erörtert eingehend die Bedeutung der Capillarität für dieWasser-

thiere, besonders die Tracheaten. Er bespricht zuerst das Verhalten des Thieres,

dessen Haut ganz oder wenigstens zum größten Theil vom Wasser nicht be-

netzt wird, dann die Fälle vom Gegentheil, zum Schlüsse kurz die auf der Cap.

beruhende Attraction oder Repulsion zweier oder mehrerer auf dem Wasser

schwimmender Körper.
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6. Arachnida.

Über die Fluorescenz der Augen s. oben p 26 Hess, das Centralnervensysteoi

Janeck, die Hörhaare und Athemorgane Dahl(^), Biologisches IVIontgomery(2),

speciell der Höhlenspinnen Mcindoo, Misumena oben p 29 Pearse(^).

Petrunkevitch(^) beginnt mit biologischen Notizen über americanische Spinnen

und geht dann speciell auf Dugesiella Hentxi ein. Auf Töne reagirt diese nicht,

auch nicht oder nur langsam auf Gerüche. Von den 8 Augen sind die vor-

deren medianen gebaut wie bei den Spinnen überhaupt, die anderen dagegen

haben keinen Glaskörper, geben auch nur verzerrte Bilder, dienen daher wohl

mehr zur Unterscheidung von Hell und Dunkel. Jedenfalls sind beide Ge-

schlechter in erster Linie auf ihre Tasthaare angewiesen, die sehr zahlreich

und gut innervirt sind und ihren Trägern wenigstens den Unterschied zwischen

leichter und grober Berührung vermitteln. Das geschlechtsreife rf spinnt ein

besonderes Gewebe, deponirt darauf einen großen Tropfen Sperma und lässt

dieses durch das Gewebe hindurch in beide Palpen gelangen. Erst jetzt nähert

es sich dem Q , macht dessen weit geöffnete Klauen durch die Haken an seinen

Vorderbeinen unschädlich und bringt einen Palpus, später wohl auch den anderen,

in die weibliche Öffnung. Nur mit vollen Palpen kümmert sich das (^^ um das

Q und geht ihm sonst aus dem Wege. — Hierher auch Petrunkevitch(2).

Gerhardt beobachtete im Freien 30mal die Begattung von Epeira (diadeynata,

marmo7-ea, quadrata). Sie unterscheidet sich von der anderer Spinnen stark

und verläuft in specieller Anpassung an das Leben im verticalen Radnetz. Bald

nach der Häutung des jungen, noch nicht legereifen Q geht sie vor sich, und

ein solches Q ist dem rf nicht gefährlich, wohl aber ein schon begattetes Q

.

Stets wird nur 1 Taster auf einmal angewandt, und seine Blase contrahirt

sich nur einmal; beim 2. Coitus dient dann der andere. Dasselbe gilt von

Meta segmentata; bei Ergatis benigna hingegen pumpt die Blase etwa alle

5 Secunden das Sperma rhythmisch in die Vulva (mit Karpinski, s. Bericht f.

1882 n p 71).

L. & W. Schimkewitsch bringen die »fragmentarischen Ergebnisse« ihrer Unter-

suchung einiger Stadien — das jüngste war ein Ei in Viertheilung — von

Ischnocolus spec. Ob bei der Anlage des Blastoderms keine Zelle im Dotter

zurückbleibt, war nicht sicher zu ermitteln; ein Blastocöl wird wohl nicht ge-

bildet. Der Cumulüs wird vielleicht in Connex mit der Keimanlage angelegt, und

in letzterer zeigt sich eine gastrale Vertiefung, sowie »in der inneren Schicht

der Zellen der Keimanlage schon recht früh eine Differenzirung von Entoderm-

zellen, welche auch bei dem segmentirten Embryo zu unterscheiden sind. Die

Dotterzellen werden sowohl durch Hereindringeu von Blastodermzellen, als auch

auf Kosten der Mesoentodermzellen des Cumulus und auf Kosten des Mesoderms

der Keimanlage gebildet«. Von den Segmenten wird zuerst das der Pedipalpen,

dann das der Cheliceren deutlich, — Im nächsten Stadium sind schon alle

6 Extremitäten des Cephalothorax, jede mit ihrem Cölom, sichtbar. Dann
folgt ein limuloides Stadium. Seine Höcker an den Pedipalpen und Beinen

sind wohl mit den Kauplatten der Gigantostraken, Trilobiten und von Limulus

vergleichbar, und der an den Pedipalpen bleibt auch als eine solche erhalten.

In der dorsolateralen Platte (Kautzsch) stecken sowohl das ectodermale Dorsal-

organ, das mit dem von Pholcus übereinstimmt, als auch »die mesodermalen

Phagocyten, d. h. die späteren Blutelemente, welche das Organ zerstören und

vielleicht auch selbst zum Theil in Folge von Überfüllung mit Dotterpartikel-

chen während der Phagocytose zu Grunde gehen«. — Das nächste Stadium,

bereits mit Einschnürung zwischen Ceph. und Abdomen, hat an den Cheli-
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ceren eine kleine Scheere, deren innerer Arm später eingeht, während der
äußere zur Spitze der Klaue wird. Die Spinnwarzen haben 3 Glieder (wahr-
scheinlich war >die Dreigliedrigkeit der Extremitäten charakteristisch für die

Vorfahren der Spinnen«); die Coxaldrüse mündet hinter dem 1. Beine und wird
wohl durch die Muskeln, an denen sie suspendirt ist, entleert. Der Darm
»besteht aus einer hinteren Anlage, aus der bereits die Malpighischen Gefäße
hervorgehen, und einer diffusen Anlage, welche sich zu einer epithelialen Aus-
kleidung zu entwickeln beginnt. Der kurze Enddarm steht schon in Verbindung
mit dem Mitteldarm«. Im Ceph. liegen das unpaare Nackenganglion (der älteste

Theil des Nervensystemes), je 2 Paar Scheitelganglien und Augenganglien,
das paare Cheliceren- und das paare Pedipalpenganglion, 4 Paar Beinganglien

und ein paares Abdominalganglion, im Abdomen 3 Paar Ganglien und eine aus
mehreren Ganglien bestehende Masse. »Die Ähnlichkeit zwischen der ersten

Augenanlage und der Anlage eines beliebigen Ganglions ist ganz außerordent-

lich.« — Bei der jungen Spinne fehlen noch die Zähne an Cheliceren und
Pedipalpen. — Die Retina der Mittelaugen ist durch die Pigmentzellen in Be-
zirke getheilt; dies deutet noch auf die frühere Zusammensetzung der Augen bei

den Vorfahren der Spinnen hin. Bei der Entleerung der Giftdrüse scheint außer
der eigenen Musculatur die der Cheliceren mitzuwirken. Die Maxillen haben
im Basalgliede eine kleine Drüse. Das Endoskelet stülpt sich zwischen der

Basis der Cheliceren und Pedipalpen ein und gleicht dem der Pedipalpiden.

In dem nun auf den Ceph. beschränkten Nervensystem sind die Ganglien noch
durch Bindegewebe getrennt. Das Epithel der Leber entsteht vom Darme aus

nach der Peripherie zu unter »Aufnahme von Dotterkörnchen durch die Darm-
, epithelzellen und einer Zerstörung der geformten Dotterelemente in der Höhlung

des Darmes. Die Kothballen werden in dem Leberabschnitte des Darmes ge-

bildet. Die Cloacalblase ist von dem Euddarm durch eine Ptingklappe ge-

trennt*. Die Pericardialhöhle »wird von Bindegewebsträngen durchsetzt;

ein Endothel ist im Herzen nicht vorhanden, ebensowenig wird der Process einer

Bildung von Blutzellen auf Kosten der Elemente der Herzwandung beobachtet«

(gegen Franz, s. Bericht f. 1904 Arthr. p 45). Die seitlichen Arterien der

Arachnoideen sind eine Fortbildung der Cardiocölomöilnungen (mit Pesker, ibid.

f. 1909 p 47).

Faussek beginnt mit einigen Angaben über die Embryogenese von Blattei und
wendet sich dabei besonders gegen Cholodkowsky [s. Bericht f. 1891 Arthr. p 61].

Die Entstehung und spätere Umwandlung der Cölomsäcke hat Heymons
richtig beschrieben, jedoch die zahlreichen Mitosen in ihrer Wand nicht gesehen

und diese Zellen für Genitalzellen gehalten. Aus der Wand geht der Fettkörper

hervor. Er ist von Anfang an zur Aufspeicherung der Excrete in Form von

Uraten bestimmt und füllt die Cölomsäcke fast ganz aus. Die Cölomhöhlen

der Segmente verschmelzen nie mit einander, treten auch nie mit den Blut-

räumen in Verbindung. Das Herz geht nicht aus der Verschmelzung der dor-

salen Cölomenden hervor. — Verf. bringt ferner Daten aus der Ontogenese dei"

Spinnen, speciell über die Entwickelung des Cöloms, Herzens und der Rectal-
blase. Diese entsteht unabhängig vom Enddarme aus der Anlage des hinteren

Theiles des Mitteldarmes, ist zuerst nur voll Flüssigkeit, später aber voll Guanin.

Die Cölomblasen enthalten nie Zellen, sondern nur eine wässerige Flüssig-

keit, verschmelzen nicht vollständig mit einander, dienen nicht zur Bildung der

splanchnischen Mitteldarmhülle oder der mesodermalen Hülle um den Dotter,

haben auch Nichts mit der Entwickelung der Gonaden zu thun, sondern »ver-

schwinden, werden obliterirt, vermischen sich aber nie mit den Bluträumen«.

Aus den Cölomwänden geht theils die Herz-, theils die dorsale Längsmusculatur
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des Abdomens hervor: jedes Bündel der letzteren besteht aus 2 Reihen von
Fasern, die von den beiden Wänden der abgeplatteten Cölomsäcke stammen.
»Den Cölomhöhlen der Blatia-Emhryonen ähnlich können auch die Blasen der

Spinnen eine Art System von Eliminationsorganen flüssiger Excrete des Embryos
darstellen.« Die Macrocyten — Verf. nennt so die freien Dotterzellen von
Kautzsch, s. Bericht f. 1909 Arthr. p 49 — entstehen aus den wahrscheinlich

mesodermalen Zellen des Keimstreifs, die aus dem benachbarten Dotter Nahrung
aufnehmen und so bedeutend heranwachsen. Sie verhalten sich bei Äranea^

Pkilaeus und Agelena ganz verschieden in Charakter, Verbreitung und Schick-

sal, degeneriren aber spätestens bei den eben ausgeschlüpften jungen Spinnen.

Jedenfalls »exislirt zwischen ihnen und dem Fettkörper von Blatta eine be-

deutende Analogie, wie vom Gesichtspunkte der topographischen Anatomie, so

auch wahrscheinlich seitens ihrer physiologischen Activität«. — Verf. schließt

mit allgemeinen Betrachtungen über die »Excreteliminirung« im Thierreiche und
hält die Nephrocöltheorie gegen E. Meyer und Lang aufrecht, setzt sich auch
kurz mit Distaso und Naef auseinander.

Über die Verbreitung der Araneen s. Merian, fossile Arachniden Pocock("'^).

Nordenskiöld(') studirt die Veränderungen der Organe von Ixodes während
der beiden Häutungen und constatirt dabei, dass Samson [s. Bericht f. 1909
Arthr. p 53] »öfters degenerirte Gewebe als normale« beschrieben hat. Die alte

Cuticula wird »durch eine Art von Secretion von Seiten der Epidermiszellen :;

aufgelöst; dann ist die Epidermis stellenweise nackt, bedeckt sich aber bald

mit einer neuen, anfänglich noch weichen Cuticnla. Etwas anders verläuft die

Häutung des Rttckenschildes sowie der Mundtheile und Gliedmaßen [dem Refe-

renten ist hier und anderswo nicht Alles klar geworden], indem das Chitin »als

ein Metaplasma« zwischen den langen Plasmafäden der Epidermiszellen abge-

lagert wird. Einzellige Hautdrüsen kommen auch bei Larven und Nymphen
vor (gegen Bonnet, s. Bericht f. 1907 Arthr. p 41). Die Porenplatte ist ein

»sensitiv-secretorisches« Organ und hat wohl mit der Eiablage zu thun; sie legt

sich als eine »paare polsterförmige Erhöhung der Körperepidermis« an; ihre

Zellen sind theils drüsig, theils sensorisch, theils gewöhnliche Stützzellen. Sam-
son hat die Subscutaldrüse zwar voll Secret, aber mit bereits degenerirtem

Epithel beschrieben. Das Magen epithel hat nicht nur »die gelegentliche,

dem VVachsthum dienende Verdauung« zu besorgen, sondern auch in sich Reserve-

stoffe für die Häutung aufzuspeichern. Während des Saugens werden die flachen

Zellen cylindrisch und senden theilweise Pseudopodien in das Blut hinein, flachen

sich aber nach der Verdauung alle wieder ab : nur die Zellen voll Excretkörnchen

werden von Neuem hoch und gerathen zuletzt ins Lumen. Zum Ersätze theilen

sich die Cardiazellen mitotisch (gegen Samson); dies thun auch die Zellen der

Malpighischen Gefäße. Die Speicheldrüsen zerfallen bei der Häutung und

regeneriren sich dann von den kleinen Zellen am Halse des Drüsenalveolus aus.

Bonnet's Giftdrüsen sind vorhanden, aber mehrzellig. Das Tracheensystem
entsteht bei der 1. Häutung. Herz und Blutbahnen persistiren während bei-

der Häutungen ziemlich unverändert: die Blutkörperchen spielan bei der Histo-

lyse wohl nur eine unbedeutende Rolle, denn zu wirklicher Phagocytose kommt
es dabei nicht. Fettzellen in Strängen hat auch die Larve. Von den Mus-
keln werden die der Mundtheile und Beine ganz erneuert, während die Körper-

muskeln sich bei den Häutungen nur wenig verändern; stets schwindet die

Q.uerstreifung zuerst und kommt zuletzt wieder. Bei der definitiven Degeneration

der Gewebe im eierlegenden Q treten in allen Zellen Vacuolen voll Flüssig-

keit auf.

Blanc findet bei den Argasinen [Argas, Ornithodorus) den Magen stets in
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offener Verbindung mit dem Rectum, bei den Ixodinen {Ixodes, Rkijncephalus etc.)

ebenfalls, jedoch entleeren bei diesen die alten Q in der Regel durch den After

kein Blut, sondern Guanin.

Künßberg beschreibt [ohne Kenntnis der Arbeit von Elmassian, s. Bericht f.

1910 Arthr. p 43] die Speicheldrüsen von Ornithodorus. Diese bestehen

aus nur 2 Zellarten, aber die den > Funduszellen« von Ixodes entsprechenden

Zellen sind hier in der Coxa des 1. Beines vorhanden, wo sie einem »flachen,

losen Astwerk von Ausführgängen« aufsitzen; der Hauptgang dieser >Anti-

coagulindrüse« mündet »in dem Gelenk der Coxa in eine kleine Vertiefung oder

Höhle, welche außerdem den Ausführgang der Coxaldrüse in sich aufnimmt«.

Letztere ist von der bei Ix. nach Samson [s. Bericht f. 1909 Arthr. p 53]

»grundverschieden«. Aus der Coxa saugender 0. treten farblose Tropfen aus

(mit Christophers) und verhindern die Coagulation des Blutes eine Zeitlang;

sie können nur der oben genannten Drüse, bei Ix. nur den Funduszellen der

Speicheldrüse entstammen.

Nllttali(^) trennt nach ihrer Lebensweise die besser bekannten Argasiden in

3 Gruppen: Argas persiciis, reflexus, vespertilionis\ Ornithodorus moubata,

Savigmji] 0. Megnini. Letzterer ist ganz speciell an das Leben im Ohre des

Wirthes angepasst. Auch bei Ixodes lassen sich 3 Gruppen unterscheiden. Die

Zähne auf dem Hypostom stehen in Einklang mit der Lebensweise. — Hierher

ferner Nuttall(2-4).

Nach Nuttall & Merriman beginnt bei Ornithodorus moubata die Copulation

mit der Einführung des Kopfes des rf in die Vulva; in ihr werden die Mund-
theile stark hin und her bewegt, vielleicht zur Abgabe eines klebrigen Secretes.

Dann wird der Spermatophor an die Spitze des Hypostomes gebracht und sofort

von diesem in die Vagina befördert; zugleich ergießt sich das Secret der Coxal-

drüsen des (f- über den Bauch des Q. Der Spermatophor ist 3-3,5 mm lang,

hat eine chitinige Wand und hängt geleert noch lange Zeit aus der Vulva. —
Unter den Ixodiden haben die (^f der Metastriata über der Geschlechtsöffnung

eine Art von Schürze, die Q nicht; bei Ixodes ist das Umgekehrte der Fall.

Nach Henneke beißt bei der Begattung von Macrobiotus das q^ ein Loch

in die vom Q erst unvollkommen abgestreifte alte Cuticula und bringt sein

Sperma hinein; sofort legt dann das Q. die Eier in diese Hülle ab. Ein Penis

existirt nicht. — Verf. macht ferner Angaben über Haut, Darmcanal (für die

Zähne ist ein Gleitapparat vorhanden: der Schlund geht allmählich in den

Magen über; die Rectaldrüse von Basse [s. Bericht f. 1905 Arthr. p 45]

kommt den beiden seitlichen Excretionsdrüsen am Hiuterdarme morpho- und

physiologisch gleich, jede besteht aus 3 Zellen), Blutzellen und besonders die

Geschlechtsorgane. Von den beiden hinteren Zipfeln des Ovars fungirt bald

der rechte, bald der linke als Oviduct, die des Hodens hingegen münden beide

ventral in den Enddarm. Die Spermien sind 80-90 fi lang, der gewellte Kopf
allein 10-11 fi. Im Hoden liegen die Keimbezirke wohl an beliebigen Stellen

der Wand. Die Spermatocyten haben 5 (oder 10?) Chromosomen, die Oocyten 5.

Die jüngsten Spermatiden sind nur etwa 3 ii groß; dann strecken sie sich

mit dem Kerne in die Länge, dieser wird wellig, und zuletzt ballt sich das

Plasma zusammen, löst sich vom Kerne (= Kopf) ab und wird vielleicht von

den Zellen der Hodenwand aufgenommen und verdaut. Im Ovar liegen die

Nährzellen ganz unregelmäßig um die jungen Eier herum und scheinen beim

Wachsthum der letzteren theilweise zu Grunde zu gehen.

Über Hydrachniden s. Savllle-Kent, Eriophyiden Naiepa.
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7. Myriopoda.

Hierher Verhoeff(V"^)- Über Scutigera s. Künckel, die Segmentirung der Myr.

Chalande.

Bouin & Ancel bezeichnen bei Scutigera den Hoden als Macrotestis, weil

darin große Spermien producirt werden, den 1. Abschnitt des Samenleiters als

Microtestis, Aveil er kleine Spermien liefert. In jenem zeigen die Spermatocyten

17 normale runde Chromosomen und 1 viel größeres langes Heterochromo-
som. Die analogen Unterschiede sind bereits in den Spermatogonien sichtbar.

Das Het. wird bei der 1. Reifungstheilung, die äquationell zu sein scheint, zu

einer Tetrade und geht dann auf alle 4 Spermatiden gleichmäßig über, deren

Chromatinmenge es stark vermehrt. In letzterem Umstände erblicken Verf. die

Hauptrolle der Het. überhaupt.

Evans bestätigt die Angabe von Humbert und Schlechtendal, dass die Ei-
kapsel von Glomeris ganz aus den Exerementen angefertigt wird, die alsdann

zum größten Theile aus Erde bestehen. Das Ei wird nicht in die fertige Kapsel

gebracht (gegen Verhoeff, s. Bericht f. 1910 Arthr. p 22), sondern »is glued to

one end of the capsule at the first moment of formation«. Bedient sich das

Q einer schon fertigen Kapsel als Unterlage für ein neues Ei, so kommt eine

Zwillingskapsel zu Staude.

Lignau berichtet in einer vorläufigen Mittheilung über einige Punkte aus der

Entwickeluug von Polydcsmus ahchasius. Die Furchung ist total, adäqual;

ein Blastocöl wird nicht gebildet, aber schon im Stadium von 16 Blastomeren

liegen einige davon im Inneren des Eies und vermehren sich durch Theilung,

außerdem gelangen vom Blastoderm aus andere hinein, und schließlich sind nahe

an 300 Dotterzellen vorhanden. Das Mesoderm tritt als 2 runde Flecke

rechts und links von der Längsachse des Eies auf, die »auf der Bauch-
flache gleichsam zusammentreten«, schon bald in Kopf- und Schwanzlappen
nebst erst 3, dann 5, 7, endlich 9 Microsomiten (Graber) zerfallen und etwa
3 4 der Länge des Eies einnehmen. Das 6., 7. und 8. Segment zeigen die

Anlagen je eines Beinpaares, später aber verschieben sich Bein 2 und 3 nach
hinten, so dass zwar Segment 6, das zum Halsschilde wird, sein Beinpaar bei-

behält, Segment 7 dagegen fußlos wird, und Bein 3 zu Segment 9 zu gehören

scheint. Das Entoderm geht aus der »stomodäalen Zellverdichtung« hervor,

die (durch Invagination) vom Blastoderm herrührt und in der Mediane unmittel-

bar unter diesem als ein allmählich immer dünner werdender Strang nach hinten

zieht. Sobald dieser Strang sich in seiner mittleren Partie vom Blastoderm
getrennt hat, stülpt sich erst das Stomo-, dann das Proctodäum ein.

8. Hexapoda.

a. Im Allgemeinen.

Über den Flug s. Axenfeld und unten p 65 Ritter.

Snodgrass behandelt zunächst den Thorax der Hexapoden, meist im Ein-

klang mit seinen früheren Angaben und denen Crampton's [s. Bericht f. 1909
Arthr. p 59], und geht dann speciell auf den der Hymenopteren ein. »It may
still be confidently asserted that the thorax of insects consists of three Seg-

ments.« Jedes flügeltragende Tergum besteht aus dem Hauptstück für den
Flügel und dem secundären Postalarstück; jenes zerfällt in das Präscutum,
Scutum und Scutellum. Das Hauptflugsegment hat stets ein Post- und ein
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Präphragma, das andere Segment nur ein Post- oder ein Präphragma. Die

Phragmata sind von Hause aus intersegmental und vergrößern die Ansatzfläche

der Lougitudinalmuskeln, die ursprünglich die Segmente einander näherten,

später aber zu Flugmuskeln wurden. Die Postnota entstanden als Träger der

Phragmata, hangen daher in ihrer Ausbildung von der Flugkraft ab. So haben
die Hemipteren ein Postnotum im Mesothorax, die Orthopteren dagegen nicht,

und wenn diese eins am Metathorax haben, so erscheint es immer als ein Theil

des 1. Abdominaltergits. — Von den Hym. schildert Verf. besonders den Thorax
der Siricoidea [Trcmex] und Tenthredinoidea als den einfachsten und lässt aus

ihm den der übrigen Gruppen durch Modificationen nach 9 Richtungen hin ent-

stehen. Bei den höheren Hym. haben die 7 distincten Chitinplatten des Thorax
nur noch geringe Beziehung zu den ursprünglichen 4 Segmenten; Verf. bezeichnet

sie als: Propectus (Prosternum und Proepisterna); Protergum oder Pronotum;
Scuto-Präscutalplatte des Mesonotums; Scutellarplatte des Mesonotums; Meso-
pectus (Mesosternum und Mesopleurite) ; Metanotum; »posterior composite mass«
(Metapostnotum, 1. Abdominaltergum, Metapleura, Metasternum). Bei den flügel-

losen Hym. ist der Thorax secundär vereinfacht; Verf. stimmt hier meist mit

Janet überein und weicht von Emery ab [s. Bericht f. 1898 Arthr. p 44 resp.

f. 1900 p 46] . Zum Schlüsse bespricht er kurz die Basaltheile der Flügel
und meint, die Aderung sei so verschieden von der der übrigen Hex., dass

»any scheme of homology with the other Orders involving the branches of the

veins is purely speculative«.

Verson(^) bespricht von Neuem das Vorkommen der Drüsen mit innerer
Secretion bei den Hexapoden und unterscheidet wieder 4 Categorien: hypo-

stigmatische, postlarvale, peritracheale und pericardiale, endlich den Zellstrang

im Prothorax [s. Bericht f. 1901 Arthr. p 65, f. 1908 p 75]. — Hierher auch

Stendell.

Über die Nervenzellen s. Kuiikowska, das Facettenauge Best.

Demoll untersuchte hauptsächlich an Agrotis die Wanderung des Irispigmentes

im Auge und gelangt zu dem Resultate, dass die Pigmentstellung nicht

von den Rhabdomen aus beeinflusst wird, und dass die Nervencentren sich

darauf beschränken, die Hellstellung in die Dunkelstellung überzuführen und
diese beizubehalten.

TÖrne unterscheidet 3 Typen der Muskelinsertionen. Beim 1. (Kau-

muskeln von Dytiscus) setzen sich die Muskeln direct an die Innenenden der

Epidermiszellen, beim 2. (Raupe von Hyponomeuta) direct ans Chitin, beim 3.

(Flugmuskeln von Cordulia, Porthesia^ Panorpa^ Tabanus, Änthophora, Iloma-

lotnyia) tritt »jede Fibrille an der Basis des stark metamorphosirten Epithels

mit einem Bündel intraepithelialer Fibrillen in Verbindung, das mit seinem

äußeren Ende an der Cuticula befestigt ist«. Bei sehr jungen Puppen von H.,

Calliphora und Vespa liegt an manchen Stellen zwischen Epithel und Muskel

eine dicke Schicht von Fettzellen, und durch diese hindurch senden die Epithel-

zellen ihre langen F'ortsätze den Muskeln entgegen; diese Tonofibrillen liegen

bei der Imago in Bündeln so zahlreich in den Zellen, dass die Kerne das

Ectoplasma stark vorwölben und scheinbar intercellulär werden. Jeder Muskel-

fibrille entspricht ein solches Bündel. — Die Flugmuskeln sind von den

anderen Muskeln nicht principiell verschieden, sondern bestehen aus Fasern

mit Sarcolerama; nur bei manchen Hex. sind diese Fasern bedeutend dicker

als die übrigen desselben Thieres.

Janet(^) stellt morphologische Betrachtungen über den Mund der Hexapoden
an und stützt sich dabei auf seine früheren Arbeiten [s. Bericht f. 1899 Arthr.

p 49 und f. 1900 p 46] über den Kopf. Gegen Bordaa [ibid. f. 1895 p 72]
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findet er bei keinem einzigen Hymenopteron, dass die thoracale Speichel-
drüse in den Ösophagus hinter dem Pharynx mündet, sondern sieht ihre

»collecteurs toujours aboutir au collecteur impair de la glande labiale*, also

auf der Unterlippe. Den Pharynx lässt Verf. aus 2 Theilen bestehen: dem
Suprapharynx, der vom Frontalganglion versorgt wird, also zum Acron gehört,

und dem Infrapharynx, der im 6. Kopfsegment liegt. Der Mund durchsetzt

die 7 »anneaux constitutifs de la capsule cephalique«, nämlich das Acron, die

3 »anneaux cerebraux« und die 3 > anneaux gnathaux«.

Über die Darmzellen s. Jordan (i), das Herz unten p 48 Zawarzin.

Hollande(^) studirte das Blut von Ortho-, Coleo-, Hymeno-, Hemi- und Lepi-

dopteren, um zu ermitteln, ob es bei den Species mit »autohemorrhee« ver-

schieden sei von dem der Species, die kein Blut auf Reiz von sich geben. Er

findet überall 3 Arten von Blutkörperchen: »Proleucocyten« als Jugendstadien,

Phagocyten und körnige Leucocyten, ferner fast überall Onocytoide (Poyarkoff,

s. Bericht f. 1910 Arthr. p 61). Speciell an Gryllus bestätigt er die Angaben
von Cuönot und Kollmann [ibid. f. 1908 p 27]; Nemobius und Decticus ohne

Autohämorrhöe verhalten sich ganz wie ö., Eugaster und Orphania mit Aut.,

ebenso unter den Heteropteren Pyrrhocoris wie Lygaeus, jedocli hat P. keine

körnige Leucocyten, dafür aber Onocytoide und » Adipoleucocyten« ; letztere

sind Leucocyten, die Fett aufspeichern und sich bei gut genährten Thieren

zwischen den Organen wie ein echtes Gewebe anhäufen. Ahnlich ist es mit

den Wachszellen von ApJiis^ Sipho)iophora^ Lachnus und Pterocallis sowie von

PscudoGOGcus und Orthezia: sie gehen bei 0. aus Proleucocyten hervor, bei den

Aphiden aus den Fettzellen des Embryos und verbreiten sich entweder überall

im Körper oder häufen sich am Grunde der Zuckerröhren an. Die Coleopteren

(Melolontha, Epilachna, Goccinella etc.) haben zum Theile, besonders als Lar-

ven, außer den 4 Arten von Blutzellen Bläschenzellen (cellules ä spherules).

Dies gilt auch von den Lepidopteren (Raupen von Mamestra, Ghelonia, Hypo-
nomeuta]^ jedoch sind ihre Bläschenzellen von denen der Col. verschieden. Die

Larven der Hymenopteren [Cimbex, Hylotoma etc.) zeigen im Blute außer den

gewöhnlichen 3 Arten sehr kleine runde Zellen von unbekannter Bedeutung.

Hollande (^) hat den freiwilligen Austritt von Blut (»Autohämorrhöe«) bei

8 Orthopteren, 17 Hemipteren, 64 Coleopteren, 9 Lepidopteren, 12 Hymeno-
pteren und 1 Dipteron gefunden und beschreibt den Vorgang sowie die Einrich-

tungen dazu sehr ausführlich. Stets beruht die Aut. auf momentan stärkerem

Blutdruck in Folge der Annäherung der Sternite an die Tergite durch die Con-

traction der dorsoventralen Abdomiualmuskeln; sie ist ein Reflexact (mit Cuenot)

und tritt auch bei decapitirten Thieren ein. Verf. unterscheidet 4 Arten des

Blutaustrittes: 1) die Haut reißt an einer besonders dünnen Stelle ein; 2) eine

ausstülpbare Blase (ohne oder mit Rückziehmuskel) füllt sich mit Blut und

platzt; 3) in einem Gelenk löst sich die Chitinhaut zum Theil von einer Sehne

Ab; 4) das Blut tritt durch runde, elliptische oder halbmondförmige Cölomporen

aus, die entweder persistiren oder beim Übergang der Larve in die Imago ver-

schwinden oder überhaupt nur der letzteren zukommen. Phylogenetisch lässt

sich die ganze Erscheinung wohl auf ausstülpbare Hautdrüsen zurückführen,

denn es gibt Übergänge zwischen solchen und den Cölomporen. Zum Ein-

tritte der Autohäm. gehört eine feuchte Umgebung, auch darf das Thier nicht

gehungert haben. Das Blut wird in der Regel wieder in die Leibeshöhle auf-

genommen oder [Timarcha] durch den Mund aufgesogen. Um eine Excretion

handelt es sich bei der Aut. nicht; sie und die Autotomie schließen sich gegen-

seitig aus, aber bei beiden spielt der Blutdruck die gleiche wichtige Rolle. Ob
das Blut giftig ist oder nicht, thut Nichts zur Sache. Das Gift rührt wohl
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nicht von der Nahrung her, sondern wird im Blute selbst gebildet und normal

aus ihm durch die Genitalorgane ausgeschieden : entweder mit dem Sperma oder

als Firnis um die Eier. — Einzelheiten. Von Hemipteren zeigen Hä-
morrhöe Lygaeus, Cercopis, Teitigonia und die Aphiden. Bei L. tritt das Blut

seitlich zwischen den Abdominalsegmenten aus, bei C. unter den Tarsen, in-

dem die »ventouse adhesive« platzt, bei T. an der Basis der Vorderflügel. Bei

den Aphiden lassen die Cornicula außer den Wachszellen Leucocyten austreten;

speciell Laclinus und Pterocallis geben flüssiges Wachs von sich (mit Mordwilko,

s. Bericht f. 1895 Arthr. p 76), aber hier bildet sich im Embryo die Wachs-
tasche aus freien Wachszellen, und mit dem Wachs treten auch Blut- und Fett-

zellen aus. Die Adipopugnatoria von Sulc [s. Bericht f. 1909 p 85; Verf.

nennt ihn immer Karel] gehören ebenfalls hierher. — Coleopteren. Timarcha

gibt das Blut nicht durch den Mund von sich, sondern durch 2 präformirte

Löcher in der Gelenkhaut zwischen Cardo und Mandibel. Bei anderen Imagines

gibt es Austrittstellen an den Seiten der Elytren und des Thorax sowie in den

Gelenken der Coxa am Thorax und der Tibia am Femur: bei den letzteren

handelt es sich nicht um eine präformirte Öfluung (Lutz) noch um einen Riss

(Cuenot) oder gar um Osmose (Berlese), sondern um ein »decoUement partiel

de la membrane d'articulation ä l'endroit oü eile est traversee par le ligament

d'attache du muscle extenseur du tibia«. Unter den Larven bluten nicht nur
die von Goccinclla, sondern auch von Agelastica, Epilachna^ Galeriicella etc.

;

bei G., C. und Ä. platzen ausstülpbare Bläschen, die zum Theil durch Muskeln

wieder zurückgezogen werden, bei E. hingegen brechen bestachelte Höcker (auf

jedem Segmente 4) ab und lassen das Blut hervortreten. (Die Angaben Giacosa's,

s. Bericht f. 1891 Arthr. p 7, beziehen sich auf Melasoma^ nicht auf Agel.)

Bei der Nymphe von ExocJiomus ragt auf dem 2. Abdominalsegmente dorsal ein

Paar Röhren, ähnlich denen der Aphiden, zum Austritte des Blutes hervor. —
Unter den Dipteren zeigt nur Hilara den Blutaustritt, und auch nur im Ge-

lenke zwischen dem 2. und 3. Antenuengliede. — Hymenopterenlarven.
Emphytus gibt Blut an jeder beliebigen Stelle des Körpers von sich, Hylotoma

nur üljer dem Anus: hier platzt eine große Blase an 2 Punkten. Bei Äthalia

scutellariae reißt die Haut über jedem Stigma ein, bei spinarum dagegen eine

kleine Blase über dem letzten Stigma. — Orthopteren. Das rf von Ephipjna

lässt das Blut an der Basis der Elytren hervortreten, Orphania zwischen Coxa

und Thorax, die Larven von Gryllus zwischen Meso- und Metathorax. —
Lepi dopte ren. Bei Arctia und Leucoma liegen die Austrittstellen am Pro-

thorax, bei Zygaena an der Basis der Coxa, bei Hyponomeuta zwischen Kopf

und Thorax, bei der Raupe von Epihlemd am Halse. — Verf. bildet auch die

inneren Genitalien von Zyg. ab und lässt bei der Larve von Cimbex die

Leibeshöhle durch eine »membrane peri-intestinale« in 2 Theile zerfallen:

der innere umschließt außer den Malpighischen Gefäßen Fettzellen mit Uraten,

der äußere solche ohne Urate; so wird bei der Hämorrhöe das Blut »pas ex-

pulse en tant que produit d'excretion«, und die »pores coelomiques ne sont

donc pas des pores excreteurs«. — Endlich macht Verf. Angaben über die aus-

stülpbaren Hautdrüsen der Larve von Malacosoma und die Drüse beim (^
von Zonabris, die an jeder Metacoxa nach außen mündet: sie besteht wesent-

lich aus sehr großen Zellen, die von je mehreren kleineren umringt werden;

der intracelluläre Gang der letzteren tritt durch die riesige Secretvacuole der

großen Zelle, ist hier mit einem Überzug bekleidet und gelangt erst danach

auf die Außenfläche der Drüse. Die Larve von Lampyris hat über jedem

Stigma eine ausstülpbare Drüse. Das (f von SpUosoma zeigt ein Paar Drüsen,

die genau den Organen für das Bluten bei Leucoma und Arctia entsprechen.
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Über die Urgeschlechtzellen s. unten p 67 Hasper, die Eier von Aphis und

Apis unten AUg. Biologie Stauffacher, das Wachsthum Sanderson, die Morphologie

der Puppen Deegener.

Turner(^) setzte seine Versuche an Apis [s. Bericht f. 1910 Arthr. p G5J fort

und ermittelte, dass A. Farben und feine Einzelheiten in farbigen Mustern unter-

scheidet und sich durch »memory pictures of the cnvironment« stark leiten

lässt, dass mithin Nichts dagegen spricht, dass die farbigen Bliithen Anpassungen

an den Besuch der Insecten sind. — Hierher auch Kirchner.

Über Mimicry s. Cockayne.

Göldi(^) führt die Insectenstaaten nicht auf Symbiose mit Parasitismus zu-

rück (gegen Wagner, s. Bericht f. 1905 Arthr. p 60, f. 1907 p 60), sondern

auf die »Gouepitropie« (oder das »sexuelle Procura-Verhältnis« oder die »active

Cönometorobiose«), d. h. die Übernahme der Fortpflanzung durch einzelne Indi-

viduen, sowie auf die »Ergepitropie«, d. h. die Übernahme der Brutpflege und

Ernährung durch die übrigen Individuen.

Psychologisches s. bei Krausse-Heldrungen.

b. Einzelne Grnppen.

Aptera.

Prell ('*') beschreibt in einer vorläufigen Mittheilung kurz die Tracheen von

Eoscntomon und weicht dabei stark von Berlese [s. Bericht f. 1909 Arthr. p 64]

ab. Die Hauptstämme sind höchstens 1, die klobig verdickt endenden Aste

sogar nur Y4 ,« dick. Von den 3 Beiupaaren erhält nur das 1. Tracheen;

das 2. wird »kreuzweis«, das 3. »gleichseitig« versorgt. Im Ganzen ist das

Tracheensystem, da Commissuren fehlen, primitiv, aber schon weiter vom
Urtypus, wie ihn Machilis noch zeigt, entfernt als bei Campodea.

Rimsky-Korsakow(i) constatirt, dass Schepotieff's Protapteron [s. Bericht f.

1909 Arthr. p 62] doch Antennen hat, weist Seh. auch sonst Irrthümer nach —
z. B. liegen die Genitalöffnungen nicht im 8. Segmente — und stellt das Thier

zu Eosentomon. Die Proturen bilden also nun eine einheitliche Gruppe und

sind keine directen Bindeglieder zwischen den Hexa- und Myriopoden, sondern

ein Seitenzweig der Atelocerata. Das »Verschwinden der Antennen kann mit

den geringen Dimensionen des Kopfes in Zusammenhang gebracht werden«. —
Rimsky-Korsakow(2) beschreibt kurz den Bau von Eosentomon Silvestrii n. Die

beiden Hirnganglien liegen zum großen Theil in den Segmenten hinter dem Kopfe;

Meso- und Metathorax haben je 2 Ganglien, das Abdomen hat 7. »An der

Basis aller 3 Beinpaare liegt je 1 Ganglion; außerdem bemerkt man in den

Seitentheilen des Mesothorax je 3 Ganglien.« 6 ganz kurze Malpighische Ge-

fäße. Außer den Maxillardrüsen ist eine Labialdrüse vorhanden, deren dünn-

wandige, mehrzellige Säckchen grünlich-braune Concremente enthalten und nicht

nach außen münden. 2 Paar Stigmen; die Tracheenäste zu den Mittelbeinen

kommen vom anderen Antimer her. Das Herz reicht vom 7. Abdominalsegment

bis in den Prothorax. Der starke Fettkörper führt keine Concremente. Die

beiden großen sackartigen Drüsen im 6.-8. Abdominalsegment münden im 8. Seg-

ment aus. Beim (j^ sind die ganzen Genitalorgane, auch die Penes paar, beim

^ ist die Vagina unpaar und »enthält einen Copulationsapparat, der dem männ-
lichen sehr ähnlich ist«. Die jüngste Larve hat nur 9 Segmente am Abdomen;
die neuen entstehen zwischen dem letzten und vorletzten.

Nach Hoffmann (2) enthält die Dorsalkeule von Corynephoria außer den

großen Zellen, die die Borsten liefern, ein Ftillgewebe kleiner, fadenförmiger

Zellen. Sie dient dem Thiere beim Sprunge theils als »repulsatorischer Apparat,
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der die rückläufige Bewegung der Sprunggabel beschleunigt«, theils zur Hem-
mung des Hinterleibes bei seiner heiftigen Bewegung nach oben hin.

Über die Entwickelung der Mundtheile von Tomopterus s. Hoffmann {^), die

Jugendstadien von Machilis Verhoeff(^).

Pseudoneuroptera (Ephemeridae, Odonata, Plecoptera).

Über die Fluorescenz der Augen von Libelkda s. oben p 26 Hess, den osmo-
tischen Druck Backman(2).

Nach Zawarzin besteht das Herz der kleineren Hexapoden nur aus Muskel-

zellen, deren Sarcolemma auch die Intima bildet; bei den größeren tritt dazu

eine bindegewebige Adventitia, die vom Stützapparate des Herzens ausgeht.

Speciell bei der Larve von Äeschna haben nur die 3 hintersten Kammern Ostien,

die vorderen 7 und die Aorta im Mesothorax statt dessen »Ostiumorgane« [s.

unten]. Flügelmuskeln gibt es nur im 8. und 9. Segmente, also für die beiden

hintersten Kammern. Die elastischen Fasern in der Adventitia sind keine

echten elastischen; die Muskeln sind typisch quergestreift (gegen Vosseier, s.

Bericht f. 1891 Arthr. p 23); über die Längs- und Quernähte, die Bergh [s.

Bericht f. 1902 Arthr. p 21] richtig beschreibt, zieht die Adventitia hinweg. Die

Muscularis zeigt für jedes Ostiumorgan eine Öffnung, die von diesem ganz

ausgefüllt wird. Wahrscheinlich haben die Organe, die der Lage nach den

phagocytären Organen Metalnikoff's entsprechen, Blut zu bilden. Der elastische

Apparat des Herzens entsteht wohl von den Tracheen aus und ist ein Chitin-

gewebe (mit Cholodkowsky). — Innervation. Die beiden paaren Längsnerven

gehen wahrscheinlich von den sympathischen Ganglien aus und liefern an die

Flügelmuskeln dicke Äste, nehmen aber aus dem Bauchstrange segmentale, sehr

feine Nerven — je 3 oder 4 marklose Fäserchen — auf (so auch bei CorduUa,

Perijilaneta und Qryllus). Von motorischen Endverzweigungen gibt es 3 Arten;

sie bedecken das ganze Herz mit einem diffusen Netze. Jedes Ostiumorgan er-

hält mindestens 3 Nervenästchen, die aus 3 verschiedenen Herznervenfasern

stammen. Jeder Flügelmuskel wird von 2 Nerven versorgt. Ganglienzellen

fehlen im Herzen und den Nachbargebilden völlig.

Über die Stigmen der Odonatenlarven s. unten p 53 Portier.

Matula studirt an der Larve von Äeschna die »nervöse Mechanik der Athem-
bewegungen«, die »efferente Erregungsleitung« und die Functionen des Cere-

bralganglions. Die Athemcentren liegen in den Abdominalganglien; die

Frequenz der Athmung wird durch die Ganglien im Kopfe und Prothorax ge-

regelt, aber nicht reflectorisch. Verf. macht viele andere, wesentlich physiolo-

gische Angaben und geht kurz auf die Ganglienkette und Musculatur ein.

Leue behandelt, »wie ja schon der Titel sagt, die wichtigsten Orgausysteme

und, soweit möglich, ihre Physiologie«, der Larve von Heptagenia sulphurea:

kurz das Äußere, die Haut und die (etwa 26) Malpighischen Gefäße, ausführ-

lich den Darme anal. Am Ösophagus liegen die Ringmuskeln nach außen von

den Längsmuskeln; so auch bei der Larve von Glocon und Caenis (gegen Fritze,

Sternfeld und Drenkelfort). Zwischen Ö. und Kropf schiebt sich der vordere

Imaginalring (seltene Mitosen) ein, ebenso zwischen Mitteldarm und Ileum der

hintere. Der Mitteldarm secernirt in seinem vorderen Abschnitte (Musculatur

hier dünn), resorbirt im hinteren (Muse, stark). Das Ileum ist nach vorn und
hinten durch je einen Sphincter abschließbar; auch zwischen Colon und Rectum
gibt es einen solchen, besonders kräftigen. Die ventrale Falte mit niedrigem

Epithel im Colon, dessen Zellen sonst sehr hoch sind, ermöglicht eine ergiebige

Erweiterung des Lumens. Das Rectum mit seiner starken Musculatur dient
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bei der Flucht dem Thiere zur Fortbewegung durch den Rückstoß des aus dem
After rasch entleerten Wassers, bei jungen Larven auch zum Athmen. Der
Ösophagus saugt die Diatomeen und andere kleine Organismen ein. Verf. be-

kämpft besonders die Ansichten von Sternfeld [s. Bericht f. 1907 Arthr. p 48]

über die Function des Darmes der Imago beim Fluge.

Nach den Versuchen von Wodsedaiek sind die Nymphen von Heptagenia fast

alle negativ phototactisch, werden aber positiv phot., wenn man zum Wasser
Alkalien, Salze oder besonders Säuren setzt.

Neuroptera.

Über die Muskelinsertionen s. oben p 44 Tome, die männlichen Organe der

Trichopteren Cholodkowsky.

Hilton(^) findet bei der Larve von Corydalis außer dem Netz der Neuroglia

und den Neuroblasten 3 Arten von Nervenzellen: fibrilläre mit Körnchen,

andere mit einem Netz von Tigroid, noch andere mit Vacuolen. Auch con-

statirt er ähnlich wie Haller [s. Bericht f. 1904 Arthr. p 22] zwischen den

Zellen häufig Intercellularbrücken und lange Fortsätze. Die Tracheen können
in die Zellen eindringen und sich sogar darin verzweigen. — Hilton(^) gibt eine

kurze Darstellung der motorischen und sensorischen Bahnen bei dem nämlichen

Insect und constatirt unter Anderem, dass alle Nerven, die von den »lower

ganglia« ausgehen, gemischt sind, und dass Associationsfasern vielleicht durch

mehrere Ganglien ziehen. Der ventrale Zellhaufen der > lower« Ganglien scheint

zum größten Theile motorisch zu sein.

Nach Gse sind bei der Larve von Platyphylax die Onocyten auf das Ab-
domen beschränkt; die kleine Art liegt »distinctly pleural«, von der großen

hat jedes Segment ventral nur 1 Paar. Im Ganzen sind ihrer etwa 125 vor-

handen, und diese »about typical« Zahl vermehrt sich weder durch Mitosen

noch durch Amitosen. In der Puppe erreichen die kleinen die Dimensionen

der großen, etwa 100 /<; in der jungen Imago sind sie alle etwas degenerirt.

Sie sind wohl eher secretorisch als excretorisch thätig.

Lozinsky beschreibt in einer vorläufigen Mittheilung den Bau der Malpighi-
schen Gefäße der Larve von Myrmeleon. Von den 8 Gefäßen enden 2 blind

in der Leibeshöhle, die anderen 6 hingegen verlaufen zunächst frei, dann ein

Stück am Enddarm entlang, mit diesem zusammen von einer bindegewebigen

Hülle umfasst, und enden ebenfalls blind innerhalb einer Ringfalte des Darmes,

die durch Bindegewebe von der Leibeshöhle geschieden ist. Das Cöcum des

Enddarmes hat ein sehr plattes Epithel ohne Chitin. Zum Ausschieben und
Zurückziehen des Spinnrohres dienen 2 Muskeln. In der Larve sind die Malp.

Gefäße noch rein excretorisch thätig, scheiden auch das injicirte indigschwefel-

saure Natron aus ; sobald aber die Larve sich zum Verpuppen anschickt, werden
im freien Theile der Gefäße die Kerne verzweigt, und der dem Lumen benach-

barte Abschnitt des Plasmas löst sich ab und fällt in das Lumen. Der Spinn-

stoff ist dann in allen 8 Gefäßen in dem speciell zu seiner Secretion veränderten

Theile sichtbar.

Nach den Experimenten und theoretischen Betrachtungen von Comes gräbt

die Larve von Myrmeleon ihren Trichter lediglich in Folge von »reazioni stereo-

tropicamente positive«, und »apparati specifici del sistema nervoso centrale«

haben Nichts damit zu thun. Sie verräth auch thermotropische Erscheinungen:

selbst in bis zu 60" erwärmte Eisenfeile gräbt sie sich ein. Endlich ist sie

auch positiv geotropisch. Verf. steht durchaus auf dem Boden von Loeb's

Segmentaltheorie.

Zool. Jahresbericht. 1911. Arthropoda. 4



50 Arthropoda.

Über die Athmung der Phryganidenlarven s. unten p 53 Portier.

Wesenberg-Lund(2) bringt ausführliche biologische Angaben über die Larve
von Phryganea grandis (Laich, Eizahn, Gehäuse, Verpuppung, Ausschlüpfen) und
Notizen über andere Larven. Speciell geht er dann auf den Bau der Gehäuse
ein und constatirt, dass der Spiralbau »da angewandt wird, wo die Forderung

zu einem leicht beweglichen und dennoch gehörig steifen Rohre entweder wegen
der carnivoren Ernährungsweise oder der freischwimmenden Lebensweise der

Larven entsteht«, also bei den Phryganiden und Triaenodes. Die jungen Larven
von P. verwenden ganz ungleich lange Stücke von Pflanzenstengeln, spinneu

aber nur einen kleinen Theil davon ein ; die älteren dagegen beißen die Stengel

genau so lang ab, dass sie mit dem Spinnapparate, ohne sich zu bewegen,

beide Enden berühren können. Dabei scheint der Fortsatz am Prosternum,

indem er dem Kopfe nur eine bestimmte Neigung erlaubt, als Messapparat zu

dienen. — Hierher auch oben p 29 Pearse(^).

Wesenberg-Lund(^) constatirt, dass die meisten campodeoiden Larven
der Trichopteren viel sedentärer sind als die raupen förmigen, Nester spinnen

und einen Bau zeigen, der für »lauernde, sedentäre Röhrenbewohner« typisch

ist. Dem Gehäuse liegt wie bei den raupenförmigen Larven ein an beiden

Seiten offenes Seidenrohr zu Grunde, das aber nur selten mit Fremdkörpern

besetzt ist und aus einem »freibeweglichen Köcher zu einem Schlüpfgang« ge-

worden ist, in den sich die Larve zurückziehen kann. Znm Fang der Beute

ist nun entweder dem Rohr ein Vorhof angebaut {Hydropsi/che), oder das Rohr

wird zu einem Trichter umgestaltet, in dessen innerstem Theile sich die Larve

aufhält {Neureclipsis). Das Gespinnst ist ganz unregelmäßig, aber der Umgebung
angepasst; N. »stellt Planctonnetze her, die unsere feinsten Müllernetze an

Eleganz übertreffen«. Keine Netze spinnen die Larven von Rhyacopliila und
der Psychomyiden. — Verf. bringt ferner Angaben über den Bau der Larven,

soweit er für ihre Lebensweise in Betracht kommt. Die Psych., Polycentro-

piden und Philopotamiden haben nur an Kopf und Prothorax ein hartes Inte-

gument und machen »immer einen wurmförmigen, beinahe einsiedlerkrebsähn-

lichen Eindruck«. Zur Athmung dienen die Subcoxalsäcke (mit Lübben, s.

Bericht f. 1908 Arthr. p 48) und Blutkiemen, letztere auch dann, wenn sie nicht

ausgestülpt sind (gegen L.). Die Augen stehen um so weiter nach vorn, je

mehr die Larve zur animalischen Ernährung übergeht. Bei Pleedrocnemia und
Polycentropus strömt das Spinnsecret aus der Spitze des Labiallobus aus und
wird von den Maxillarpalpen dirigirt. Die beiden hinteren Beinpaare dienen

bei den Leptoceriden und Hydroptiliden zum Fühlen und Greifen; die Drüsen

in ihnen sind wohl für die ganze Gruppe charakteristisch. Die Nachschieber

fungiren nicht als solche, sondern haken sich in die Fäden des Netzes ein,

wenn sich das Thier zurückziehen will. Anders die »an das Leben in dem
Sturzbache wunderbar angepassten« Hydropsychiden : mit dem Haarbusche an

den Nachschiebern reinigen sie das Netz ; in den streng ventralen Kiemen-

büscheln verlaufen die Tracheen in merkwürdiger Weise. Bei den frei leben-

den Rhyacophiliden endlich spielen die Palpen die Rolle der Antennen. —
Phylogenetisch sind wahrscheinlich die Rhy. und Hydrops, die ältesten, die

Polycentr. einer der jüngsten Zweige.

(Strepsiptera.)

Orthoptera (incl. Embidae und Dermaptera).

Über die Färbung s. Krausse(*), Pieron und Steche.



8. Hexapoda. b. Einzelne Gruppen. 51

F. Voss beginnt mit allgemeiuen Betrachtungen über die morphologischen und

functionellen Verhältnisse »innerhalb der physiologisch-kinematischen Einheit

des Hautmuskelsystemes« der Hexapoden und geht dann speciell auf den Vergleich

der Muskeln der Imago von Gryllus mit denen der 1. Larve ein. Er unterscheidet

jetzt 9 Categorien: dorsale und ventrale longitudinale Muskeln, transversale und

Sternale M., mediale und laterale dorsoventrale M., tergal- oder sternalpleurale

M., intratergale M. und solche, die keiner bestimmten Categorie angehören.

Die Seitenwand des Thorax xerfällt in 2 Bezirke: der episternale hat eine

vorwiegend segmental-, der epimerale eine vorherrschend intersegmental-kine-

matische Bedeutung. Der Embryo hat beim Ausschlüpfen in den 7 Segmenten

von dem der 2. Maxille bis zum 3. abdominalen 178 Muskeln, 8 mehr als die

Imago, und die Flügelmuskeln sind bereits alle völlig entwickelt. Die Flügel-

anlage ist daher eine »nur äußerliche Hemmungsbildung«. — Verf. betrachtet

nun die »embryonale Kinematik des Schlüpfens aus dem Ei« näher. Es handelt

sich dabei um einen ^Befreiungs-« und um einen »Sicherungsmechanismus«: jener

beruht auf der Wechselwirkung zwischen den Dorsoventralmuskeln des Abdomens

und einer Muskelgruppe in Occiput und Halshaut zur Hin- und Herbewegung

des Blutes und für das Spiel der Nackenblase; dieser hingegen dient dazu,

während des Ausschlüpfens die Theile des Thieres in der richtigen Lage und

Form zu erhalten, die »für den nachembryonalen Zustand charakteristisch ist«.

Die erwähnte Muskelgruppe ist sehr mächtig, geht aber bereits in den ersten

Tagen des Larvenlebens ganz zu Grunde. Ferner verliert jedes Abdominal-

segment seine gesammte mediale Dorsoventralmusculatur. — Hierher auch oben

p 43 Snodgrass.
Über die Mundhöhle von Blatta s. unten p 52 Bugnionf^), den Proventrikel

Ramme, die Athmung Regen (2), das Herz oben p 48 Zawarzyn, das Blut p 45

Hollande(2) und p 46 Hollande(i).

C. Meek studirte die Spermatogenese von Stetiobothrus mridulus an Material,

das in Perenyi's Gemisch fixirt war, und gelangte zu ungefähr den nämlichen

Ergebnissen wie Gerard [s. Bericht f. 1909 Arthr, p 71] an higuttulus. Zahl

der Chromosomen 16 + 1 resp. 8 + 1 von 3 Größen; nur 2 Arten von Spermato-

gonien; die Reifungstheilungen folgen einander ohne Pause und sind vielleicht

beide äquational; die Individualität der gewöhnlichen Chrom, geht in allen

Ruhestadien ganz verloren, und so brauchen die einander entsprechenden Chrom,

von 2 auf einander folgenden Metaphasen nicht aus denselben Chromomeren zu

bestehen.

Brunelli fährt in der Untersuchung der Spermatogenese von Tryxalis [s.

Bericht f. 1910 Arthr. p 52] fort und behandelt jetzt die Reifungstheilungen.

Es ist nie ein einheitliches Spirem vorhanden, sondern stets doppelte, spiralig

gedrehte Chromosomen. Bei der 1. Theilung zeigt die Äquatorialplatte 10 Te-

traden und das Monosom. In der Metaphase »l'inserzione dei due coniuganti

e in superposizione«. Das Monosom wandert ungetheilt an den einen Pol und

ist deutlich längsgefurcht. Die Interkinese ist nur kurz; die Chromosomen
bleiben in V-Form bestehen, und so verläuft die 2. Theilung bestimmt longi-

tudinal (äquational). In den Spermatocyten sind Plasmosom und Monosom
färberisch oft nicht leicht aus einander zu halten ; letzteres ist sicher nicht

doppelt (gegen Buchner, s. Bericht f. 1909 Arthr. p 70). Verf. schließt mit

allgemeinen Betrachtungen über die »profase maturativa« und die Reduction. —
Hierher auch Senna.

Über die Eikapsel von Hierodula s. Kershaw, die Eier von Diapheromera

Severin, die Embryogenese von Blatta oben p 40 Faussek, die Regeneration

bei Gryllus Regen (^).

4*
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Corrodentia (Termitidae, Psocidae, Mallophaga).

Über die Mallophagen s. Armenante.

Bugnion(^) beschreibt kurz die inneren Organe von Ternies ceylonicus, zum
Theil (Herz, Tracheen) nach Beobachtungen an lebenden, durchsichtigen Ar-
beitern, constatirt beim Soldaten die Herkunft des milchigen Klebsaftes aus den

mächtigen Speicheldrüsen (bei den Arbeitern ist der Speichel klar) sowie bei

der Königin 3 Arten von Lymphocyten (die Arbeiter haben nur die kleinste

Art) und schließt mit vorläufigen Angaben über den Bau der Mundhöhle von

Blatta. — Hierher auch Bugnion(3).

Bugnion & Ferriere(2) finden bei 2-21/2 n^m langen Larven von Coptotermes

flavus kleine Prothoracalflügel mit Tracheen, aber ohne Adern; bei 3 mm
langen Larven sind sie bereits abgefallen. Verflf. beschreiben auch die Trieb 0-

nymphiden aus dem langen Hinterdarme der Imago und Nymphe, besonders

der Arbeiter. — Hierher auch Bugnion & Ferriere(i).

Prell (^) bringt biologische Beobachtungen: zunächst über einen Termitenraub-

zug von Megaloponera (das Zirpen dabei war bis auf 1 m weit hörbar, das

Zirporgan liegt wie gewöhnlich am 4. Tergit), dann über Hodotermes, endlich

über die Symbiose der Larve von Glyptus mit Microtermes (die Gl. sind wohl

Räuber, wie nach Escherich die Larven von Orthogonius).

Über Termiten 3. ferner Andrews & Mlddleton, Escherich (^j und Holm-
n i\gren

Über Heliothrips s. Buffa.

Thysanoptera.

Coleoptera.

Johnson untersuchte Variabilität und Vererbung der Flügeldeckenzeich-
nung der americanischen Coccinelliden. Von der Structur der Elytren wird

ihre Zeichnung wenig beeinflusst. Großen Selectionswerth kann sie nicht haben.

Dagegen spricht die Variabilität. Strenge Orthogenesis existirt nicht, wohl aber

»determinate Variation« in mehreren Richtungen. Jede Species hat ein »reper-

toire of development:lines«, die durch MediumeinÜüsse activirt werden. Die

Häufigkeit der Fleckenlosigkeit erklärt sich dadurch, dass »loss as such is an

exigency to which determiners in the germ-plasma are more subject in the long

run than any other«. Asymmetrie der Zeichnung beruht immer auf Entwicke-

lungstörung. Die Beeinflussbarkeit der Zeichnung durch Temperatur und ähnliche

Agentien ist bei den einzelnen Species verschieden stark. Die Vererbung onto-

genetischer Modificationen beruht immer auf Parallelinduction von Soma und
Keimplasma. Es kommen sowohl continuirliche als auch discontinuirliche Varia-

tion vor. Jordan's Gesetz der Verbreitung von Species und Varietät fand sich

nur selten bewahrheitet. Die alternative Vererbung war stark verbreitet, aber

durch zahlreiche Übergänge mit der intermediären verbunden. Die Geltung der

Mendelschen Regeln wurde in einem einzigen Falle constatirt. Präpotenz der

Merkmale wurde einige Male beobachtet. Keine einzige Zeichnungsvariante

kann als primitiv für die ganze Familie gelten. »Evolution proceeds by waves

as well as by even flow and by mutation in difi'erent characteristics at diflerent

times«. [Groß.]

Chatanay untersuchte hauptsächlich zu systematischen Zwecken sehr eingehend

den Tarsus der Dytisciden. Er unterscheidet den asymmetrischen der Colym-

betiden von dem symmetrischen der Dyt. s. str. ; bei jenem postulirt er an der
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Basis jedes Saugnapfes >un muscle au moins et sans doute un filet nerveux<,

bei diesem ebenfalls »la presence d'un muscle qui me parait certaine«. Eine Be-

ziehung zwischen den Charakteren des Tarsus der (^ und der Sculptur auf

-dem Rücken der Q. hat er aber nicht gefunden. Für die Phylogenie lässt er

außer der Nervatur der Flügel nur die secundären Sexualcharaktere wichtig

sein und glaubt, die beiden Tarsentypen haben schon bei der Anpassung der

Carabiden an das Wasserleben bestanden.

KapzOV studirte den Bau der Cuticula von Dytiseus, Oryctes, Cetonia, Lu-
canus, Hydrophüus etc. und findet sie »durchweg wabig, theilweise ganz iden-

tisch mit den von Bütschli bei Ästacus beschriebenen Structuren« [s. Bericht f.

1898 Arthr. p 18]. Das Chitin ist »seiner Structur nach den Gerinnungsub-

stanzen und der Cellulose gleich zu stellen« (gegen Biedermann, s. Bericht f.

1904 Arthr. p 50). Die Anordnung der Waben im Chitin ist theils durch

Druck und Zug während ihrer Entstehung, theils durch wechselnde Secretion

der Epidermiszellen bedingt. Das neue Chitin legt sich dem bereits vorhandenen

als Tröpfchen an und ist auch in den Zellen als solche wahrnehmbar.

Nach 6ortner(^) kommt das Pigment im Chitin der Larve von Te^iebrio

durch die Wirkung einer Oxydase auf ein Chromogen zu Stande; letzteres wird

wohl nur nach Bedarf producirt, während erstere beständig im >body filling

of the meal worm« vorhanden ist, ebenso in Puppe und Imago. — Nach
6ortner(^) beruht die Färbung der Imago von Gieada septeyndecim auf der Wir-

kung einer Tyrosinase auf ein »aromatic amino phenol«; es handelt sich dabei

ebenfalls um eine Oxydation, aber die Tyr. fehlt im >body filling« der Puppe
und Imago. Das Licht hat gar keinen Einfluss auf die Färbung. Vielleicht

»the entire new cuticula is formed by the reaction between oxidase and the

chromogen «

.

Gortner('') kritisirt äußerst scharf die chemischen Angaben von Tower [s.

Bericht f. 1904 Arthr. p 51, ibid. f. 1905 p 52] über die Färbung von Leptino-

tarsa. »The cuticula pigment is not an azo Compound but belongs to the

melanins.« Auch hier wirken wieder ein »oxidising enzyme of the tyrosinase

type, and an oxidizable chromogen« auf einander ein; wahrscheinlich ist dieses,

nicht jene, nur an den Stellen vorhanden, wo es gebraucht wird.

Über die Hautdrüsen s. oben p 46 Hollande (^), das Secret aus dem Prothorax

von Dytiseus Blunck, die Insertion der Muskeln oben p 44 Tome, das Nerven-

system von Lucanus Sasse, die Fluorescenz der Augen oben p 26 Hess.

Brocher(^) findet bei Dytiseus von Stigmen 8 Paare am Abdomen und

davor nur 1, das mesothoracale. Dieses lässt er im Wasser nie thätig sein;

von den abdominalen dienen nach ihm das 7. und 8. der Inspiration, die anderen

dagegen hauptsächlich der Exspiration, besonders das 1., das die Luft aus den

4 thoracalen Lufttaschen zum Theil nach dem Luftraum zwischen Abdomen
und Elytren (oder umgekehrt) schaffen und so den Schwerpunkt des Thieres

verlagern kann. Unter Wasser erneuert D. seinen Luftvon'ath gar nicht, aber

das thun auch die anderen Wasserinsecten nicht, athmen also dort genau so

wenig wie ein Landinsect, das zufällig ins Wasser gefallen ist. Bei Cybister

ist das hinterste Stigmenpaar besonders gut gegen die Verstopfung durch Fremd-
körper geschützt. — Hierher auch unten p 62 Brocher(^).

Im 2. Theile seiner Arbeit [s. unten p 56] behandelt Portier(^) sehr ausführlich

die Anpassung der Respirationsorgane einiger Hexapoden an den Aufenthalt

im Wasser. Zuerst constatirt er, dass bei der Raupe von Nymph.ula die Stigmen

alle geschlossen sind, bei der Puppe hingegen offen, und dass jene nur durch

die Kiemenfäden athmet; ebenso die Larven der Phryganiden. Dann findet er

bei denen der Odonaten [Libelhda, Aeschna, Calopteryx) ventral an der Grenze
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des Metathorax und des 1. Abdominalsegmentes 1 Paar großer oflener Stigmen

(gegen Palmen) und bei der Nymphe an Stelle dieser, die wieder geschlossen

sind, 1 Paar dorsale zwischen Pro- und Mesothorax; aber beide Categorien

dienen höchstens zum Auslass überflüssiger Luft, hauptsächlich jedoch als

»stigmates d'eclosion«, indem die aus dem Wasser gekrochene Nymphe durch

sie Luft in die Tracheen der Darmwand schaft't; von da nimmt das Mittel-

darmepithel die Luft auf und lässt sie durch »secretion gaseusc'; in das ge-

schlossene Darmlumen gelangen, so dass der aufgeblähte Darm durch Blutdruck

die Schwellung der Flügel besorgt. — Ferner geht Verf. auf die Athmung der

Larven von Hydaticus, Cybister und Dytiscus ein, wobei er besonders das große

functionirende Stigmenpaar beschreibt. Überall findet er an diesem rings um
jede äußere Öffnung ein Diaphragma von »chitine hydrofuge«, weiter nach innen

die »pretrach6e« mit ihrem Chitinfilz und den Schließapparat mit seinem

Muskel; ebenso überall einen doppelten äiißeren Verschluss gegen das Wasser:

durch die Luft in jeder Trachee und durch die willkürliche Zurückziehung des

Stigmenpaares in den Hinterleib. Mannigfache Experimente mit Öl und anderen

Fremdkörpern zeigen, dass zwar Fette und ihre Solventien durch Capillarität

in die Tracheen eindringen können, diese aber ebenfalls durch Capillarität meist

wieder für Luft durchgängig gemacht werden [s. hierzu Bericht f. 1909 Arthr.

p 78 Portier (•''-ö)]. Die Larven von Hydropliüus, Hydrous und Hydrohius ver-

halten sich wesentlich ebenso. Die Imagines der Dytisciden athmen in der

Luft durch alle Stigmen, sind im Wasser dagegen functionell metapneustisch

(mit Brocher, s. oben p 53) und gegen das Eindringen des Wassers wie ge-

wöhnlich geschützt durch »chitine hydrofuge, presence de gas sous pression

dans les espaces capillaires«, gegen fettige Substanzen durch Heben der Hinter-

leibspitze über den Wasserspiegel. Auch die Athmung bei den Imagines der

Hydrophiliden stellt Verf. ähnlich wie Brocher [s. unten p 62] dar und lässt

die »teguments hydrofuges« der Wasserinsecten dadurch als solche zu Stande

kommen, dass ihre Haare wohl durch das Secret einzelliger Drüsen, die zwischen

ihnen zu münden scheinen, fettig werden und so das Wasser von sich abstoßen (so

bei Nepa auf der Dorsalseite des Abdomens). Verf. macht bei dieser Gelegen-

heit auch Angaben über Notoyiecta^ ebenfalls im Sinne von Brocher, und erörtert

dann die Vorgänge im Cocon von Hydrocharis und der Hydrophiliden über-

haupt [jedoch ohne Kenntnis der Arbeit von Megusar, s. Bericht f. 1906 Arthr.

p 59 No. 2] und dem Sacke der Raupe von Hydrocampa. Diese bezieht wohl

den Sauerstofl' durch das Chlorophyll der Wasserpflanze, die dem Sacke zur

Stütze dient, und verhält sich sonst wie eine gewöhnliche Raupe. — Zum
Schlüsse beschreibt Verf. ausführlich den Bau der Athemorgane von Gastro-

philus, meist im Einklänge mit Enderlein [s. Bericht f. 1899 Arthr. p 54] und

Prenant [ibid. f. 1900 p 52]. Die conischen Tracheenstämme versorgen nur die

Tracheenendzeilen, in denen die Tracheencapillaren wahrscheinlich blind

enden (wie überhaupt bei den Hexapoden). Die Larve hat wohl fast immer
ihre beiden hinteren Stigmen geschlossen (die vorderen sind es ihrem Baue
nach so wie so) und speichert nur, wenn einmal Luft im Magen des Wirthes

vorhanden ist, frischen Sauerstoff in der Luftkammer und den conischen Tra-

cheen auf; von hier gelangt er in die Tracheenendzeilen, wird von deren

rothem Farbstoffe festgehalten und später an die anderen Gewebe abgegeben.

Außer den Tracheenendzeilen und den Fettzelleu sitzen den conischen Tracheen

ganz hinten Trauben von farblosen Zellen auf. Das Blutplasma ist stark

eosinophil, Blutzellen fehlen fast ganz. Gegen Fremdkörper, speciell Bacterien,

kann sich also Gastr. nicht durch Phagocytose schützen. G. lebt wohl nur in

- Säugethieren ohne Gallenblase. Die Galle ist das beste Mittel zur Tödtung,
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da sie in die sonst gut geschlossenen Tracheen eindringt, und noch besser

vielleicht Galle mit Zusatz von »Champignons entomophiles«.

Nach Wesenberg-Lund(^) zehren die Coleopteren und Hemipteren im Winter

unter dem Eise wohl zuerst von dem durch die Wasserpflanzen producirten

Sauerstoflfe, fallen aber später in eine Art von Winterschlaf. Die Larven von

UybiuSj Agahus und Bhantus scheinen durch das sehr dünne Chitin des Bauches

athmen zu können.

Lund untersuchte die Leuchtorgane von Lecontea, Photinus, Photuris und
Pyropyga. Er findet die »elementary photogenic mechanisms«, d. h. die Tra-

cheolen, Tracheenendzeilen und Leuchtzellen, bei allen Species ziemlich gleich.

Die Übergangzellen von Bongardt [s. Bericht f. 1903 Arthr. p 62] zwischen der

dorsalen und ventralen Schicht vermisst er durchaus. Bei den Species mit dickem

Leuchtorgan verlaufen in diesem die Tracheen in der Regel senkrecht, in denen

mit dünnem dagegen mehr horizontal. Tracheolen und Tracheenendzellen fehlen

in der dorsalen Schicht völlig. Bei PJwtirms ebriosus anastomosiren die Tra-

cheolen; stets dringen sie in die Leuchtzellen ein und sind im Leben wohl voll

Flüssigkeit. Ihre Wand besteht aus Chitin, und die sie umgebende dünne Schicht

reducirt die Osmiumsäure genau so wie das Plasma der Tracheenendzellen. Die

Reduction beruht auf einer Substanz »probably of the nature of a reductase«,

die auch für das Leuchten verantwortlich ist. Dass bei letzterem eine Oxy-
dation stattfindet, ist wahrscheinlich, aber noch nicht »demoustrated in the

Lampyrid:e if in any animal«. (Verf. macht auch einige Angaben über das

Leuchten von Ostracoden und einer Syllide.) Die »photogenic granules« in den

Leuchtzellen verhalten sich färberisch Avie Lecithin; die Krystalle in den Zellen

der dorsalen Schicht scheinen vom Abbau der Nucleinsäure herzurühren. Das
Leuchten ist besonders stark da, wo die Tracheenendzeile und die Tracheolen

der Leuchtzelle anliegen, und wird durch größere Zufuhr von Sauerstoff leb-

hafter. Indessen beruht »the primary control« des Organes nicht hierauf, sondern

auf Nervenreiz vom Kopf her; so steht auch die Größe der Augen in directem

Verhältnis zu der des Organes.

Howard beschreibt die Leuchtorgane von Photinus marginellus, ohne viel

Neues zu bieten. Die feinen Tracheen anastomosiren mit einander und ver-

laufen wohl stets intercellulär; sie und die Endzellen sind nur in der Ventral-

schicht vorhanden. Verf. macht auch einige kurze Angaben über das Leuchten

von Miiemiopsis Leidyi und möchte das Leuchten überhaupt immer auf Oxy-
dationen zurückführen. — Hierher ferner Dubois, McDermott & Crane und

über Hormatelia Green (-^j.

Durch Beobachtungen und Experimente stellt IVIcDermott(2) fest, dass auch

bei Photinus und Lecontea das Leuchten als Vorspiel zur Begattung dient, so

dass die »reproduction and continuance of the species depends upon it«. —
Hierher auch Coblentz und IVIcDermott(i).

Weitlaner findet, dass eine wässerige Aufschwemmung von Humus bei Zusatz

von Natriumbicarbonat und WasserstoiFhyperoxyd im Dunkeln leuchtet, möchte

daher Lampyris als »die Maschine zur Concentration des Humusleuchtvorganges«

ansehen. »Das Plancton ist gewissermaßen der Humus des Meeres«, leuchtet

also auch.

In seiner wesentlich systematisch-faunistischen Arbeit über die Bathysciinen
bespricht Jeannel zunächst den äußeren Bau. In den Antennen constatirt er

im 7. Gliede vielzellige Hörbläschen. Die Apophyse am Metanotum lässt er

ursprünglich zur Zusammeuheftung der Elytren gedient haben, aber gegenwärtig

tiberflüssig geworden sein. Als »neogenetisch« betrachtet er unter Anderem
die vollständige Aufgabe der den Lucicolen eigenen Schutzstellung und die
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starke Ausbildung der Riechorgane an den Antennen. Am Hypopharynx
sieht er die beiden seitlich eingelenkten Stäbe als wohl homolog den Hpo-
pharynxpalpen von Hemimerus an. Von ihrer Heimath im östlichen Europa, wo
sie endemisch sind, wanderten die Bath. in das westliche, leben aber in jeder

Höhle ganz isolirt.

Nüssiin bespricht zu systematischen Zwecken von den Borkenkäfern die Zahl

der Stigmen, das 8. und 9. Abdominalsegment, die Behaaning, die Antennen,

Mundtheile, den Kaumagen, die Hinterflügel sowie die Geschlechtsorgane. Speciell

geht er auf den Bau des Kaumagens ein, da er diesem von allen »chitini-

sirten Innentheilen den höchsten diagnostischen Werth zuerkennen möchte« (mit

Lindemann). Das Chitinskelet des Kaumagens hat nicht nur die Nahrung zu

Sortiren, sondern auch »den Umfang dieses Darmtheiles zu reguliren, so dass

es einem Korsett zu vergleichen ist*. Von den weiblichen und noch mehr von
den männlichen Keimorganen gibt Verf. zahlreiche Abbildungen, lässt sich

aber nicht näher auf deren Besprechung ein und entwirft nur danach analy-

tische Tabellen zur Unterscheidung der größeren Gruppen der Borkenkäfer.

Über den Darmcanal von Oreopkilus s. Bugnion(^).

Portier (^) beschäftigt sich im 1. Theile seiner physiologischen Untersuchungen

über Wasserinsecten mit der Verdauung bei den Dytisciden und Hydrophilideu

und beschreibt zunächst ausführlich den Darmcanal der Larve von Dytiseus,

Acilius und Gijbister^ ohne wesentlich Neues zu liefern. Nur constatirt er im

Ösophagus ein drüsiges Epithel (»une s6rie de glandes en tubes logees dans

les parois«) und im Mitteldarme »glandes en tubes« zwischen dem eigentlichen

Epithel (mit nicht flimmernden Cilien) und der Musculatur. Die extraorale Auf-

nahme der Nahrung durch die Larve schildert er ähnlich wie Nagel [s. Bericht

f. 1896 Arthr. p 53], lässt aber das Gift zur Tödtung der Beute aus den Drüsen

des Ösophagus und den Saft zur Verdauung aus denen des Mitteldarmes stammen
[s. hierzu Bericht f. 1908 Arthr. p 78 Portier] und vergleicht die Thätigkeit

der Larve mit der eines »appareil d'epuisement de nos laboratoires de chimie«,

insofern jener Saft mehrere Male frisch in die Beute hineingespritzt und, mit

den schon verdauten Geweben der Beute vermischt, wieder eingesogen wird.

Der Blindschlauch am Hinterdarm dient vielleicht als Behälter zur Beendigung

der Verdauung, jedenfalls aber zur Ansammlung der unverdaulichen Stofie und

als mächtige Spritze zum >lavage rectal« und zur Fortschaffung der Fäces weit

vom Thiere, speciell von dessen Stigmen. Bei der Imago von D. wirkt der

Kaumagen nicht als solcher, sondern als Filter zum willkürlichen Zurückhalten

der gröberen Partikel, die später Avohl durch Erbrechen entfernt werden, ähnlich

wie bei Haifischen und AnguiUa. (Die Malpighischen Gefäße haben einen dünnen

Mantel von quergestreiften Muskelfasern, die wahrscheinlich in Spiralen ver-

laufen.) Auch hier handelt es sich um eine Verdauung mit »appareil ä epuise-

ment«, aber im Kröpfe, nicht extraoral, und der Saft dazu stammt ebenfalls aus

dem Mitteldarme, jedoch wird in diesem auch sicher das Fett resorbirt. Der

verdauende Saft führt bei neutraler Reaction die Eiweißkörper in Tyrosin über.

Das Cöcum hat dieselbe Function wie bei der Larve, dient aber auch zur Ver-

theidigung. Die Larve von Hydrous und Iljidropkilus beißt die Beute an, ver-

giftet sie aber nicht, hält sie über Wasser fest, bespritzt sie mit dem verdauenden

Safte je nach Bedürfnis mehrere Male und saugt jedesmal diesen Saft wieder

in den hinteren Abschnitt des Mitteldarmes zurück, während sich im vorderen

bereits frischer Saft ansammelt. Die Imago hat keinen Kaumagen (mit Plateau,

gegen Bordas, s. Bericht f. 1904 Arthr. p 2): das abgestoßene Epithel des

Mitteldarmes umhüllt die Fäces, und so macht diese >enterite muco-membraneuse

physiologique« sie für das Thier unschädlich.
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Rungius(^) beschreibt sehr ausführlich den Bau des Darmcanales bei Larve
und Imago von Dytiscus, geht aber absichtlich auf histologische Fragen nur
wenig ein. Bei der Imago ist der Tractus etwa SV-i™^,! so lang wie das Thier

und kann so sehr viel Nahrung auf einmal aufnehmen und verarbeiten. Am
Vorderdarme sind Mund, Pharynx, Ösophagus, Kropf, Kaumagen und »Öso-

phagusstiel« zu unterscheiden; an dem der Larve geht der Ös. direct in den
Mitteldarm über. Der Pharynx der Imago zerfällt durch den Schlundring in

den Vorder- und den Hinterpharynx ; letzterer verhindert den Rückfluss des

Speisebreies aus dem Kropf. Der Kaumagen dient bestimmt zum »Zerquetschen,

Zerfeilen und Zerschneiden« der Nahrung; als Antagonist der Ringmuskeln
wirkt dabei die Elasticität der Chitinintima. Der Ösophagusstiel regulirt die

Beförderung des Inhaltes aus dem Vorder- in den Mitteldarm, und von der in

diesen hineinragenden Ringfalte gehört das Epithel noch zu ersterem, die Mus-
culatur dagegen fast ganz zu letzterem. Bei der Larve ist der Mund nur

während und gleich nach der Häutung oflen; Mundhöhle und Vorderpharynx
bilden zusammen einen Saugraum, während der Hinterpharynx die Nahrung
weiter befördert und zugleich durch seine Borsten von Schmutz befreit. — Im
Mitteldarm scheint das Epithel permanent partiell abgestoßen und erneuert

zu werden; die Crpytenzellen vermehren sich mitotisch auch während der

Häutungen und liefern den Ersatz für jenes. Der Dünndarm ist durch sein

streifiges Epithel zur Resorption befähigt. Der Blinddarm am Rectum wird

von der Larve jedesmal nach der Häutung durch Aufnahme von Wasser in den
Pharynx geschwellt und reicht dann bis in den Kopf hinein, den er dabei aus-

dehnt; er dient wohl als >correlatives Organ für den jeweiligen Füllungszustand

der Leibeshöhle«, indem er beim hungernden Thiere stets prall ist, beim gut

ernährten dagegen zusammengefallen erscheint. Indirect fungirt er daher als

statisches Organ. — Verf. schließt mit kurzen Angaben über die Malpighi-
schen Gefäße. — Hierher auch Ramme und Rungius(^).

Über das Blut s. Barratt & Arnold, oben p 45 Hollande ('-j und p 46
Hollande (^), den osmotischen Druck Backman(^).

Über die Genitalorgane von Pissode.s s. Hopkins, die Embryogenese von
Agelastica Fullnskl.

Hegner(^) setzt seine Experimente an Eiern von Leptinotarsa fs. Bericht f.

1909 Arthr. p 801 fort und findet, dass schon bei der Ablage in den Eiern

das Keimplasma in Bezirke zur Production bestimmter Theile des Embryos
zerfällt, so dass die Tödtung eines solchen Bezirkes den Ausfall des betreffenden

Theiles zur Folge hat; dasselbe gilt später von den Bezirken des Blastoderms.

Zur Regeneration kommt es dabei im Ei nie. Wird speciell der Bezirk am
hinteren Eipole zerstört und mit ihm die Determinanten für die Keimzellen,
so fehlen letztere dem Embryo. — Hierher auch Hegner (2) und Wieman.

Über Larven s. Bövlng(i-3), Peyerimhoff, Rabaud und unten p 76 Sitowski,

die Imaginalscheiben der Beine von Ph>/tono)iius C. Perez(2).

Unter Bezugnahme auf eine frühere Arbeit(i) bringt Shelford(2) ausführliche

biologische Angaben über Gicindela (wesentlich jmrpurca^ tranquebarica und
sexguttata). Er gelangt zu dem Resultate, dass der Brutplatz und die Brüt-

instincte das Centrum bilden, worum sich alle anderen Handlungen des Thieres

drehen, und dass die Hauptphaseu im Benehmen der Cic. von Beziehungen zu

Species herrühren, die in >behavior and habit« ganz von ihnen abweichen
(»intermores-physiology«). Verf. bespricht dann die physiologischen Charaktere

und die Verbreitung von Speciesgruppen (Formationen) im Allgemeinen und
geht zum Schlüsse auf die Probleme, Methoden und Relationen der >phy3io-
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logical animal geography« des Näheren ein. — Über die Lebensweise von

Gljtptus s. oben p 52 Prell (^j.

Hymenoptera.

Über den Bau von Trigonalis s. Bugnion('*), von Apis Zander, den Thorax
der Hym. oben p 43 Snodgrass, die Flugorgane von Vespa Gröschel.

Aus der Arbeit von Pietschker über das Hirn reifer Puppen von Campo-
tiotus, die wesentlich die Angaben von Janet und Anderen bestätigt, sei

Folgendes erwähnt. Ein bisher unbekannter > Nervus accessorius« geht zum
Labium. Der Speicheldrüsennerv entspricht dem von Apis nach Jonescu [s. Be-
richt f. 1909 Arthr. p 821. Die pilzförmigen Körper sind am größten bei der ^,
am kleinsten beim (^ (Volumen etwa 8:4:1); die »Größe der Becher und
die Anzahl der sie füllenden Zellen stehen im geraden Verhältnis zur Entfaltung

der psychischen Functionen«. Zwar sind die pilzf. K. die :»Centralorgane der

geistigen Fähigkeiten, aber ihr Vorhandensein bildet noch keinen Beweis für

hohe geistige Qualitäten«. Das Gehirn des (j^ ist das kleinste, das des Q das

breiteste. — Über die Fluorescenz der Augen von Apis und Formica s. oben

p 26 Hess.

Schön studirte an 11 Spec. von Ameisen, sowie an Apis, nebenbei an Ve^pa

und Bombiis, das Chordotonalorgan in der Tibia. Es ist bei allen Ge-
schlechtern gleich und nach Lage und Bau dem der Orthopteren sehr ähnlich;

nur sind hier die Kappenzellen direct zu den Endfasern ausgezogen, während
sich dort zur Verbindung mit der Cuticula accessorische Zellen dazwischen

schieben. Auf der proximalen Seite ist das Organ am Subgenualnerv gewisser-

maßen aufgehäugt, auf der distalen siud seine Endfasern am Chitin befestigt.

Speciell bei ^. siud die Kappenzellen 2-3 mal zahlreicher als bei den Ameisen.
Das Organ ist schon am 8. Tage nach der P^iablage als kleine Wucherung der

Hypodermis in den Blutcanal der Tibia hinein sichtbar und bereits am 17. Tage
fertig. — Verf. beschreibt ferner in Femur und Tibia von Camponotus und
Formica Drüsen (wohl zur Schmierung der Gelenke) sowie nahe beim Chordo-
tonalorgan Sinneshaare, Sinneskegel und Membrancanäle (vom Rath). Die Kegel
tragen an der Spitze einen feinen Porus, sind also wohl Riechorgane.

Janet (2) findet, wie früher [s. Bericht f. 1894 Arthr. p 66] bei den Ameisen,
so jetzt bei Apis an der Basis der Antenne ein Chordotonalorgan, ferner

im Kopfe zwischen den Antennen eine »vesicule pulsatile qui, par un vaissean

accole aux troncs tracheens, propulse le sang dans l'interieur de l'antenne«.

Im Kopfe verlaufen innerhalb der Tracheensäcke »umgestülpte (inversees)

Tracheen« mit innerem Epithel und äußerer Chitinhaut: ihr Lumen ist eine

Verlängerung der Leibeshöhle, und sie umschließen einen Nerv oder Muskel
oder die Aorta.

Über die Muskelinsertionen s. oben p 44 Törne, die Speicheldrüsen p 44
Janet(i), das Blut p 45 Hollande(^) und p 46 Hollande(i), die Leibeshöhle der

Cimbex-hawen p 46 Hollande(i).

DoncasterO schildert nochmals, aber an neuem Materiale und mit denselben

Resultaten wie früher [s. Bericht f. 1910 Arthr. p 64] die Oogenese von
Neurotcrus. Er discutirt dann die Frage nach der Bedeutung der accessorischen

Chromosomen und der etwaigen anderen »Sex-determiners«, gelangt aber zu

keinen bestimmten Schlüssen.

Grandori(3) erörtert zuerst die Beziehungen zwischen der Raupe von Pieris

und ihrem Parasiten Apanteles. In der 1. Generation kann eine Raupe bis zu

120 Larven von A. beherbergen, später im Jahre werden aber der Parasiten
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immer weniger. Die Larve lebt im Anfang auf Kosten des Blutes und erst

später vom Fettkörper der Raupe; zur Bewegung dient ihr nicht die Analblase,

sondern die starren Borsten, die nach hinten gerichtet sind und sich bei jeder

Häutung erneuern (gegen Seurat, s. Bericht f. 1899 Arthr. p 48). Die übrigen

Organe der Raupe greift sie nie an. — Verf. macht ferner eingehende An-
gaben über die Entwickelung und Function der Schwanzblase, nebenbei auch

über die Rückbildung des Amnions; er weicht dabei in einigen Punkten von

Weissenberg [ibid. f. 1909 p 83] ab. Mitteldarm und Malpighische Gefäße sind

anfänglich solide Stränge. Der Hinterdarm macht einen Versuch, sich einzu-

stülpen, wendet sich dann aber ganz nach außen und wird zur Schwanzblase

:

diese durchsetzt der Mitteldarm und öffnet sich direct nach außen. Erst beim

Übergange zur Puppe stülpt sich die Schwanzblase wieder ein und bildet so

den richtigen Hinterdarm. Schon früh wird das Amnion zu einem sehr weit-

maschigen Netze, bleibt aber als solches noch lauge erhalten, obwohl es nicht

mehr functionirt. Die Schwanzblase dient zuerst als Organ der Assimilation,

die dui'ch das ganze Ectoderm vor sich geht, sowie der Respiration und Excre-

tion; später werden diese Functionen eine nach der anderen von den richtigen

Organen übernommen, und in eben demselben Maße bildet sich die Blase

zurück. — Verf. berücksichtigt auch die Spinndrüsen (im Einklang mit

Matheson & Ruggles, s. Bericht f. 1907 p 57), das Nervensystem (von den

10 Abdominalganglien der Larve gelangt das 1. später in den Metathorax, die

übrigen verschmelzen zu 4), den Darmcanal (als Ersatz für das larvale Mittel-

darmepithel kommen, mit Anglas, ibid. f. 1901 p 59, Blutzellen in Betracht),

das Herz (in der Schwanzblase ist es sehr weit, es hat 9 Kammern und ein

einschichtiges Epithel, die Kopfarterie reicht bis zur Oberlippe), die Genital-
organe (bei der Larve münden die Gänge in beiden Geschlechtern am 6. Ab-
dominalsegmente aus), die Imaginalscheiben sowie den Fettkörper und die Urat-

zellen. Zum Schlüsse geht er auf den äußeren Bau und die Lebensweise (Be-

gattung, Eiablage, Lebensdauer) der Imago ein. Auf den Flügeln findet er

Sinnesorgane ähnlich den von Noe bei Dipteren beschriebenen [s. Bericht

f. 1905 p 14].

Über die Entwickelung von Copidosoma s. Süvestri, die Metamorphose der

Muskeln von Polistes C. Perez(^).

Zur Biologie der Wasserhymenopteren s. Brocher(^).

Roubaud('*) fiudet bei den solitären Wespen Westafricas 4 Arten der Auf-

zucht der Jungen und sieht darin die 4 Hauptstadien in der Entwickelung des

mütterlichen Instinctes von den solitären zu den socialen Wespen. Speciell

bei den Vespiden »Tamour maternel n'est qu'une forme masquee des manife-

stations individualistes des meres«. — Hierher auch Roubaud(^), sowie Ferton

und Popovici.

Ihering beschreibt das Nest von Trigona Mülleri und zieht daraus Schlüsse

auf die Phylogenese der Honigbienen. Der Bau von Waben und die Pro-

duction fruchtbarer ^ in Weiselzellen sind secundär innerhalb der Trigoniden

erworben. Den Ausgangspunkt für die Staatenbildung bei den Trig. und Apiden

stellen wohl polygame Staaten mit begonnener Differenzirung zwischen frucht-

baren 2 ^^^ Arbeitern dar; in beiden Familien ist die Entwickelung dann

parallel verlaufen. Trig. gehört wahrscheinlich zur eocäneu indoeuropäischen

Fauna und hat sich sowohl nach Africa als auch nach dem tropischen America

ausgebreitet.

Nach Vogt hat Maraldi die Winkel an der Bienenzelle nicht gemessen,

sondern nur berechnet. Verf. gelangt durch etwa 4000 Messungen an Gips-

abgüssen der Zellen zu dem Resultate, dass »die Pyramiden-Neigungswinkel
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durchschnittlich erheblich kleiner sind, als der Kepler-Maraldische Typus es

fordert*, und wie Mülleuhofi" [s. Bericht f. 1883 II p 114] es verlangt; ferner

dass >die Sparsamkeitstendenz der Bienen nichts ist als eine teleologische Fic-

tion«, und dass »die Festigkeit gerade so wenig maximal zu sein braucht, wie

der Wachsverbrauch minimal ist«. Vielmehr gelangten die Bienen, »indem sie

den an der einseitigen Wabe phylogenetisch erworbenen Instinct, Ebenen nur

unter 120° aneinanderzufügen, auf die doppelseitige Wabe übertrugen, durch

geometrischen Zwang zur Tendenz der dodekaedrischen Zellform«. Dass aber

diese Form unter 24 Zellen nur einmal erreicht wird, ist »aus der Natur der

Sinnes- und Arbeitsorgane der Bienen, also psycho-physisch zu erklären«.

Über Apis s. ferner Allard, Zander und oben p 47 Turner (^).

Goeldi(2) beginnt mit allgemeinen populären Betrachtungen über die Hexa-

poden, ihre Staaten, den Polymorphismus etc. und behandelt dann speciell die

Ameisen. Die Arbeiter fasst er nicht als degenerirte Q auf, sondern als

» Q, zwar, aber solche, denen der Ernst des Lebens die frohe Jugendzeit ver-

kürzt und sie vorzeitig dem Arbeitsmarkte zuführt«. Das Problem des Poly-
morphismus lässt er bei den Am. »in der Entstehung einer besonderen

Arbeiterclasse gravitiren« und sieht hierin den Schlüssel zum Verständnis der

Insectenstaaten überhaupt. Näher geht er auf die Bauten, Nahrung, Sclaverei

und Pilzgärten ein und erwähnt nebenbei aus Brasilien »räuberischer Bienen,

welche das Melken der Cicadenlarven ebenfalls gelernt hatten und schwunghaft

betrieben«. Von den Abbildungen sind viele neu.

Nach Cornetz(') können die Ameisen einzeln weite Excursionen in beinahe

gerader Linie ausführen, finden auch den Weg später zurück und irren sich

dabei höchstens um einige Grade. Erst nahe beim Neste bedienen sie sich

wieder des Geruches und eventuell der Augen. Sie »possedent l'orientation du

retour«, brauchen sich also nicht streng an ihre frühere Spur zu halten. —
Hierher auch Cornetz(2,^). — Santschi bestätigt die Experimente von C. zum
größten Theile, hält aber die Orientirung für ein »pheuomene complexe base

sur des irritations externes variees«, die vom Thiere je nach den Species und

Umständen verschieden benutzt werden. Er unterscheidet bei den Massen-

wanderungen »chemins, pistes et parcours« und lässt bei der 2. Categorie fast

nur den Geruch thätig sein, bei der 1. auch das Sehen mitwirken und bei der

3. sowie den Eiuzelwanderungen den Geruch kaum eine Rolle spielen. Bei den

Species, die sich auf ihre topochemischen Empfindungen verlassen können, helfen

die scharfen Bilder der Objecte zur Orientirung nicht mit; wohl jedoch thun

dies die undeutlichen von großen, hell beleuchteten Gegenständen (mit Lubbock).

Die Facettenaugen nehmen besonders gut die Richtung der Lichtstrahlen

wahr und dienen so wie ein Compass. Die Stellung der Sonne ist für manche

Species zur Orientirung wichtig (mit Lubbock und Turner, s. Bericht f. 1907

Arthr. p 62); in der Nacht mögen die ultravioletten oder magnetischen Strahlen

dasselbe leisten. Ähnliches gilt vom Winde, dessen Richtung von den Tast-

haaren und Muskeln percipirt wird. Vielleicht auch »l'insecte estime la distance

parcourue en uu sens pour la refaire dans l'autre«.

Über Ameisen s. ferner Donisthorpe, Emery, Enslln,Escherich(S2), Krausse(2),

Polimanti(i), Reichensperger, Ridley, Tanquary, Viehmeyer, Wasmann, Wheeler

und oben p 52 Prell (-^j.

Hemiptera (excl. Mallophaga).

Über den Bau der Cicaden und von Tettigoma s. Gadd, von Pachypsylla

Stough, den Thorax der Hem. oben p 43 Snodgrass, das Pigment von Gicada

p 53 6ortner(-).
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Teodoro(^) beschreibt die Wachsdrüsen von Pulvinaria Q. Die an den
Stigmeuhaaren sind einzellig und nach außen geschlossen; die in den Stigmen-
lurchen ebenso, jedoch in der Regel mehrkernig; die dorsalen ein- oder mehr-
zellig, ebenfalls geschlossen; die für den Eicocon (>del cuscinetto ovigero«) mit

außen offenem Ausführgange, der aber da, wo er von der Zelle entspringt,

durch eine dünne Chitinschicht geschlossen ist; die an Anus und ( Jenitaloffnung

hat Verf. noch nicht genau untersucht. — Ähnlich beschreibt Teodoro(2) die

Wachsdrüsen des (^ von Pidv. und lässt an der Bildung des Wachsschildes für

die Puppe außer den speciellen Dorsaldrüsen die Epidermiszellen des Rückens
theünehmen, die im Gegensatze zu denen des Bauches im äußeren Abschnitte

senkrecht zum Chitin gefasert sind. Ganz hinten ain Abdomen bilden viele

kleine Wachszellen rechts und links vom Penis je 1 Drüsenhaufen: das Wachs
lagert sich hier je 2 langen Borsten auf. — Über das Secret von Phromnia
s. Hooper.

Bedail findet im Facettenauge von Notonecta, Ranatra, Hydrometra, Nepa,
Naxicoris und Gorixa die Cornea zweischichtig, besonders dick bei Ne. und
Na. G. hat ein acones, gar nicht »ins Doppelauge differenzirtes« Auge, No.^

Ne. und Na. hingegen und noch mehr R. und H. in beiden Geschlechtern ein

Doppelauge: der dorsale Theil des Auges unterscheidet sich vom ventralen

durch die Farbe des Pigmentes, die Anordnung der Ommatidien etc. Ferner
bilden die Augen von Nc. und Na. den Übergang vom aconen zum pseudo-
conen Typus, indem die Cornea nach innen weit vorragt, und die Krystall-

kegelzellen demgemcäß kleiner sind als sonst. Die Nebenpigmentz eilen sind

je nach den Species sehr verschieden: bei No. und G. stehen um jedes Omma-
tidium im Kreise 18 (12 gehören zu je 2, die übrigen 6 zu je 3 0mm.), bei

Na. ebenfalls 18, die aber mit den benachbarten 0mm. Nichts zu thun haben,

bei R. und Ne. 12, die sich ebenso verhalten, bei H. dagegen nur 6 in Form
eines Sternes. Von den 8 Sehzellen liegen nur bei G. 4 distal und 4 proximal,

sonst stets 6 distal und 2 proximal. Stiftchensäume hat Verf. nicht gesehen,

wohl aber, dass in jedes 0mm. 8 Nervenfasern eintreten. Speciell bei H. liegt

im plasmatischen Theile jeder distalen Sehzelle ein Stäbchen, vielleicht ein

> lichtsammelnder Körper«. Die Ganglien sind relativ einfach gebaut. Die
»Nervenbündelschicht« reicht von der Basalmembran bis zur Ganglienzellkern-

schicht des 1. Ganglions; in ihr verlaufen die von den Ommatidien kommenden
Nervenbündel, jedes mit eigener Membran, theils getrennt, theils anastomosirend;

außerdem enthält sie Tracheen, Sttitzzellen und Blutzellen. Der Chiasmen sind 3.— Verf. geht auch auf die Function der Augen ein. Warum bei G. kein Ansatz
zu einem Doppelauge vorhanden ist, bleibt unerklärlich. Bei den anderen
Species »spiegelt sich in der Morphologie und Physiologie der Augen die Bio-

logie ihrer Träger in evidenter Weise wieder«: i?., Ne. und Na. haben als

Bauchschwimmer den dorsalen Theil des Auges besser differenzirt, No. hingegen
als Rückenschwimmer und H. als Wasserläufer den ventralen. Verf. äußert auch
Vermuthungen über die Rolle der Tracheen im Auge und constatirt zum Schlüsse

bei No. und G. eine Pigmentwanderung im Sinne Exners und im Einklänge mit

dem nächtlichen Fluge. — Hierher auch oben p 26 Hess.

Bugnion & Popoff beabsichtigen zu zeigen, dass die Mundtheile der Hemi-
pteren in ihren mechanischen Einrichtungen nur vielleicht von denen einiger

Hymenopteren übertroffen werden. Sie beschreiben zunächst nur die der »G^o-
cores vögetariennes«, speciell von Graphosoma lineatum^ also die Stilete und
ihre Muskeln, das Tentorium, den Pharynx und seine Muskeln, die Speichel-

pumpe etc. Wedde's Drüse zum Einfetten der Stilete, die »languette perforec,
ist ein Schmeckorgan und dem Epipharynx der Hymenopteren homolog; Nerven-
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euden wurden allerdings nicht gefunden. Außer den Einstülpungen des Clypeus
und Tentoriums gibt es »replis bucco-pharynges« zur Bildung der beiden La-
mellen des Pharynx sowie der Stilete und wohl auch der Speichelpumpe nebst

ihrem Ausführgang.

Brocher(') studirte die Athmung bei Nepa^ Hydrophilus und Elmis. Bei N.
lässt er nur die letzten Abdominalstigmen zum Einathmen dienen, zum Aua-
athmen dagegen die beiden [s. hierzu Jena. Zeit. Naturw. 10. Bd. 1876 p 195]
Paare von Thoracalstigmen. Die Tracheensäcke im Thorax möchte er als Luft-

behälter oder Pumpen betrachten, die sowohl die Luft in den Athemsipho
hineinsaugen ah auch sie durch die dorsalen thoracalen Stigmen wegschaffen. —
H. athmet lediglich dtirch die Prothoracalstigmen ein; den Zusammenhang mit

der Luft stellt er temporär durch die eine oder die andere Antenne her, deren

4 letzte Glieder »poils hydrofuges« tragen; die abdominalen Stigmen dienen

nur zum Ausathmen, und die Luftschicht unter den Flügeln und am Bauche
bildet nicht nur einen Vorrath, sondern auch einen Schwimmapparat. So auch
bei Parmis, dagegen scheint E. zwar lange mit der im Wasser gelösten Luft

auszukommen, aber doch ab und zu an der Oberfläche »renouveler leur minus-

cule Provision d'air«'. — Nach Brocher(2) iuspirirt Notonecta die Luft aus-

schließlich durch das 7. Paar Abdominalstigmen »inconnus jusqu'alors« [!], nur

in der Noth auch durch das 6. und 5., exspirirt sie dagegen »pour ainsi dire

exclusivement« durch die 3 Paar Thoracalstigmen. Die ausgeathmete Luft um-
hüllt den ganzen Körper, dient zum Schwimmen und entweicht am Ende des

Abdomens zwischen den Haaren da, wo die frische Luft eintritt. Ähnlich ver-

hält sich Naucoris, nur dienen auch die 6 vordersten Paar Abdominalstigmen
zum Ausathmen. Corixa scheint durch die Metathoracalstigmen zu inspiriren,

durch alle übrigen Stigmen zu exspiriren. [S. auch Bericht f. 1909 Arthr.

p 86 Dogs.] — Hierher auch oben p 54 Portier (').

Faure-Fremiet bringt die ausführliche Arbeit zu den vorläuBgen Mittheilungeu

[s. Bericht f. 1910 Arthr. p 8] über die Speicheldrüsen von Notonecta^ Nepa,
Naucoris und Belostomu. Nach ihren Secreten zerfällt die Hauptdrüse in 3 Ab-
schnitte: eine »glande rhagiocrine 6rythrophile«, die meist den ganzen hinteren

Lappen einnimmt, eine ebensolche cyanophile und eine lipocrine. Jedoch zeigt

die klare, zähe Flüssigkeit im Speichelbehälter von diesen 3 Secreten Nichts,

und dieser ist seinem Bau nach eher ein Excretionsorgan. Verf. beschreibt

auch die Function der Speichelpumpe, deren Kenntnis er fälschlich Bugnion zu-

schreibt, ohne aber Neues zu bieten.

Licent(^) beschreibt in einer weiteren vorläufigen Mittheilung die Malpighi-
schen Gefäße der höheren Homopteren und findet, dass sie bei einer und
derselben Familie, den Jassiden, ganz verschieden anfangen und enden. —
Licent(2] betrachtet die Erweiterung am Proventrikel, die er kurz schildert,

als ein »veritable filtre physiologique« zur Concentrirung des sehr wässerigen

Nährsaftes der Pflanzen, indem nämlich das Wasser direct aus dem Vorderdarm
in den hier in zahlreichen Schlingen verlaufenden distalen Theil des Hinter-

darmes diflundirt, während sich im proximalen Theile die Excremente, besonders

viel CaCOs, anhäufen. So wird dieser Abschnitt des Darmes zu einem »trongon

excr(5teur qui supplee, au moins dans leur fonction calcigene, les tubes de Mal-
pighi transform^s partiellement en organe glandulaire et genös dans leur role

excröteur«.

BrOCher(-^) beschreibt das accessorische Herz in den Beinen von Ranatra
und Notonecta nach Beobachtungen an lebenden Larven und fasst es als eine

»espfece de demi entonnoir contractile« auf, der dem Blute den Durchtritt durch

den Eugpass an der Articulation zwischen Tibia und Tarsus (bei B. am 1. Bein-
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paare) resp. Femur (bei N. au allen 3 Beinpaaren, bei 12. nur am 2. und 3.)

erleichtern soll, ist aber gleich Uehn (1835) und Locy [s. Bericht f. 1884 II

p 169] nicht ganz darüber ins Klare gekommen. — Hierher auch Leontowitsch.

Über das Blut s. oben p 45 Hollande (2) und p 46 Hollande (i).

E. Wilson revidirt seine früheren Angaben [s. Bericht f. 1906 Arthr. p 67]

über das Verhalten der Chromosomen in den Spermatocyten von Nezara.

Hiernach bildet N. nicht mehr den 3. Typus, sondern gehört zum 2. Beide

Species von N. haben in beiden Geschlechtern 14, in der 1. Spermatocyten-

theilung 8, in der 2. dagegen 7 Chrom.; unter letzteren ist nur ein (»d-chro-

mosome«) ähnlich einer Tetrade. Von Tliyanta custator gibt es 2 Rassen, die

»thus far can not be distinguished by competent systematists« : die Form A
hat bei cf uud Q 16 Chrom., und beim (j' besteht XY aus 2 ungleichen

Idiochromosomen; B, bisher nur von einer einzigen Localität bekannt, hat 27

resp. 28 Chrom., und XY besteht aus 3 kleinen gleichen Id. — Verf. gelangt

zu dem Schlüsse, dass die Zahl der Chrom, sich von einer Species zur anderen

wenigstens auf 4 Weisen ändern kann: durch allmähliche Verschmelzung ge-

trennter Chrom, imd umgekehrt; durch Reduction und völligen Schwund von

Chromosomenpaaren; durch Mutationen, die »produce extensive redistribu-

tions of chromatin-substance without involving any commensurate change in its

essential constant« ; durch abnorme Mitose.

IVIontgomery(^) beschreibt nochmals die Spermatogenese von Euschistus

und weicht dabei in einigen Punkten von seinen früheren Angaben [s. Bericht

f. 1898, 1901, 1906, 1910 Arthr.] ab. Er constatirt zunächst, dass an un-

lixirten Präparaten die meisten Einzelheiten ebenso klar hervortreten wie an

gefärbten; mithin »despite what microchimists may conclude, we have been

working with Images that are very close to the living, and that may well be

a source of great consolation«. Die primären und secundären Spermatogonien

bezeichnet er als die vorletzten resp. letzten und möchte in der Synizese, die

bestimmt kein Artefact ist, die Autosomen sich nur ganz eng anhäufen, aber

nicht mit einander verschmelzen lassen. Ebenso wenig kommt es, sobald je

2 Autosomen in Parasyndese getreten sind, bei ihnen zur Verschmelzung. »In

the definitive gemini of the reduction division, every two Univalents are joined

end to end«; der Längsspalt in ihnen tritt erst dann auf, wenn sie sich ver-

kürzt haben und beinahe glatt geworden sind. Von den beiden Reifungs-

theilungen besorgt die 1. die Reduction, die 2. unmittelbar darauf folgende

die Äquation. Dann legen sich die 6 Autosomen in einem Ring um die

Idiochrom. und rücken später ganz an die Kernmembran, wo sie in einander

übergehen und, indem der Kern sich in die Länge streckt, einen Hohlcylinder

bilden. Als solcher, aber bilateral geworden und an der einen Seite ein-

gedrückt, besteht das Chromatin im fertigen Spermium fort. »No evidence

was found of the casting off of any substances by the sperm«. Das große

und das kleine Idiochromosom treten vorübergehend zusammen; später gelangen

sie getrennt in die beiden zusammengehörigen Spermatiden, liegen hier im

Centrum des Kernes und werden dann plötzlich unsichtbar. Außer ihnen gibt

€s in den Spermatogonien 2 ganz kleine Allosomen, vielleicht degenerirende

Idiochrom.; in den Spermatocyten 2. Ordnung sind sie noch zu erkennen. Die

Plasmosomeu treten in den Spermatocyten zweimal mit den Autosomen in Connex;

persistirende Zellorgane sind es nicht. Verf. bespricht bei dieser Gelegenheit

die Nucleolen im Allgemeinen, definirt sie als »bodies that do not contain

the nuclear reticulum, and from which chromosomes do not emerge«, und

unterscheidet mit Carnoy 3 Arten von ihnen, sowie 3 Arten von Caryo-

sphären (Blackman, = nucleoles-noyaux, Carnoy). Die Centriolen liegen in
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den Spermatogonien anfänglicli wohl im Idiozom und werden erst nacli desson

Zerfall sichtbar; eine Geißel tragen sie nicht. Dagegen verlängert sich das

Ce. der Spermatide in ein starres Flagellum, das später zum Achsenfaden wird;

zugleich wächst das Ce., dringt etwas in den Kern ein und wird nun rasch

unsichtbar. Außer Zusammenhang mit ihm oder dem Achsenfaden tritt am
distalen Pole der Spermatide ein langes Pseudopod hervor und bewegt sich

langsam hin und her, ist aber später spurlos verschwunden. — Plasmatische
Gebilde. Ein echtes Mitosom scheint nur in den Spermatogonien vorzu-

kommen. Ein Idiozom haben nur diese und die Spermatocyten ; stets bertihrt

es die Kernwand von außen da, wo dieser innen 1 oder 2 Autosome in Form
einer > chromatin plate« anliegen. Eine Art von Sphären tritt in den Spermato-

cyten, eine andere in den Spermatiden auf; sie haben Nichts mit einander zu

thun. Die 2, theilt sich später, Tind während der hintere Abschnitt in den

Schwanz des Spermiums wandert und hier undeutlich wird, verlängert sich der

vordere zum Perforatorium, das jedoch weich bleibt und, da es in das Plasma

einer Nährzelle eindringt, wohl nur ein »nutritive Pseudopodium« darstellt.

Die Mitochondrien (1898 als Idiozom beschrieben) scheinen den Spermatogonien

zu fehlen; in den Spermatocyten treten sie dicht bei Idiozom und Kern auf,

hangen also wohl genetisch mit diesen zusammen, sind aber nicht etwa aus-

gewandertes Chromatin. Zu Paaren vereinigen sie sich nie, und bei den

Theilungen werden sie durchaus zufällig auf beide Zellen vertheilt. Später

bilden sie den Nebenkern, der immer länger wird, in 2 Längshälften zerfällt

und tief in den Schwanz wandert, wo er den Achsenfaden einhüllt. — Verf.

tritt für die Continuität der Chromosomen ein, stellt die Hauptansichten von

der Reduction der Autosomen zusammen und entscheidet sich bei Euschistus

für »parasyndesis with prereduction«, hat erstere auch bei Plethodon gefunden

und constatirt zum Schlüsse im Cyclus der Germinalzellen sowohl Präfor-

mation als auch Epigenesis: die Chrom, sind präformirt; die Mitochondrien etc.

zeigen epigenetische Veränderungen. Keim- und Somazellen fangen einfach an

und differenziren sich allmählich; vielleicht erhalten bei der Furchung die zu-

künftigen Keimzellen nicht die richtigen oder überhaupt keine Mitochondrien

und können so nicht zu Somazellen werden.

Foot & Strobell beschreiben die 3 Zonen der Endkammer im Ovarium

von Protenor im Einklang theils mit Korscheit, theils mit Will [die Arbeiten

von Wielowieyski, s. Bericht f. 1905 Arthr. p 50, f. 1908 p 54, werden nicht

berücksichtigt] und constatiren besonders das Vorkommen von Amitose bei den

Kernen der Mittelzone. Sie gehen ferner auf das Schicksal des Chromatin-

nucleolus und der Chromosomen ein. »In the few forms we have studied we

have found enough variability in the size, number and forms of the chromo-

somes to make us skeptical of all theories which involve a belief in their indi-

viduality and continuity. « Die Chromosomen sind »the expression rather

than the determining cause of certain vital phenomeno«, und so sind Varia-

tionen in ihrem Verhalten nicht wichtiger als die von anderen Zellorganen.

Nach der vorläufigen Mittheilnng von Pieratltoni (') gibt es bei Icerya

Purchasi Larven, in deren Hoden sich neben Spermatogonien Oogonien bilden.

Andere Larven zeigten den weiblichen Theil des >organo ermafroditico« in

Regression begriffen.

Zur Embryologie der Aphiden s. Hirschler, über den Pseudovitellus etc.

Pierantonii^-Sß) und Sulc(2).

MarchalC) constatirt bei Ghermes pini in Frankreich den völligen Ausfall

der geschlechtlichen Vermehrung: die Q sind vorhanden und befruchtungs-

fähig, aber die (J^ fehlen. Verf. führt für diese Erscheinung den Namen
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Spanandrie eiu. — In (2) findet er bei jnccae eine »regression beaucoup plus

avancee de la reproduction sexude« als bei pini.

Nach Pierantoni(^) werden bei Aphrophora die Schaumblasen aus der

exspirirten Luft (der Nachweis der CO2 gelang) gebildet. Der flüssige Bestand-

theil des Schaumes wird in dem Darmblindsacke (Gadd, s. Bericht f. 1902

Arthr. p 62) secernirt; Verf. macht einige kurze Angaben über den feineren

Bau dieses Sackes.

Sulc(^) studirte hauptsächlich an den Larven von PJiüaenus lin. Tracheen-

system, Athmung und Schaumbildung. Er beginnt mit Angaben über den

äußeren Bau der Larve und geht dabei besonders auf den des Luftcauales
ein, der »von hinten vom 9. Segmente bis in die Mitte des 3. Sternites gerade

hinzieht, hier aber sich Y-förmig in 2 schmälere Canäle theilt, die sich rechts

und links bis zum Hinterrande des Prothoraxes fortsetzen«; der Canal ist ver-

schließbar, indem sich »die freien inneren Ränder der Tergitwülste des 9. Seg-

mentes au einander legen und von hinten das 10. Segment durch starke Mus-

culatur wie ein Pfropf fest eingezogen wird«. Er ist mit Dörnchen dicht

besetzt. Was Porta [3. Bericht f. 1901 Arthr. p 61] für die Ausführgänge

von einzelligen Drüsen hält, sind Sinnesgrübchen mit einer stiftchenführeu-

den Zelle. — Verf. beschreibt dann sehr genau die Tracheen der 2. Larve

von Ph. (er unterscheidet 101 Zweige) sowie die Entwickelung der Tracheen

in den Flügeln bei den 6 Stadien bis zur Imago. Endlich geht er auf die

Function des Luftcanales zum Luftschöpfen und zur Blasenbildung ein. Die

Larve athmet zuweilen aus einer besonders großen Schaumblase. Zwischen

dem 9. und 10. Segment münden Drüsen aus, deren Secret wohl durch das

Chitin diffundirt und entweder zur Abwehr oder zur Vereinigung der Larven

in Gesellschaften dient. > Die Blasen des Schaumes werden durch actives Ein-

blasen der Luft aus dem Luftcanal in die Flüssigkeit, ähnlich wie mit einem

Blasebalg, fabricirt. Die Flüssigkeit des Schaumes ist nur Darmexcret. Das
Verscbäumungsvermögen der Flüssigkeit wird dadurch zu Stande gebracht, dass

die in den Darmexcreten befindlichen Enzyme (Lipase) das Wachs abspalten;

durch die vorhandenen Alkalien bildet sich dann eine Art Seifenlösung. Secret

der Drüsenfelderzellen des 7. und 8. Abdominalsegmentes sind faserig structu-

rirte Schuppen eines Insectenwachses; in den einschichtigen Drüsenzellen sind

Microcentren vorhanden. Die ganze schaumbereitende Einrichtung der Aphro-

phorinenlarven lässt sich von den anatomischen Verhältnissen der Flatidenlarven

phylogenetisch ungezwungen ableiten.«

Zur Biologie s. oben p 55 Wesenberg-Lund(^), speciell der Aphiden Morgan

& Shull und Semichon, Mimicry Chapman und Hamm.
Nach Jacobson (2) stellt sich die Reduciide Ptilocerus ochraceus der Ameise

Dolichodcrus hituberculatus in den Weg, lässt sie am Haarbüschel des Abdomens

lecken, sticht sie aber, so wie sie vom Safte der Abdominaldrüse betäubt wird,

an und saugt sie aus. — Hierher auch Kirkaidy.

Zur Phylogenese der Heteropteren s. Reuter.

Diptera.

Über Termitoxenia s. Assmuth, Corynoscclis Dahl(2), Orphnephila Thienemann,

Harpagomyia De Meijere und Jacobson (^), Billaea TÖlg, Hypoderma Vaney
und Vaney & Tainturier.

Über das Abdominalorgan der Conopiden s. Speiser.

Ritter beschreibt ausführlich die Flugorgane (unter Beigabe stereoscopischer

Bilder) und den Flug (nach kinematographischen Aufnahmen) von Callij}hora.

Zool. Jahresbericht. 1911. Arthropoda. 5
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Sehr eingehend schildert er das Skelet besonders des Mesothorax, die Fing-

muskeln und die Flügel (Nomenclatur der Adern nach Adolph). Am Fliigel-

gelenk sind zu unterscheiden 6 Pteralfortsätze des Thorax, 3 Pteralia und
4 Pteralfortsätze des Flügels. Das 1. Pterale ist ein einarmiger Hebel zum
Senken und Heben des Flügels, das 2. versteift das Gelenk in verticaler

Richtung, das 3. wirkt am Ende jedes Flügelschlages nach unten als Puffer.

Eine ähnliche Function hat der 4. Pteralfortsatz des Thorax (»Stroma«). Um
den Flügel elastischer zu gestalten, geht quer durch ihn eine »flexible zone«;

bei den Syrphiden, in deren langen, schmalen Flügeln die Adern elastisch ge-

nug sind, fehlt sie. Die vielen Fältchen im Analtheil des Flügels sind wohl

zur Versteifung dieser ziemlich aderlosen Partie da. Von den Muskeln
wirken indirect die Dorsales, die 3 Dorsoventrales und der Latus, direct 10,

nämlich 1 Adductor, 2 Abductoren, 2 Heber, 2 Supinatoren, 1 Pronator so-

wie der »Gracilis« und der »Anonymus« (die Function der beiden letzten ist

unbekannt geblieben). Gesenkt wird der Flügel durch die starken indirecten

Dorsalmuskeln; ihre Antagonisten sind die Dorsoventrales. Der Adductor

zieht den Flügel nach hinten an den Rumpf, die Abductoren bewegen ihn

horizontal nach vorn. Die Supinatoren und der Pronator verdrehen den Flügel.

Überhaupt beruhen die Veränderungen in Form und Stärke der Torsion beim

Fluge in erster Linie auf der Arbeit der directen Muskeln, nicht auf dem
Widerstände der Luft (mit Lendenfeld, gegen Marey). Die Fältelung und Be-
haarung des Flügels verstärken wohl seinen Effect in der Luft.

Über die Augen von Musca s. Ramon und oben p 26 Hess, die Muskelansätze

p 44 Törne, die Muskeln der Larve von Chiromnnus Ponomarewa^ die Ath-

mung bei Gastrophilus oben p 54 Portier (').

van Herwerden (S^) hält ihre Angaben vom feineren Bau des Kernes in den

Speicheldrüsen von Ghironomus [s. Bericht f. 1910 Arthr. p 70] in den

wesentlichen Punkten gegen Erhard [ibid.] aufrecht und bekräftigt sie durch

Angaben über das microchemische Verhalten des Kernfadens und Nucleolus. —
Bolsius hat die alten Präparate von Carnoy sowie einige von van Herwerden

studirt und findet, dass beide Autoren mit ihren Angaben Recht haben. Es
handelt sich um 2 Species von Ghironomus: bei der einen zeigt der Kern eine

»structure en fil spiralö s'enroulant autour d'une tige achromatique«, bei der

anderen um eine »structure en disques pleins alternant avec des champs achro-

matiques«.

Über den Darmcanal von Psychoda s. Haseman, von Anopheles etc. Leon,

das Blut der Dipt. oben p 46 Hollande (^).

Moenkhaus erzielte in reiner Inzucht (Brüder und Schwestern) über 75 Gene-

rationen von Drosoj)hila und fand diese ebenso fruchtbar, kräftig und lebendig

wie normal gezüchtete. In der Natur kommt durchschnittlich auf 1 q^ 1,126 Q.
Das numerische Verhältnis der Geschlechter ist fast ganz durch die Q. ver-

erbbar. Geringere Fruchtbarkeit kann durch Inzucht gesteigert werden, völlige

Sterilität plötzlich bei den (^ eintreten.

Stevens beschreibt einige Stadien aus der Spermatogenese von Anopheles

punctipennis^ Theobaidia incidens und Gulex pipiens und tarsalis. Zwar findet

sie bei A. von den jüngsten Spermatogonien ab 1 Paar Heterochromosomen,
vermisst diese aber durchaus bei T. und C, beginnt daher an ihrer Function

als Geschlechtsbestimmer zu zweifeln; vielleicht »heterochromosome differentia-

tion may be directly related to sex-limited inheritance of certain characters«.

Über die Spermien von Musca und Pulex s. O'Donohoe.

Hasper schildert die Entwickelung von Ghironomus [afßnis?) mit besonderer

Berücksichtigung der Ontogenese der Geschlechtsorgane. Kurz beschreibt er
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die Eiablage (»die Capillarwirknng des Wassers leistet keine Geburtshilfe«) und
den Laich. Das Ei hat keine Dotterhaut. Die Richtungskörper werden nicht

ausgestoßen. Das Keimbahnplasma ist schon im Ovarialei vorhanden (gegen

Ritter, s. Bericht f. 1890 Arthr. p 69); von den 4 ersten Furchungskernen
rückt einer auf jenes zu, nimmt es heim Austritte aus dem Ei mit und diffe-

renzirt sich so zur Urgeschlechtszelle. Aus dieser gehen dann durch Thei-
lungen 8 zweikernige Pol- oder Genitalz eilen hervor (dies ist bei riparius?

nicht ganz so klai*). Bald aber wandern die Zellen an der nämlichen Stelle

in das Ei, das inzwischen sein Blastoderm erhalten hat, zurück; zu einer

richtigen Invagination kommt es dabei nicht^ vielmehr »bleibt das Blastoderm
der Complex von Primitivanlagen, der es vorher war«. Werden später die

8 Zellen durch das Proctodäum und den hinteren Entodermkeim [s. unten] in

2 Gruppen zerlegt und bei Seite geschoben, so verschmelzen je 2 Zellen mit

einander zu 4 kernigen Syncytien ; dann umgibt sich jedes Keimorgan mit einer

mesodermalen Hülle und gelangt nun durch das Auswachsen des Proctodäums
passiv in das 6. Leibessegment, wo es auch noch in der Larve liegt. — Bei

der Bildung des Blastoderms bleibt im Dotter kein Kern zurück, aber

schon »bald nach Fertigstellung der Keimhaut sieht man Vitellophagen an der

Arbeit« (d.h. an der »Secretion digerirender Stoife, nicht an intracellulärer Ver-

dauung«) sowie Gebilde von unbekannter Herkunft und Bedeutung, wohl Para-
cyten. Der Keim streif ist von Anfang an in Kopf-, Bauch- und Schwanz-
region getheilt. Speciell der Schwanzwulst ist eine »hoch complexe Primitiv-

anlage«; wenn er erst einen kleinen Theil der Dorsalseite bedeckt, fängt schon

die Bildung des Mesoderms durch Einfaltung an und setzt sich später durch
Wucherung und Einwanderung von Blastodermzelleu fort. Dabei tritt gar kein

Cölom auf. Das Proctodäum entsteht als »Aussackung des Ectoderms etwa
in der Mitte der submersen Strecke« und die »aus dem Verbände seiner

Wandungen austretenden Elemente« bilden wohl die Mutterzellen des Mittel-
darmes. Das Nämliche gilt von der Betheiligung des ungefähr gleichzeitig

erscheinenden Stomodäums. Bei der seitlichen Ausbreitung dieser beiden

Keime des Mitteldarmes wird aber der Dotter nur zum Theil in den Darm
aufgenommen, wo die Dotterzellen ein provisorisches Epithel bilden; der Rest

gelangt in den Epineuralsinus und wird von den Vitellophagen und dem Fett-

körper resorbirt. Das Nervensystem geht von vorn nach hinten aus den

großkernigen Neuroblasten hervor, die vom Winkel zwischen Ectoderm und
Mittelstrang stammen. Die 4 Malpighischen Gefäße wachsen als solide Zell-

stränge aus dem Epithel des Enddarmes hervor. Das Herz bildet sich aus

den Cardioblasten von hinten nach vorn; Blutzellen fehlen. Von den Muskeln
treten die ventralen longitudinalen besonders früh auf. — Verf. schließt mit

kurzen Angaben über die Entwickelung der Keimorgane bei Tanypus — auch
hier sind 8 Polzellen vorhanden — und über die frühe DifFerenzirung der Ge-
schlechtsorgane bei den Hexapoden im Allgemeinen. Wahrscheinlich ist die

»weitgehende Emancipation der ürgeschlechtszellen vom jungen Soma in Form
von Polzellen eine phylogenetisch junge Erwerbung«.

Nach Krogh bleibt in den Tracheenblasen der Larve von Gorcthra das

Gas unverändert, dagegen scheint Flüssigkeit hinein oder heraus zu gelangen,

je nachdem das Thier zu leicht oder zu schwer wird, so dass es immer wieder

sein Gleichgewicht im Wasser herstellen kann. Verf. vergleicht die Blasen

daher mit den »bailast tanks of a submarine boat« und die Puppe mit einem

Cartesianischen Taucher. Das Gas ist etwas reicher an N als die atmosphä-
rische Luft (0 = etwa 16^).

Brown beschreibt die Athem- und Kreislauforgane der Larve von Tipula

5*
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maxlma, nebenbei auch von oleracea und eluta. Die beiden Stigmen sind in

der Mitte geschlossen und auch an der Peripherie durch Chitinstäbe und äußerst

feine Chitinfädchen gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Von der

Stigmenkammer gehen außer der Haupttrachee viele feine Tracheen aus, ver-

zweigen sich immer mehr und setzen sich an die Wand des hintersten Seg-

mentes an, so dass das Blut vor seinem Eintritte in das Herz hier ganz

besonders stark mit der Luft in Berührung kommt. Die 4 Paar Blutkiemen
haben innen eine Scheidewand — in ihr verläuft die Trachee — zur Regelung

des Blutstromes. Bei ol. fehlen sie ganz, sind dagegen bei el. noch stärker

entwickelt. Das Herz hat 8 Kammern und reicht nach vorn so weit wie

das Pericard, nämlich bis zum 4. Segment; seine Wand und die des Pericards

besteht aus einer Schicht »of circular striated muscle«, die außen und innen

von einem »elastic fibrous layer« umgeben ist. Die Pericardialzellen sind

wohl hauptsächlich excretorisch thätig. Das Herz pulsirt in der Minute etwa

24 Mal. Verf. beschreibt das Spiel der Klappen genau.

Strickland beschreibt zuerst kurz Bau und Lebensweise der Larve von

Simulium hirtipes — die Fächer am Kopfe dienen nicht zum Herbeistrudeln,

sondern zum Durchsieben der Nahrung, die dann im Munde an einer Art von

Bürste abgestreift wird, zwischen deren Haare sich das Secret von 2 dorsal

vom Pharynx gelegenen Drüsen ergießt — und geht dabei näher auf die

Histobl asten ein. Den »pupal respiratory tuft histoblast< homologisirt er

mit einem Prothoracalflügel. Sodann berichtet er über den Einfluss einer

Mermis und einer Qlugea auf den Wirth. Von M. waren bis zu 2b% der

Larven befallen; wahrscheinlich gelangen die Jugendstadien durch den Mund
in den Darm und von da in die Leibeshöhle. Meist beherbergt ein S. nur 1,

aber auch bis 12 M.\ diese hindern nur das Wachsthum der Keimorgane und

besonders der Histoblasten, indem sie »apparently excrete some substance

which lessens the supply or action of the enzymes which cause these histo-

blasts to develop« und so zu deren »Metathetelie« führen. Die Glugea hin-

gegen, die wohl auch durch den Mund in das S. gelangen, wandern in eine

oder beide Keimdrüsen, sporuliren darin, füllen mit den Sporen die ganze

Leibeshöhle aus, lassen aber die Histoblasten unbehelligt. Etwa 80^ der

Larven waren von den Gl. [jwlymorpha n.) inficirt. Verf. bildet die Sporen

ab. — Hierher auch Liebe.

Herms macht zunächst biologische Angaben über Lucilia und Calliphora [s.

auch Bericht f. 1907 Arthr. p 10] und geht dann näher auf ihr Verhalten gegen

das Licht ein. So lange die Larven noch in Haufen zusammen leben, lassen

sie sich zeitweilig durch künstliches oder Sonnenlicht vom Futter fortlocken,

einzeln jedoch sind sie negativ phototactisch
,
je älter desto stärker, ebenso

je heller das Licht. Bei der Larve »the functional photoreceptive organs are

highly concentrated and equally distributed bilaterally in the immediate region

of the oral pole«
;
genauere Angaben macht Verf. aber hierüber nicht, legt da-

gegen großes Gewicht auf die Nachwirkung des Lichtreizes und constatirt, dass

sich die Larven nur bei starkem Lichte direct, d. h. durch den Tropismus,

Orientiren, bei schwachem aber aufs Gerathewohl (random movements). Beide

Arten der Orientirung gehen allmählich in einander über.

Über die Larven der Dipt. s. Keilin (2), von P/wra Keilin(>), von Cecidoniyia

Williams, die Metamorphose der Chironomiden Kraatz.

Nach J. Perez sind die in der Luft unbeweglich schwebenden Syrphus stets

Q^ ; sie lauern den ^ auf. Ähnlich verhält es sich mit Homalomyia, Äntho-

myia, Limnohia etc., überhaupt mit allen Tänzen in der Luft: es sind immer

die Präliminarien der Begattung.
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Nach Roubaild(^) hiliet Musea corvitia im tropischen Africa eine geographische

Kasse: sie ist das ganze Jahr hindurch vivipar, bedarf einer Temperatur von
wenigstens 30" und kehrt selbst bei 22" nicht zur Oviparität zurück. Die
12-16 Larven werden im Uterus nicht besonders ernährt, häuten sich deshalb

darin nicht und gedeihen später am besten bei etwa 40", vertragen aber vor-

übergehend sogar 57". — Roubaud(-) macht biologische Angaben über Glossina

palpalis^ tachinoides und longipaJjm. Ein an der Copulation verhindertes Q
von p. zeigte nach 4 Monaten in der Leibeshöhle (cavitö generale) die leeren

Hüllen von 5 Eiern, den Uterus leer und in jedem Ovar ein reifes Ei »en
etat de retention«. — Nach Roubaud(^) hat sich auch Stomoxys ealcitrans am
Niger zu einer geographischen Rasse umgebildet: in der trockenen Jahreszeit

riiegen die O weit von den Häusern weg an das Flussufer und legen die Eier

in den constant feuchten Sand. — Hierher auch Roubaud(^-'').

Zur Biologie der Wasserdipteren s. Brocher(^).

Lutz studirte an über 70 Generationen von DrosopJdla die Vererbung der

Abnormitäten im Flügelgeäder und fand an mehr als 50 000 Flügeln, dass

die O stärker von der Norm abweichen als die rf , und dass die Kreuzung
normaler (^ mit abnormen Q mehr abnorme Nachkommen liefert als um-
gekehrt. Anfänglich verhielt sich die Abnormität »somewhat like a Mendelian
recessive«, wich dagegen in den späteren Generationen »very far from that

theory as it is now understood« ab. Verf. nimmt zur Erklärung die »action

of a factor present in all germs« an, constatirt ferner das Bestehen einer Wahl
der rf durch die Q, vielleicht >on the basis of sight«, und vermisst nach
über 40 Generationen jeden Einfluss des constanten Nichtgebrauches der Flügel

auf ihre Größe. — Hierher auch Loeb & Bancroft und Payne.
Morgan (') untersucht die Merkmale verschiedener Kassen von Drosophila

amjyelophüa auf ihre Erblichkeit. An Augenfarben kamen vor: red, pink,

vermilion, orange. Die rothen Augen enthalten 3 Pigmente: red (R), pink (P)

und orange (Oj und sind die ursprünglichen der Species; die Kassen mit anders

gefärbten Augen sind defective Mutanten. Die pink Augen enthalten nur P
und 0, die orange nur 0, die vermilion nur R und 0. Bei Kreuzung roth-

äugiger Q mit (^ anderer Rassen dominirt das Roth über alle anderen Farben. Bei

den reciproken Kreuzungen dagegen treten schon in F^ auch die anderen Augen-
farben auf, orange und vermilion aber nur bei (j^. Die F2 spaltet immer in

sehr wechselnder Weise; es finden sich dann auch Q mit orange und ver-

milion Augen. Vermilion ^ ^ Pi^k rf ergibt Q mit rothen, (^ mit vermilion

Augen, die reciproke Kreuzung dagegen rein rothäugige Nachkommenschaft.
Im 1. Fall enthält F2 in beiden Geschlechtern alle 4 Augenfarbeu, im 2. sind

dagegen vermilion und orange wieder auf die rf beschränkt. Vermilion Q
X Orange rf ergibt einförmige Fi mit vermilion Augen in beiden Geschlechtern.

In F2 finden sich beide Augenfarben bei beiden Geschlechtern. Die reci-

proke Kreuzung verhält sich ebenso. Bei Pink Q x Orange rf dominirt in

Fj Pink vollständig, in F2 haben alle rf pink, alle Q orange Augen. Bei

der reciproken Kreuzung haben in F| alle rf orange, alle Q pink Augen;
F2 zeigt bei (^ und Q beide Augenfarben. Die Mendelschen Zahlen treten

bei keiner Kreuzung rein zu Tage. Verf. zieht folgende Schlüsse. Der »red

factor R« ist in den die rf erzeugenden Spermien enthalten, der ;>pink factor

P« dagegen fehlt diesen, ist also im Geschlechtschromosom X enthalten, und
seine asymmetrische Vertheilung ist dieselbe wie die von X. Da letzteres

in den Gameten der (j^ keinen Partner hat, so kann P nicht ausgetauscht

werden, ist also an das weibliche Geschlecht gebunden. Außer den Factoren

für die 3 Pigmente wirkt an der Determinirung der Augenfarbe ein »color
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producer« mit, der gleich P in X enthalten ist, wie daraus hervorgeht, dass

Albinismus der Augen auf die (^ beschränkt ist. — Ein anderes »sex-

limited« Merkmal ist Kurzflügeligkeit. Die Nachkommen eines weißäugigeu,

kurzflügeligen (^ und eines langflügeligen, orangeäugigen Q hatten alle lange

Flügel, die Q unter ihnen vermilion, die rf weiße Augen; F-2 ergab sowohl

lang- als auch kurzHügelige Formen und alle 5 möglichen Augenfarben. Alle

kurzflügeligen und weißäugigen waren wieder Q. . In den Zahlen der Ge-

schlechter und Formen herrschte eine >enormous discrepancy between theory

and fact*, die Verf. so zu erklären sucht: »the great excess of males is found

in two classes, the long winged vermilion and the short winged white male,

and these are respectively the father (the same as the grandmother's combinatiou)

and the grandfather of this F2 generation.« Ähnliche Resultate gaben Kreuzungen

mit 3 »sex-limited« Merkmalen: Kurzflügeligkeit, weiße Augen und gelbe

Körperfarbe. Aus dem gesammten Material zieht Verf. den Schluss, dass die

factors der »sex-limited« Merkmale im X-Chromosom (Wilson) enthalten sind.

Austausch von factors zwischen den Geschlechtschromosomeu kommt nur bei Q
vor, weil in den Zellen der (^f das X-Chromosom keinen Partner hat. In

homologen Chromosomen bilden die factors »corresponding linear series«. Die

Mendelschen Spaltungen vollziehen sich einfach durch die Pteductionsthei-

lungen, sie bleiben aus, wenn »the materials lie near together«, und es bleiben

dann Merkmale bei der Vererbung vereint. Da alle Mutationen von D. a. defectiv

sind, so lässt sich durch geeignete Combinationen die Stammform reconstituiren.

Doch sind solche combinirte Typen wohl »physiologically complete, but

morphologically dismembered«. Da in ihrem Keimplasma die verschiedenen

factors nicht wie bei der echten Stammform doppelt, sondern zum Theil nur

einmal vorhanden sind, so spalten sie sich bei Kreuzung in die verschiedenen

Formen, aus denen sie combinirt sind. Wahrscheinlich sind alle mendelndeu

Mutanten defectiv, wenig fruchtbar und entstehen durch Verschwinden von

Partikeln aus den Chromosomen der Stammart. Das X-Chromosom enthält

die factors für sämmtliche »sex-limited« Merkmale. Die Geschlechtsbestimmung

bewirkt nicht das X-Chromosom als solches, sondern bloß »a very small part of

its material«. Daher ist ein sichtbarer Unterschied zwischen X- und Y-Chro-

mosomen nicht nöthig. Der male factor F ist nicht in den X- resp. Y-Chro-

mosomen, sondern in einem besonderen M-Chromosom enthalten. — Hierher

auch Morgan (2,3). [Groß.j

Lepidoptera.

Hierher Verity.

Pictet(V'^) findet durch neue Versuche au Lasiocampa, Ocneria^ Vanessa etc.,

dass der partielle Melanismus auf der Vermehrung oder chemischen Ver-

stärkung des Pigmentes oder der Verlängerung der es tragenden Schuppen be-

ruht, der partielle Albinismus natürlich auf dem Gegentheil. — Nach Pictet(')

sind alle Farben auf den Flügeln der Macrolepidoptereu optisch, und nur bei

den rf der Lycänen gesellt sich dazu ein wenig von echtem Blau. — Nach

Pictet(') ist das Weiß der Pieriden ebenfalls ein echter Farbstofl' (mit Hopkins),

jedoch können auch leere Schuppen, wenn sie gewölbt sind, weiß erscheinen,

besonders bei experimentellem Albinismus. — Hierher auch Pjctet(^) und Stichel.

Über die Duftorgane s. Dixey, den Schallapparat von Emlrosia Peter.

Böhm beschreibt eingehend die Sinnesorgane an den Antennen und findet,

dass sie wesentlich den gleichen Bau zeigen und sich nur durch die äußerst

mannigfaltige Ausbildung ihres chitinigen Theiles sowie die verschiedene Lage

im Verhältnis zur Oberfläche der Antenne unterscheiden. Berlese's Auffassung
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des nervösen Endapparates hält er für falsch und schließt sich an die von

vom Rath an. Die einzelligen Drüsen, die auch die Haarbildner sind, lässt er

das Secret zur Feuchthaltung der Kuppe der Sinnesorgane liefern und sieht

darin ihre Hauptfunctiou. Auf Basalglied 1 und 2 stehen bei den Eulen und

Spinnern 2 Gruppen sehr kurzer, starrer Sinnesborsten.

Stobbe beschreibt den gröberen Bau des abdominalen Sinnesorganes [s. Be-

richt f. 1909 Arthr. p 96 Deegener] und findet es bei allen Noctuiden nach

dem gleichen Principe gebaut, das aber von dem der Cymatophoriden und dem
der Geometrideu stark abweicht. Er stellte auch Versuche über die Hör-
fähigkeit mehrerer Noct., besonders von Pseudophia an und ermittelte, dass

viele gut hören, aber weder mit den Antennen oder Flügeln noch mit den ab-

dominalen Orgauen. Diese dienen auch nicht zur Erhaltung des Gleichgewichtes.

— In einer vorläufigen Mittheilung weicht Eggers stark von Deegener ab und

erklärt das Organ von Catocala und der Noctuiden überhaupt für ein Tympa-
nalorgan. Es hat 2 Trommelfelle; zwischen ihnen liegt eine große Tracheen-

blase; mitten in das eine Trommelfell zieht ein Strang mit stiftchentragenden

Sinneszellen; auch ein Tympanalnerv ist vorhanden. Deegener's Sinneswulst

hat wohl nur den Luftstrom beim Fluge des Thieres abzulenken. Das gleiche

Organ haben die Arctiiden, und dies spricht auch für ihre Verwandtschaft mit

den Noctuiden.

Vogel bringt die ausführliche Arbeit zu der vorläufigen Mittheilung [s. Bericht

f. 1910 Arthr. p 74] über die Nerven und Sinnesorgane in den Flügeln. In

den Vorderflügel treten vom Mesometathoracalganglion 3 Nervenstämme ein;

von ihnen ist der mittlere der stärkste und innervirt die meisten Sinnesorgane.

Am Flügelrande anastomosiren benachbarte Nerven oft, und so wird der ganze

Flügel (bei den Heteroceren mit Ausnahme des inneren liandes) von Nerven

umsäumt. Im Principe verhält sich der Hinterflügel ebenso. Auch außerhalb

der Adern verlaufen Nerven, besonders zahlreich an der Flügelbasis und im

Vorderwinkel des Vorderflügels. Zu den Sinneskuppeln gehören stets je

1 Sinneszelle, Hüllzelle, Kuppelzelle und Neurilemmzelle; Verf. beschreibt sie

alle sowie die chitinösen Bestandtheile der Kuppeln und ihre Anordnung auf

den Flügeln ungemein ausführlich. An der Basis des Vorderfltigels unterscheidet

er 2 große Gruppen (unten die costale, oben die subcostale) und findet sie für

die Rhopaloceren systematisch verwerthbar; am Hinterflügel in der Regel eben-

falls diese beiden (die subcostale ist die mächtigste von allen). Die Kuppeln

am Flügelrande stehen nur auf der Unterseite, in der Regel zu zweien bei

einander, seltener einzeln, bei Cossus aber bis zu 6; auch zwischen Basis und

Rand der Oberseite gibt es Kuppeln: Verf. stimmt in manchen Punkten mit

Freiling [s. Bericht f. 1909 Arthr. p 96] überein, ebenso in den Angaben über

die Innervation der Schuppen (die Duftschuppen der Pieriden und Lycäniden

sind nicht innervirt) und die »Randadersinneshärchen«. Diesen kommen ge-

wöhnlich 3 Hüllzellen und 4 Sinneszellen zu; der Terminalschlauch im Haare

scheint einheitlich zu sein. Die Chordotonalorgane an der Basis beider

Flügel ähneln denen der Acridier nach Schwabe. Es sind wohl statische Or-

gane, hingegen dienen die Sinnesschuppen und Raudadersinneshärchen wohl zum
Tasten, und die Kuppeln haben für den Flug irgend eine Bedeutung.

Johnas untersuchte das Facettenauge von etwa 60 Species. Bei allen

(Ausnahme Adela, s. unten) gehört es dem euconen Typus an. Die Cornea
ist bei Tinea und Hej^ialus drei-, bei vielen anderen Species zweischichtig; bei

den im intensiven Sonnenlichte fliegenden ist sie zur Absorbirung der schrägen

Strahlen am Rande jeder Facette pigmentirt, ebeuso bei Macro(jlossa (mit Max
Schnitze). Ein »Processus corneae« proximal bis zu den Semperschen Kernen
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ist bei Satyriden und Lycäniden, vielleicht auch bei Rhodoccra vorhanden; er

sowie die Cornea selber wii'd von den Corneageuzellen abgeschieden, die erst

secundär zu den Hauptpigmentzellen werden. Die Krystallkegel der Nacht-

falter sind größer und fester als die der Tagfalter; bei Rh. sind sie »voll-

kommen vacuolisirt«. In der Retinula »löst sich die Plättchenstructur des

Rhabdoms in einen deutlichen Stiftchensaum auf«. Allermeist sind 8 Retinula-

zellen vorhanden; der Kern der einen sich einschiebenden liegt dicht über der

Basalmembran. Nur einige Satyriden haben 7, dagegen alle Lycäniden 10,

d. h. 8 + 2; ebenso Gidaria und Botis. Als Tapetum dienen in erster Linie

die Tracheen, ferner bei Zephyrus und Chrysophanus rothes Pigment. Die

Hauptpigmentzellen sind nicht so wichtig wie die Nebenpigmentzellen ; von ihnen

gehören zu jedem Ommatidium 6, und wo sie aufhören, treten die ebenso zahl-

reichen Retinapigmentzellen für sie ein. Das Pigment ist meist dunkel. Eine

Pigmentwanderung war bei den Tagfaltern und Zygäniden nicht nachweisbar;

bei den Nachtfaltern bewirkten künstliche Lichtquellen nur eine partielle Ver-

schiebung des Pigmentes. Von den 4 Ganglien recapitulirt das Retinaganglion

die Anordnung der Retinula, ist daher auch bei den Nacht- und Tagfaltern

verschieden. Der Kern unterhalb jedes Loches in der Basalmembran gehört

nicht der 8. Retinulazelle an (gegen Hesse), sondern ist ein Neurilemmkern.

Außer den beiden Chiasmen im 1. und 2. Opticusganglion ist kein weiteres

vorhanden. — Das Auge von Ädela sp. ist typisch pseudocon und hat 12

(statt 6) Nebenpigmentzellen; die Nervenbündel laufen von den Ommatidien ohne

Anastomosen direct zum 1. Opticusganglion. — Hierher auch oben p 44 Demoll.
— Über die Fluorescenz im Auge der Raupen s. oben p 26 Hess.

Verson(^) geht von Neuem auf die Exuvialdrüsen von Bombyx [s. Bericht

f. 1890 Arthr. p 70, etc.
|
ein und wendet sich dabei besonders gegen Plotnikow

[ibid. f. 1904 p 52]. Die Raupe hat constant 15 Paare: je 1 Paar für die

7 Abdominalringe, je 2 für den 8. und die Thoracalringe. Sie secerniren auch

noch beim Übergange der Raupe zur Puppe, dann aber sind die beiden hintersten

Paare verschwunden, und nur die übrigen 13 liefern das Secret für die Häutung

zur Imago. Jede Drüse ist einzellig; der Ausföhrgang ist von 1-3 großen

Deckzellen begrenzt und, ausgenommen während der Häutung, durch einen

Chitinpfropf verschlossen. Der Kern »erregt die Secretion und nimmt sie ge-

wissermaßen als Behälter in sich auf, bearbeitet sie vielleicht noch weiter»

;

zuletzt bildet sich zwischen ihm und dem Ausführgang »gewaltsam« eine Com-
municatiou. In jedem Larvenstadium wechselt bei der Drüsenzelle »spannende

Turgescenz mit einfallendem CoUapsus periodisch ab«. Die Filippischen

Drüsen am Spinnapparate sind die Exuvialdrüsen für die Fadenpresse; sie

bestehen aus einem »Bündel riesiger secernirender Zellen« mit großen, ver-

ästelten Kernen. Die eigentlichen Exuvialdrüsen treten auch für die Malpighi-

schen Gefäße ein: wenn diese »bei schon angehendem Häutungschlafe«

durch ihr Secret ganz verstopft sind, so sondern jene Calciumoxalat und etwas

Harnsäure auf die junge Haut ab. — Hierher auch Verson(2), Stendell und

oben p 46 Hollande (^j.

Schulze beschreibt sehr ausführlich den Bau der Nackengabel von Papilio

podaUrius und maehaon. Er constatirt dabei, dass das Chitin kein Secret ist,

sondern dass das »apicale Zellplasma sich selbst in Chitin umbildet«, ferner dass

auch die eigentlichen Schlauchzellen secerniren (mit Leydig), sowie dass die

Secretion »unter reger Antheilnahme des Kernes« verläuft, der dabei seine

Oberfläche oft um das Hundertfache vergrößert. Jedoch kommt es nie zum
Austritt von Kernsubstanz in das Plasma. Die Retractoren setzen sich ans

Chitin stets mit Sehneufäden an, die wohl je nach dem Zuge, den die Sehnen
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auszuhalten haben, mehr oder weniger chitinisirt sind. Die Gabel kommt nur
der Raupe zu und geht schon in der Puppe ganz zu Grunde ; bei der Histolyse

spielt die Phagocytose kaum eine Rolle. Nach den Versuchen des Verf.'s ist

die Gabel auch gegen Lacerta kaum ein guter Schutz; ob Vögel und Ichneu-

moniden ihr Secret überhaupt wahrnehmen, ist sehr zweifelhaft; warum also

die Raupen trotz ihrer Warnfarbe die Gabel als Schreckorgane erworben haben
sollten, ist nicht recht einzusehen. So lange sie stillsitzen, werden sie von
ihren Feinden gar nicht erkannt. Vielleicht dient die Gabel dazu, die mit der

Nahrung aus den giftigen Aristolochien aufgenommenen schädlichen Stoffe aus-

zuscheiden und zur Verdunstung zu bringen. Die Raupen strecken sie auch
freiwillig aus. Phylogenetisch ist sie aus Dornen hervorgegangen, die zunächst

zu Fleischzapfen wurden (gleich denen von P. j)olydamas) und dann an der

Basis zusammenwuchsen.

Maziarski beschreibt kurz den feineren Bau der Spinndrüseu von Pieris,

Vanessa, Lytnantria etc. und schließt sich dabei in der Auffassung der Macro-
somen des Kernes an Meves [s. Bericht f. 1897 Arthr. p 49] an, lässt sie also

aus Chromatin bestehen. Dann erörtert er ausführlich die Vorgänge bei der

Thätigkeit der Zellen, wesentlich in Übereinstimmung mit Gilson [3. Bericht f.

1890 Arthr. p 72]: die Nucleolarsubstanz gelangt in Stücken oder schon ge-

löst aus dem Kerne ins Plasma und liefert den Seidenfaden; vielleicht tritt

auch Chromatin aus und wird zum Überzuge des Fadens. Die verbrauchten

Nucleolen ersetzen sich wohl durch directe Theilung der anderen und Wachsthum.

Über den Ansatz der Muskeln s. oben p 44 TÖrne, die Mundtheile von
Bombijx Jordan (2).

Bordas(^) beschreibt sehr ausführlich den Darmcanal und die Malpighi-
schen Gefäße der Larven aus 10 Familien, ohne wesentlich Neues zu bieten.

— Hierher auch Bordas(V^)-

Über den Fettkörper von Hfiponoyneuta s. Hufnagel, das Blut der Lep.

oben p 45 Hollande(2) und p 46 Hollande(i).

Kopec(-) bringt die ausführliche Arbeit zu seiner vorläufigen Mittheilung

[s. Bericht f. 1910 Arthr. p 75] über die Castratiou an 11 Species und die

Transplantation an 4 Species, besonders in beiden Categorien an Lymantria
dispar. Die Gonaden wurden theils in den Thorax, theils ins Abdomen ein-

geführt. Die Operationen beschleunigten in der Regel die nächste Häutung der

Raupe, verzögerten dagegen oft die folgende. — Verf. gibt zuerst einen kurzen

Überblick über den gröberen und feineren Bau der inneren Genitalien sowie

eine summarische Darstellung der Oo- und Spermatogenese und schildert dann
um so genauer die Resultate seiner vielfachen Experimente. Diese ergaben etwa

Folgendes. Nach halber oder ganzer Castration von q^ hypertrophiren die

Samenleiter nur ganz unbedeutend, bei den Q aber, wohl in Folge des größeren

freien Raumes im Abdomen, die Oviducte oft sehr stark. Nach einseitiger

Castrirung wächst die noch vorhandene Gonade beträchtlich, ohne sich aber

histologisch zu ändern. Der Rest des Genitalapparates wird gar nicht tangirt.

Bei der Transplantation in Raupen derselben Species entwickeln sich die

Gonaden völlig normal zu den betreffenden imaginalen r}ebilden, jedoch bleiben

die Ovarien in den rj* kleiner, während die Hoden in den Q größer werden;

Beides hängt wohl von der verschiedenen Capacität der Leibeshöhle ab. Die

mitverpflauzten Anfänge der Oviducte resp. Samenleiter wachsen zuweilen mit

den Resten der Gänge ihrer Wirthe zusammen, und so kann das Sperma des

implantirten Hodens bis in das Vestibulum des Q gelangen. Spermato- und
Oogenese verlaufen in den transplantirten Gonaden ganz normal. Dagegen de-
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generiren die Gonaden stets, wenn sie in Raupen anderer Species verpflanzt

wurden. Das Blut wird bei der Injicirung in eine Kaupe derselben Species

gar nicht verändert, Brei von Gonaden hingegen wird schon bald durch Phago-
cyten aufgenommen. Größe, Färbung und Zeichnung der Raupen, Puppen und
Imagines werden durch die Castration oder die Einführung fremder Gonaden
nicht beeinflusst, ebenso wenig die Geschlechtsinstincte. Mithin sind die se-

cuudären Sexualcharaktere von den Gonaden unabhängig, vielleicht weil

die Imaginalscheiben »sich während der Metamorphose gleichsam wie Fremd-
körper auf einem Nährboden ausbilden«. Jene Charactere sind wohl bereits im

Ei prädeterminirt. Verf. bespricht die analogen Verhältnisse bei den Crustaceen

und gelangt zu dem Schlüsse, dass die ; Herausdiflerenzirung secundärer Ge-
schlechtscharaktere bei den Gliederfüßlern von der Entwickelung der Gonaden
unabhängig« ist. Er stellt dann einen Vergleich der Arthr. mit den Verte-

brateu au und lässt diese sich von jenen 'nicht principiell, sondern nur durch

den Grad jener Unabhängigkeit unterscheiden«.

Ubisch exstirpirte zahlreichen Kaupen von Lymantria eine Flügel-Imaginul-
scheibe und erhielt gleich Meiseuheimer [s. Bericht f. 1908 Arthr. p 79] meist

Imagines mit Regeneraten. Die histologische Untersuchung ergab, dass unter

allen Umständen ein Regenerat gebildet wurde, aber mitunter nicht ausreichte.

um einen Flügel zu liefern, sowie dass die neue Scheibe gar nicht durch die

Reste der alten beeinflusst wurde. Die Transplantation einer Imaginalscheibe

gelang dagegen nie: »ectodermales Zellengewebe, welches nicht in Verbindung

mit der Hypodermis steht, wird im Raupenkörper resorbirt«.

Eckstein bringt sehr ausführliche Angaben über die Lebensgeschichte von

Lasiocampa pini: Eier, Copula, Ausschlüpfen, Raupe, Puppe und Imago nebst

ihren Feinden, Krankheiten und Missbildungen werden nach eigenen Beob-
achtungen und Zuchtversuchen geschildert. Aus den zahlreichen Einzelheiten

seien folgende hervorgehoben. Ein Q. kann zwischen 88 und 330 Eier legen.

Die Copula findet meist nur einmal statt. Unbefruchtete Eier entwickeln sich

nicht. Das Geschlecht der Imagines steht mit der Zahl (4-7) der Häutungen
in keinem Zusammenhang. Unter 3000 Im. fanden sich 9 theils halbirte, theils

gemischte Zwitter, wurden aber nur äußerlich studirt, — Über die Copula von

Bonibi/x 8. Conte.

Zick stellt an Pieris (und Vanessa] die geschlechtlichen Unterschiede der eben

ausgeschlüpften Larven ijnd solcher nach der 1. Häutung fest und verfolgt dann
die Entwickelung des Hodens bis zur Geschlechtsreife. Bei den ganz jungen

Larven lässt sich das Geschlecht nach dem Bau der Keimzellen nicht fest-

stellen, dagegen sind Unterschiede in der Insertion der noch soliden Ausführ-

gänge vorhanden: beim rf bildet der Zellstrang die Fortsetzung des freien

Randes der Hodenhülle, beim Q steckt er in der Öfl:uung der Hülle und ver-

schließt sie. Die Hülle des jungen Hodens ist noch einschichtig, der Länge
nach aufgeschlitzt und hier zu einer Randleiste verdickt. Später difl'erenzirt sie

sich in die innere pigmentirte und die äußere unpigmentirte Schicht; jene »be-

theiligt sich assimilatorisch und secernirend an der Ernährung der Keimzellen«
— ihr Pigment hat keine biologische Bedeutung — und steht zu diesem Be-
hufe mit der Leibeshöhle durch »Stiel- oder Verbindungszellen«, die die äußere

Hülle durchsetzen, in Contact, wird daher auch in der Puppe und noch mehr
in der Imago zu einer unscheinbaren Haut reducirt. Die Apicalzelle in jedem
Follikel entscheidet über das Schicksal der Urkeimzellen — nur die von ihr

besonders gut ernährten scheinen zu Spermatogonien zu werden, die anderen

zu Cystenhüllzellen; analog lösen sich im Ovarium »unter dem Einflüsse der

Apicalzelle« Oogonien auf und liefern die Nahrung für die übrigen — und
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retardirt zugleich deren Entwickeiung in der Art, dass »ein contiuuirlich fließen-

der Strom von Keimzellen gewährleistet ist«. — Besonders ausführlich beschreibt

Verf. die Bildung der Septen in jedem der beiden Hoden, ferner die Ver-

schmelzung der letzteren und die Torsion der Septen zur Bildung langer schlauch-

förmiger Follikel im kugeligen Hoden, also zur Erleichterung des Austrittes der

langen Spermienbündel, und verweilt vor Allem bei der Verbindung der Aus-
führgänge mit den Follikeln. Er betont, dass eine Continuität zwischen

beiderlei Gebilden nicht besteht, sondern dass jene nur in diesen mit je einem

Trichter stecken; ferner schildert er die allmähliche Umwandlung der »Gang-
platte«, d. h. des Vorderendes des soliden Ausführganges bis zu ihrer fast

völligen Keduction genau. Beim Heroldschen Organ bestätigt er die Angaben
von Verson & Bissen [s. Bericht f. 1895 Arthr. p 81]. — Hierher auch Verson(^).

Cook beschreibt die Spermatogenese von Callosamia promethea, macht dabei

auch Angaben über den Bau der Hoden; ähnlich, aber kürzer behandelt sie

Telea polypJiemus, Äutomeris io, Samia cecropia und Acronycta sp. Bei C. be-

trägt die Zahl der Chromosomen in den letzten Spermatogonien 38, die

reducirte 19. Die Synizese ist kein Kuustproduct. In den Spermatocyten

1. Ordnung tritt ein Idiochromosom auf, das später doppelt Avird. Die 1. Reifungs-

theilung verläuft quer und besorgt (»if conjugation has taken place as I believe

by an end-to-end union of the chromosomes«) die Reduction; die 2. verläuft

longitudinal und »may be traced back to the longitudinal split of the spireme<.

Ein Dimorphismus der Spermien ist nicht sichtbar. Der Nebenkeru in den

Spermatiden bildet sich aus den Spindelresten; vom distalen Centrosom wächst

der Achsenfaden aus. Das Idiozom erscheint, wenn die Centrosomen definitiv

an den proximalen Kernpol gewandert sind. Diese sind schon in den Theilungen

der Spermatogonien wahrnehmbar, also permanente Zellorgane. — Die reducirte

Chromosomenzahl ist bei T. 30, bei Aut. 31, bei Acr. »in addition to a chromatin

granule and a Mitochondria« 29. Das Acrosom entsteht wahrscheinlich bei allen

Lepidopteren aus dem Zellplasma. Verf. schließt mit Erörterungen über die Indi-

vidualität der Chromosomen, die Reifungstheilungen und die Idiochromosomen.

Donoaster(^) beschreibt einige Stadien aus der Spermatogenese von Abraxas

grossulariata typ. und var. lacticolor. Die Spermatogonien haben 56 Chromo-
somen. Die eine, normalere Art der Spermatocyten hat 28 (einmal wurden 29
gefunden), die andere, kleinere etwa 50; jene wird zu normalen Spermien, diese

zu kleineren, degenerirten, die aber wohl den Hoden nicht verlassen. — Hierher

auch Doncaster(3).

Über die äußeren männlichen Genitalien s. McDonnough, eine Zwitterdrüse

von Lymantria Kopec(^), die inneren Genitalien von Zyyaena oben p 46 Hol-

länder, die Ovarien von Cochylis Maisonneuve(^^) und Picard, die Eier von

Bombyx Verson(3,4).

Vaney & Conte constatireu bei Bombyx gleich nach Beendigung der Blasto-

dermanlage ganz hinten den Austritt zweier Kerne mit Plasma, die dann zu

den Genitalzellen werden. Diese bilden sich also »aux döpens du massif

vitellinc, und in dieser Beziehung vermittelt B. zwischen Ckrysomela und den

Orthopteren.

Über die Metamorphose der Muskeln s. Nordenskiöld(^).

H. Voss studirte die Entwickeiung der Raupenzeichnung an 4 Species

von Smerinthus und 3 von Sphi/w, stellte auch an Sm. populi Versuche über

die Erblichkeit der rothen Flecken an. Ob es sich hierbei um Mendelsche Ver-

erbung handelt, ist unklar geblieben. Dagegen constatirt Verf. im Anschluss

an und im Sinne von Weismann und Poulton den hohen Selectionswerth der
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Zeichnung und Färbung, nicht nur der Grundfarbe, sondern auch der Schrüg-

streifen; die Flecken lässt er nur einen Rest der farbigen Säume sein. Auf
Grund der Zeichnung gelangt er zu folgenden phylogenetischen Schlüssen:

zur ältesten Gruppe gehört allein Sph. eonvolvuli; jünger sind ligustri und tiliae^

noch jünger po}).^ ocellata und quercus.

Sitowski fütterte die Raupen von Endrosis laeteella, nebenbei auch von Tinea etc.,

sowie die Larven von Dermestes und Anthrenus mit Farbstoffen und gelangt

wesentlich zu den nämlichen Resultaten wie früher [s. Bericht f. 1905 Arthr.

p 70] : am intensivsten färbte sich der Fettkörper, nie dagegen Chitin, Muskeln

und Nerven; auch die Seide nahm den Farbstoff auf. Die Raupen von Tineola

hiseliella können von reinem Keratin nicht leben, da sie es nicht verdauen,

wohl aber von Hühnereiweiß.

Über die Athmung der Raupe von Nymphula und Hydrocampa s. oben p 53

Portier (^), die Phototaxis von Raupen unten Vertebrata Franz (').

Nach Portier(2) sind in der Raupe, Puppe und Imago von Nonagria typhae

fast alle Gewebe, selbst das Nervensystem, voll von Pseudobacterien. Speciell

bei der Raupe lässt sich deren Aufnahme in die Leucocyten beobachten; sie,

die in Typha lebt, »mange du bois et digere des microorganismes«. Diese sind

nach Portier (^) ein Microcoecus und die Conidien einer Isaria, und die Raupe

hält die letzteren durch das Secret ihrer Labialdrusen beständig in diesem

Stadium, »sous peine de mort«, damit keiu pathogener Pilz daraus wird. Auch
in den Eiern sind die Conidien vorhanden. Dagegen sind die Puppen von

Vanessa schon nach einigen Tagen ganz aseptisch. Dies gilt nach Portier (*)

auch von den Raupen von Gracüaria und Nepticula. Sie bedürfen, da sie die

zarten Ptlanzenzellen äußerst fein kauen, keiner Microben bei der Verdauung,

während solche für Non. als Ilolzfresserin nöthig sind. — Über die Raupen
s. ferner Rabaud sowie Forbes und Green ('), den Gaswechsel der Puppen

Buytendijk, Experimente mit Larven und Puppen Bridges, Kosminsky und

IVIontgomery(''), die Production kopfloser Iraagines von Lymantria Conte & Vaney.

Nach Dewitz(^) entsteht die hellere oder dunklere Färbung der Cocons von

Saiurnia pavonia und pyri sowie von Bombyx lanestris wohl nicht durch den

directen Einfluss des Lichtes oder der Umgebung. Die braune Farbe rührt

von einem Chromogene her, das von der Raupe aus dem Munde ausgeschieden

und durch den Sauerstoff der Luft und Feuchtigkeit gebräunt wird. — Hierher

auch Dewitz(2).

Nach IVIanders(^) fehlen auf den Inseln Bourbon und Mauritius Vögel und

Reptilien, die Tagschmetterlinge fressen, durchaus, und auf Ceylon machen die

Reptilien gar keinen Unterschied zwischen essbaren und nicht essbaren Species.

Ebenso wenig thun dies hier die erwachsenen Vögel, und von den jungen gilt

wahrscheinlich das Gleiche. Verf. betrachtet daher die MüUersche und Batessche

Form der Mimicry als unbewiesen. — Hierher auch Pocock, IVIand8rs(^) und

Eltringham.

Gerould behandelt die Färbung von Colias pkilodice und anderer Lepidopteren

vom Mendelistischen Standpunkt aus. Die weißen Q. von C. p. sind durchweg

heterozygot. Bei den O dominirt die weiße, bei den (J^ die gelbe Farbe. Bei

C. edicsa liegen die Verhältnisse wahrscheinlich ebenso. Bei Papilio mcmnon
ist die schwarze Farbe in den (^ dominant, in den Q recessiv. Die Form
Achates ist wahrscheinlich die ursprünglichste^ und von ihr sind die anderen

durch Mutation entstanden. Da bei den Lep. das ^ in der Regel heterozygot

ist und ihre Spermien keine Heterochromosomen enthalten, so finden sich solche

wahrscheinlich in den Eiern. Q von C. mit 2 weißen und 2 gelben Flügeln



8. Hexapoda. b. Einzelne Gruppen. 77

entstehen vielleicht dadurch, dass in der Oogenese die Trennung von »the

yellow- and the white-bearing gametes« nicht vollständig durchgeführt wurde.

[Groß.]

Kellogg ließ Q bestimmter Rassen von Bomhyx mori nach einander von (^
derselben und einer anderen Rasse befruchten. In der Nachkommenschaft er-

wiesen sich die Mendelschen Regeln als vielfach gestört, ohne dass ein Grund
dafür auffindbar war. — Castle erklärt dieses Versagen einfach durch die sehr

wechselnde Dominanz der einen in allen Experimenten verwandten Rasse (Bagdad

white). [Groß.]
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(Referent: Prof. P. Mayer in Neapel.)

Balch, Francis N., On a new Labradorean species of Onchidiopsis, a genus of Mollusks new
to eastem North America; with remarks on its relationships. in: Proc. U. S. Nation.

Mus. Vol. 38 p 469—484 T 21, 22. [16]

Bloomer, H. H., On the anatomy of the british species of the genus Psammobia. in: Proc. Mal,

Soc. London Vol. 9 p 231—239 T 9, 10. [9]

Bohn, G., Sur la locomotion ciliaire des Mollusques adultes. in: Journ. Conch. Paris Tome 58

p 344—347. [Pliiline und Haminea gleiten wie Planarien.]

Bourne, Gr. C, Contributions to the Morpbology of the Group Neritacea of the Aspidobranch

Gastropods. — Part 2. The Helicinidse. in: Proc. Z. Soc. London p 759—809 T 30

—42. [16]

*Brown, Arnos P., The Method of Progression of some Land Operculates from Jamaica. in:

Nautilus Vol. 24 1910 p 85—90 Taf.

Buddenbrock, W. v., Untersuchungen über die Schwimmbewegungen und die Statocysten der

Gattung Pecien. in: Sitzungsb. Akad. Heidelberg Math. Nat. Kl. 28. Abh. 24 pgg.

9 Figg. [10]

Buresch, Iw., Untersuchungen über die Zwitterdrüse der Pulmonaten. 1. Die Difierenzirung

der Keimzellen bei Helix arbustorum. in : Arch. Zellforsch. Leipzig 7. Bd. p 314—343

5 Figg. T 29, 30. [24]

*Burne, R. H., On the anatomy oiRhysota Foullioyi. in: Proc. Mal. Soc. London Vol. 9 1910

p 208—211 2 Taf.

Calvet, L., Contribuzione allo studio dell' inverdimento delle Ostriche. in: Riv. Mens. Pesca

Pavia Anno 12 p 333—338, Anno 13 p 37—42, 198—204, 269-275.

Cardot, H., Sur la presence de Lithoglyphus naticoidcs Fer. dans les canaux du Nord-Est de

la France, in: Journ. Conch. Paris Tome Ö8 p 131—137. [L. n. »depose ses ceufs sur

la coquille de ses congeneres<.]

*Carl, S., Die Flußperlmuschel (Margaritana margaritifera h.) und ihre Perlen. Die Perl-

muschel des Odenwaldes und deren Geschichte [etc.]. in: Verh. Nat. Ver. Karlsruhe

22. Bd. 1910 p 123-220 5 Figg. 6 Taf.

^Carter, C. S., Notes on the Pairing ot Limax maximus. in: Trans. Lincolnsh. Nat. Union

1906 1907 p 117—119 8 Figg.

Caullery, M., & P. Pelseneer, Sur la ponte et le developpement du Vignot [Littorina littorea).

in: Bull. Sc. France Belg. Tome 45 p 357—360 T 9. [Kurze Beschreibung des pela-

gischen Laiches (meist 2 Eier) , der Furchung, des Veligers und derjungen Larve. Ei-

ablage nicht beobachtet.]

Chun, C Cirrothauma, ein blinder Cephalopod. Leipzig 21 pgg. 8 Figg. [26]

Cognetti de Martiis, L., Ricerche sulla distruzione fisiologica dei prodotti sessuali maschili. in:

Mem. Accad. Sc. Torino Tomo 61 p 293—354 2 Taf. [24]

Coker, R. E., & Thadd. Surber, A note on the metamorphosis of the Mussei Lamprilis laerissi-

mus. in: Biol. Bull. Woods Hole Vol. 20 p 179—182 Taf. [Verwendung derGlochi-

dien zu systematischen Zwecken. Änderung in der Form junger L. l. während des

Aufenthaltes in den Fischkiemen.]
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Cottrell, A. J., Anatomy of Siphonar'iaobliqitaia[Sov:erby]. in: Trans. N.-Zealand Inst. Welling-

ton Vol. 43 p 582—594 8 Figg. T 28, 29. [Kurze Beschreibung des gröberen Baues

mit einigen histologischen Angaben. Discussion der systemat. Stellung.]

Crossland, Cyril, 1, The Marginal Processes ofLamellibranch Shells, in: Proc. Z. Soc. London

p 1057—1061 F 229, 230 T 60. [9]

, 2. Warning Coloration in a Nudibranch Mollusc and in a Chameleon. ibid. p 1062

—

1067. [Chromodoria wird sogar von nicht wählerischen Fischen nicht gefressen.]

Curtis, W. C, s. Lefevre.

Demoll, B,., Zur Spermatogenese von Helix pomatia. in: Z. Anz. 38. Bd. p 88—90 4 Figg.

[Vorläufige Mittheilung.]

Drew, G. A., 1. Sexual activities of the Squid, Loligo Pealii (Les.). 1. Copulation, egg-laying

and fertilization. in: Joum. Morph. Philadelphia Vol. 22 p 327—359 4 Taf. [als Text

paginirt!]. [27]

, 2. Experimental metaplasia. 1. The formation of columnar ciliated epithelium from

fibroblast in Peden. in : Journ. Exper. Z. Philadelphia Vol. 10 p 349—379 3 Taf.

[als Text paginirt!] [10]

Dubois, R., 1. Nouvelles recherches sur la lumiere physiologique chez Pholas dactylus. in:

C. R. Acad. Sc. Paris Tome 153 p 690-692. [10]

, 2. Les vacuolides de ia purpurase et la theorie vacuolidaire. ibid. p 1507—1509. [18]

*Dustin, A. P., Quelques mots sur les chromatophores et les iridocytes des Cephalopodes. in:

Ann. Soc. Z. Mal. Belg. Tome 45 p 27—35 Taf.

Eliot, Ch., Chromodorids from the Red Sea, collected and figured by Mr. Cyril Crossland.

in: Proc. Z. Soc. London p 1068—1072 T 61. [Chromodoris 4 sp.]

Erhard, H., Glykogen in Nervenzellen. (Vorläufige Mittheilung.) in : Biol. Centralbl. 31. Bd.

p 472—475. [Bei Sepia und Aplysia nicht gefunden, bei Helix und Piscicola wohl.]

Fischer, H., s. Perrler,

Germain, Louis, 1. Sur TAtlantide. in: C. R. Acad. Sc. Paris Tome 153 p 1035—1037. [25]

, 2. Etüde sur les Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis par M. le Dr. Rivet. in:

Mesure Are Merid. Equat. Amerique Sud Paris Tome 9 1910 p C 1—78 4 Taf.

[Wesentlich systematisch. Situs viscerum von Veronicella Riveti.]

*Grandjean, F., Le siphon des Ammonites et des Belemnites. in : Bull. Soc. Geol. France (4)

Tome 10 1910 p 496-519 22 Figg.

Grynfelit, E., Sur la glande hypobranchiale de Murex triinculus (note preliminaire). in: Bibl.

Anat. Paris Tome 21 p 181—209 5 Figg. [18]

Gutheil, Fritz, Über Wimperapparat und Mitose von Flimmerzellen, in: Z. Anz. 37. Bd.

p 331—345 16 Figg. [Darmepithel von Anodonta. Die Faserwurzeln in der Zelle dienen

zur Stütze. Vor der Mitose werden die Cilien abgeworfen und treten später > spontan

<

wieder auf; wahrscheinlich 16 Chromosomen.]

Haeckel, Werner, Beiträge zur Anatomie der Gattung Chilina. in: Z. Jahrb. Suppl. 13 p89
—136 T 7—11. [23]

Hargreaves,J.A.,Protectiveresemblance in British marine Mollusca, in: Journ. Conch. London
Vol. 13 p 215—216. [Acmaea virginea ähnelt in der Farbe Ldthothatmiium polymor-

phum.]

Haseman, J. D., The rhythmical movements oi Litorina litorea synchronous with ocean tides.

in: Biol. Bull. Woods Hole Vol. 21 p 113—121. [19]

Heath, H., Reports on the scientific results of the expedition to the tropical Pacific [etc.]. 14.

The Solenogastres. in: Mem. Mus. Harvard Coli. Vol. 45 p 1—179 Fig. 40 Taf. [7]

Hein, Walt., Zur Frage der Perlbildung in unseren Süßwassermuscheln, in: Allg. Fisch. Zeit.

München 36. Jahrg. p 166—171. [9]

Hesse, P., Zur Kenntnis der Anatomie von Monilearia phalerataW . B. in: Nachrichtsbl. Mal.

Ges. Frankfurt 43. Jahrg. p 161—165 Fig. [Genitalapparat.]
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Jakubski, Ant., [Die Glia der Lamellibranchien und Gastropoden], in: Festschr. Nusbaum
Lemberg p 1Ö3—173 T 4. [Polnisch.]

Isely, F. B., Preliminary note on the ecology of the early juvenile life of the Unionidse. in;

Biol. Bull. Woods Hole Vol. 20 p 77—80. [Beobachtungen an 32 noch nicht einjährigen

Exemplaren.]

KorSChelt, E., Über Perlen und Perlenbildung bei Margaritana. in: Verh. D. Z. Ges. 20/21.

Vers, p 92—95. [Vorläufige Mittheilung zu Rubbel No. 3.]

Kostanecki, K., 1. Experimentelle Studien an den Eiern von Mactra. in : Bull. Acad. Cracovie

B p 146—161. [10]

, 2. Über parthenogenetische Entvdckelung der Eier von Mactra mit vorausgegangener

oder unterbliebener Ausstoßung der Richtungskörper, in: Arch. Mikr. Anat. 78. Bd.

2. Abth. p 1-62 T 1-4. [11]

Krasuski, Adam, Untersuchungen über Heteropoden. in: Bull. Acad. Cracovie B p 391—450

13 Figg. T 17—20. [19]

Kuschakewitsch, Serg., Über die Entwickelung der Spermien bei Conus mediterraneus Brug.

und Vermetus gt'gas Biv. in: Biol. Centralbl. 31. Bd. p 530—537 23 Figg.

Lang, A., Fortgesetzte Vererbungstudien, in: Zeit. Induct. Abstamm. Vererbungslehre

Berlin 5. Bd. p 97-138. [26]

Latter, 0. H., The Discharge of Spermatozoa by Unio pictorum. in: Proc. Cambridge Phil.

Soc. Vol. 16 p 389—390 Fig.

Lee, A. B., La reduction numerique et la conjugaison des chromosomes chez l'Escargot. in:

Cellule Tome 27 p 53—74 Taf. [25]

Lefevre, G., & W. C. Curtis, Metamorphosis without parasitism in the Unionidse. in: Science

(2) Vol. 33 p 863—865. [Vorläufige Mittheilung: Strophitus edeniulus. Entweder
schlüpfen die Glochidien aus und gehen dann zu Grunde, oder sie wandeln sich noch
im Laichstrange zu jungen Muscheln um.]

Lewis, R. C, Water Pores of Bullia digitalis. in: Z. Anz. 37. Bd. p 65—69 3 Figg. [18]

Loglisci, Ang., Osservazioni e notizie biologiche sul Cyclostoma elegans. in: Boll. Accad.

Gioenia Catania (2) Fase. 4 1908 p 39—46. [Besonders Ernährung, Begattung, Ei-

ablage und Eier.]

March, Margaret C, 1. Studiesin theMorphogenesis of certainPelecypoda. (1) A Preliminary

Note on Variation in Unio pictorum, Unio tumidus aud Anodonta cygnea. in: Mem.
Manchester Lit. Phil. Soc. Vol. 55 Nr. 8 18 pgg. 3 Figg. Taf.

, 2. Idem. (2) The Ancestry of Trigonia gibbosa. ibid. Nr. 11 12 pgg. 3 Figg. Taf.

, 3. Idem. (3) The Ornament of Trigonia clavellata and some of its Derivatives, ibid.

No. 15 13 pgg. 15 Figg.

Menke, Heinr., Physikalische und physiologische Factoren bei der Anheftung von Schnecken
der Brandungszone, in: Z. Anz. 37. Bd. p 19—30. [18]

Mercier, L., Bacteries des Invertebres. 2. La »glande ä concretions« de Cyclostoma elegans

Drap. (Note preliminaire.) in: Bull. Sc. France Belg. Tome 45 p 15—26 4 Figg. [18]

Merton, H., Quergestreifte Musculatur und vesiculöses Gewebe bei Gastropoden, in: Z. Anz.

37. Bd. p 561—573 6 Figg. [14]

Meyer, Wem. Th., 1. Die Spermatophore von Polypus [Octopus] vulgaris, ibid. p 404—405
2 Figg.

, 2. Berichtigung, ibid. 38. Bd. p 208. [Die Spermatoph. gehört zu i^/ec?one ?«oscÄa^a!]

Naef, Ad., Studien zur generellen Morphologie der Mollusken. 1. Theil: Über Torsion und
Asymmetrie der Gastropoden, in: Ergeb. Fortschr. Z. Jena 3. Bd. p 73—164 20 Figg.

[6, 26]

Nicodim, Helene, La topographie des faisceaux musculaires du pied de FAnodonte. in: Ann.
Sc. Univ. Jassy Tome 7 p 40—52 5 Figg. [10]

*Ortinann, A. E., 1. The Soft Parts oi Spätha katnerunensis Walker, in: Nautilus Vol. 24

1910 p 39-42.
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*Ortmann, A. E., 2. The Discharge of the Glochidia in the Unionidae. in: Nautilus Vol. 24

p 94—95.
*

, 3. The anatomical structure of certain exotic Naiades compared with that of the North

American forms. ibid. p 103—108, 114—120.

Parker, G. H., The mechanism of locomotion in Gastropods. in: Journ. Morph. Philadelphia

Vol. 22 p 155—170 -Fig. [13]

Pelseneer, P., 1. La concentration du Systeme nerveux chez les Lamellibranches. in: Bull.

Acad. Belg. 1907 1908 p 874—878 Fig. [9]

. 2. Les Lamellibranches de l'expedition du Siboga. Partie anatomique. in: Siboga

Exp. Leiden Monogr. 61 125 pgg. 26 Taf. [8]

, 3. Recherches sur l'embryologie des Gastropodes. in : Mem. Acad. Sc. Belg. in 4" (2)

Tome 3 Fase. 6 167 pgg. Fig. 22 Taf. [14j

, s. Caullery.

Perrier, R., & H. Fischer, Recherches anatomiques et histologiques sur la cavite palleale et ses

dependances chez les BuUeens. in: Ann. Sc. N. (9) Tome 14 p 1—190 Figg. T 1—9. [20]

Perroncito, A., 1. Contribution ä l'etude de la biologie cellulaire. Mitochondres, chromidies

et appareil reticulaire interne dans les cellules spermatiques. Le phenomene de la

dictyokinese. in: Arch. Ital. ßiol. Tome 54 p 307—345 6 Figg. 3 Taf. [18]

, 2. Beiträge zur Biologie der Zelle (Mitochondrien, Chromidien, Golgisches Binnennetz

in den Samenzellen). Selbstreferat seiner Abhandlung »Contributo allo studio della

biologia cellulare«. in: Arch. Mikr. Anat. 77. Bd. 1. Abth. p 311—321 6 Figg.

[Wesentlich = No. 1, nur spricht Verf. hier von Diktokinesis, Diktosomen, Diktiosomen

und Diktyosomen.]

, 3. Contributo allo studio della biologia cellulare. Mitocondri, cromidii e apparato

reticolare interno nelle cellule spermatiche. II fenomeno della dittocinesi. in: Atti

Accad. Lincei Mem. (5) Vol. 8 p 226—261 6 Figg. 3 Taf.

*Pieron, H., Contribution ä la psychologie du Poulpe. L'acquisition d'habitudes. in: Bull.

Inst. Psych. Paris Annee 11 p 111—119.

Polimanti, 0., Contributi alla fisiologia del movimento e del sistema nervoso degli Animali in-

feriori. (3) [etc.]. in: Zeit. Allg. Phys. Jena 12. Bd. p 379—406 12 Figg. [Carinaria,

Plerotrachea ; Cymbulia.]

Pollonera, C, New Species of Urocyclidae from British East Africa. in: Ann. Mag. N. H. (8)

Vol. 8 p 331—334 T 8. [Abbildungen der Genitalien von Urocyclus und Triehotoxon.]

Poluszyn'ski, Gust., [Anomalien der GeschlechtsgÄnge von Helix pomatia]. in: Festschr. Nus-

baum Lemberg p 119—131 T 2. [Polnisch.]

Quintaret, Gust., Une anomalie de l'appareil genital hermaphrodite de VHelix aspersa. in: C.

R. Soc. Biol. Paris Tome 70 p 555—556. [Überzähliger Penis mit eigener Öffnung und

voll Spermatophoren.]

Reck, Hans, s. Staff.

Roaf, H. E., The Situation in the mantle of Purpura lapillus of the cells which yield a pressor

substance. in: Q. Journ. Exper. Phys. London Vol. 4 p89—92 4 Figg. [Die Substanz

ist wahrscheinlich in den Schleimzellen >which lie adjacent to the rectal gland« enthalten.]

^Rouville, Et. de, Etudes physiologiques sur les glandes salivaires des Cephalopodes et, en

particulier, sur la toxicite de leurs extraits. in: Bull. Acad. Montpellier 1910 p 125

—147 2 Figg. [S. Bericht f. 1910 Moll, p 5.]

Rubbel, Aug., 1. Zur Kenntnis der Schalenregeneration bei der Flussperlmuschel, in: Z.Anz.

37. Bd. p 169—172. [Vorläufige Mittheilung zu No. 3.]

, 2. Die Entstehung der Perlen bei Margaritana mmrgaritifera. ibid. p 411—416. [Vor-

läufige Mittheilung zu No. 3.]

, 3. Über Perlen und Perlbildung bei Margaritana margaritifera nebst Beiträgen zur

Kenntnis ihrer Schalenstructur. in: Z. Jahrb. Abth. Morph. 32. Bd. p 287—366

60 Figg. T 17, 18. [9J
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Schaefer, Paul, Über die Athmungsorgane der tetra- und dibranchiaten Cephalopoden. Dissert.

Leipzig 1904 21 pgg. 2 Figg. 3 Taf. [26]

Schereschewsky, Helene, Structur und Bildung der Bruttaschen bei Cyclas Cornea L. in : Zeit.

Wiss. Z. 98. Bd. p 677—695 Fig. T 30. [12]

Schtemenz, P., Die Heteropoden der Plancton-Expedition. in: Ergeb. Plankton Exp. Bd. 2

F. c 13 pgg. Taf. [19]

Schumann, W., Über die Anatomie und die systematische Stellung von Gadinia peruviana

Sowerby und Qadinia Oarnoti Payraudeau. in: Z. Jahrb. Suppl. 13 p 1—88 7 Figg.

Tl-6. [22]

Simroth, H., 1. Die Gastropoden des nordischen Planctons. in: Nord. Plancton Kiel 13.Liefg.

36 pgg. 19 Figg. [16]

, 2. Gastropodenlaiche und Gastropodenlarven der Deutschen Tiefsee-Expedition 1898

—1899. in: Wiss. Ergeb. D. Tiefsee Exp. 9. Bd. p 363—410 2 Figg. T 31—35. [16]

, 3. Über das System der Gastropoden, in: Verh. D. Z. Ges. 20/21. Yers. p 225—260

22 Figg. [12]

, 4. Mollusca (Weichthiere). in: Bronn, Class. Ordn. 3. Bd. 113.—121. Lief, p 289—416

F 91—138 T 15—21. [Pulmonata.]

*
, 6, Some Remarks with Regard to Professor Boume's Monograph on the Neritidae. in:
'

Proc. Mal. Soc. London Vol. 9 1910 p 27-33 4 Figg. [S. Bericht f. 1909 Moll, p 16.]

*
, 6. Über den Enddarm der Limaeiden, in: Sitzungsb. Nat. Ges. Leipzig 37. Jahrg.

p 39-41.

SOOS, L., Degeneration and plagocytosis of the egg-cells of the Gastropods. in: Ann. H. N.

Mus. Hung. Budapest Vol. 9 p 283—291 Fig. T 7. [25]

Southwell, T., Notes on the genera Margaritifera and Aviculidea [!], and on post-mortem colour

changes in Echinoids. in: Ceylon Mar. Biol. Rep. Colombo Part 5 p 205—208.

[Wesentlich systematisch und biologisch.]

Spiro, Jeanne, Recherches sur la structure histologique du tube digestif de^J3'e^^a;jJ0»^a<^aL.

in: Revue Suisse Z. Tome 19 p 275—302 T 5. [24]

Staff, Hans v., & Hans Reck, Die Lebensweise der Zweischaler des Solnhofener lithographischen

Schiefers, in: Sitzungsb. Ges. Nat. Freunde Berlin p 157—175 Fig. T 6—11. [Rein

paläontologisch.]

StcrkljV., 1. Notes on the anatomy and physiology of the Unionidse. in: Ohio Naturalist

Columbus Vol. 11 p 331—334. [> Condensed and fragmentary outlines«.]

* ,2. Additional notes on the Locomotive Disk of Stylommatophora. in: Nautilus Vol. 25

p 62—64.

Surber, Thadd., s. Coker,

Techow, G., ZurRegeneration des Weichkörpers bei den Gastropoden, in: Arch. Entwicklungs-

mech. 31. Bd. p 353—386 T 15—18. [13]

Tesch, J. J., Pteropoda and Heteropoda. in: Trans. Linn. Soc. London (2) Vol. 14 p 165—

189 T 12—14. [Ausbeute der Percy Sladen Expedition (1905) aus dem Indischen Ocean.

Abbildungen und nähere Angaben von Desmopterus Oardineri n. (1 (5), Pterosoma pla-

num, Cardiapoda sublaevis, Pterotrachea scutata und mutahilis.]

Tur, Jan, Experiences sur l'action du radium sur le developpement de Pholas Candida Lam.

in: C. R. Soc. Biol. Paris Tome 70 p 679—681.

Vayssi^re, A., Etüde sur quelques jeunes Seiches observees ä leur sortie de l'ceuf. in: Joum.

Conch. Paris Tome 58 p 121—127 T 6. [Kurze Angaben über den äußeren Bau und

die Lebensweise von Sepia offieinalis juv.]

Wasserloos, E., Die Entwickelung der Kiemen bei Cyclas Cornea und anderen Acephalen dea

süßen Wassers. (Ein Beitrag zur Organogenese und Phylogenie derLameUibranchiaten.

in: Z. Jahrb. Abth. Morph. 31. Bd. p 171—288 52 Figg. T 4-7. [11]

*Wood, Elvira, The Phylogeny of certain Cerithiidse. in: Ann. New York Acad. Sc. Vol. 20

1910 p 1-92 9 Taf.
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Yung, E., 1. Anatomie et malformations du grand tentacule de l'Escargot {Helix pomatia

L.). in: Revue Suisse Z. Tome 19 p 339-382 T 6—9. [23]

, 2. De l'insensibilite ä la lumiere et de la cecite de l'Escargot des vignes {Eelixpomatia

L.). in: C. R. Acad. Sc. Paris Tome 153 p 434—436; ausführlich in: Arch, Psych.

Geneve Tome 11 p 305—330. [23]

, 3. La sensibilite des Gasteropodes terrestres pour la lumiere. in : C. R. Soc. Physiq.

H. N. Geneve Fase. 27 p 94—95. [Helix, Ärion, Limax. Resultate wie in No. 2.]

Zarnik, B., Über den Chromosomencyclus bei Pteropoden. in: Verh. D. Z. Ges. 20/21. Vers.

p 205—215 10 Figg. [Vorläufige Mittheilung.]

1. Allgemeines.

Naef »macht den Versuch, die Erscheinungen der Asymmetrie und Torsion

bei Gastropoden von allen zugänglichen Punkten zugleich anzugreifen, unter

Verwerthung eigener Beobachtungen sowie des ganzen durch die Forschung be-

kannt gewordenen Thatsachenmaterials«. Er constatirt zunächst zwischen den

Mollusken und Anneliden wichtige anatomische und ontogenetische Überein-

stimmungen und weist die Verwandtschaft der Moll, mit den Platoden als

> morphologisch gänzlich belanglos« zurück. Die Moll, zerfallen in die Amphi-
neuren und die davon »sehr scharf und gründlich« getrennten Eumollusken;
die Chitonen sind nicht etwa die ürmollusken. Die typischen Eum. sind die

. Gastropoden, speciell Pleurotomaria, und die Cephalopoden, speciell Nautilus',

beide gehen auf »gänzlich unbekannte Urformen« zurück. Bei ihnen ist der

Körper in den Kopffuß und den Eingeweidesack gegliedert, die »durch ein

halsartiges Mittelstück von relativ geringem Durchmesser und beträchtlicher

Beweglichkeit verbunden sind«. Eine scharfe Trennung zwischen Kopf und

Fuß besteht nicht; Kopf, Kriechfuß und Epipodium der Gastr. sind dem Kopf,

Armapparat und Trichter der Ceph. annähernd homolog. Der Deckel ist ein

ventrales Gebilde. Der Hinterkörper (Eingeweidesack) zeigt Spuren einer ehe-

maligen Metamerie; charakteristisch für ihn sind die Retroflexion des End-
darmes sowie Mantel und Schale. Diese war von Hause aus symmetrisch,

»tief gewölbt (kegelförmig) und entweder gerade, hornartig gebogen oder spiral

aufgerollt«, und dann primär exogastrisch , da das typische Wachsthum das

excentrische mit Maximum hinten, Minimum vorne ist. Speciell die Gastro-
poden hatten ursprünglich ein symmetrisch (planspiral) oder asymmetrisch

(turbospiral) gewundenes Gehäuse, aber beim Übergange von der schwimmen-

den zur kriechenden Lebensweise musste die exogastrische Aufrollung durch

die Torsion corrigirt werden. Die Torsion — Verf. schildert sie beim Embryo
von Paludina — ist von der Asymmetrie ganz unabhängig und besteht aus

einer Drehung des Eingeweidesackes »im Verhältnis zum Kopffuß um 180°

unter schraubiger Bewegung des verbindenden Mittelstückes«. Durch sie gerathen

Mantelhöhle und After nach vorn, der Apex der Schale nach hinten, und die

Schale wird endogastrisch ; zugleich tritt Chiastoneurie ein. So entsteht eine

Schnecke mit »vorerst planspiraler, nach Form und Tragart symmetrischer

Schale«; als Lager für letztere dient der Deckel, der »vielleicht als solches

überhaupt entstanden ist«. Phylogenetisch war mit der Torsion »die Grund-

lage für die Organisation der Gastropoden geschaffen«; ontogenetisch tritt die

T. in immer früheren Veligerstadien, schließlich schon im Embryo auf. (Der

Veliger ist wesentlich bereits ein MoUusk, nur mit larvaler Urniere und Velum,

und ihm geht eine typische Trochophora voraus.) Die ältesten Gastr. (Belle-

rophontiden = zygobranche Rhipidoglossen) waren noch planspiral und wurden

turbospiral wohl deswegen, weil »die kegelförmige Aufrollung eine geringere
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Oberfläche bei gleichem Volumen als die planspirale Schale ergibt«. Die Folge

davon war eine »Regulation der Schalenlage« : eine »Detorsion«, um die Schale

auf den Deckel zurückzubringen, und eine »Neigung«, um das Gleichgewicht

wieder herzustellen. (Werden die Schalen von Neuem symmetrisch, so ver-

schwindet auch die Regulation, so bei den Fissurelliden und Heteropoden.) So

wurden aber die inneren Organe in der letzten Halbwindung rechts im Räume
bedrängt und zugleich von der Schale bedrückt, daher secundär asymmetrisch.

Dagegen »dürfte die Asymmetrie der Leber mit der Enge des Windungscanales,

die der Geschlechtsorgane mit der Begattung zusammenhängen« ; die letztere

ist wohl älter als die erstere. Bei den Pulmonaten, die von typischen

monotocarden Prosobranchien abstammen, wird durch die Concentration der

Ganglien im ungedrehten Körperabschnitt die Chiastoneurie secundär mehr oder

weniger aufgelöst ; Ghilina zeigt noch ein Zwischenstadium. Bei den Opistho-
branchien hingegen, die vielleicht keine einheitliche Gruppe bilden, ist die

Euthyneurie wenigstens zum Theil echt und mit der Detorsion des Eingeweide-

sackes und der Schale verbunden. Von den ganz prosobranchen Actäoniden

aus nimmt nach den Bulliden hin die Detorsion allmählich zu und wird »durch

das Verstreichen des Sackes fixirt, indem die Theile damit auf den Rücken des

Thieres unter Verlust der ursprünglichen Gliederung abgesetzt werden«. Bei

den Pteropoden speciell hängt die Detorsion mit dem Übergange zum pela-

gischen Leben zusammen. — In einem Anhange behandelt Verf. das System

der Gastropoden. Er sieht in der Ausbildung der Asymmetrie »eine vortreff-

liche Handhabe für ihre weitere Gliederung« und nimmt in der Phylogenese
der Gastr. 4 Hauptstadien an: die Planospira {Bellerophon)^ die Turbospira

[Pleurotomaria), den Prototrochus [Trocliiis ^ Patclla) und den Metatrochus

[Paludma, Atlanta, Äctaeon, Limacina) ; zwischen beiden letzteren stehen Helicina

und Nerita. Die Bellerophontiden zerfallen in 4 Familien; die Fissurelliden

sind keine einheitliche Gruppe. Die Pulmonaten und Opisthobranchien gehören

als Heterobranchien (Gray) zusammen. Die Ausdrücke Streptoneura und Euthy-

neura sind fallen zu lassen.

2. Amphineura.

Hierher oben p 6 Naef.

Heath untersuchte über 300 Solenogastren aus dem pacifischen Ocean. Es
handelt sich um 14 Genera (8 neu) mit 31 Species, alle neu mit Ausnahme
von Limifossor talpoides, nämlich Chaetoderma 10, Li. 2, Drepanomenia n. 1,

Pachyincnia n. 1, Proneomenia 2, Driomenia n. 1, Dorymenia n. 1, Stropho-

niema 6, Lophomenia n. 1, Ähxandroinenia n. 2, Halomcnia n. 1, Herpo-

menia n. 1, Dondersia 1, Ichthyomenia 1. Verf. beschreibt sie alle anatomisch

mit vielen Einzelheiten [s. Original und Bericht f. 1904 Moll, p 9, f. 1905

p 10, f. 1908 p 7j, gibt auch eine vergleichend-anatomische Übersicht und
schließt mit allgemeinen Betrachtungen. Erwähnt sei hieraus Folgendes. Bei

der Bildung der Spicula von Pro. hawaiiensis sind nur Hypodermiszellen

thätig (gegen Wiren); die eine von ihnen, etwas größer als die anderen, ist

»par excellence the lime secreting dement« ; die Scheide und die Höhle im
Spiculum scheinen das Product einer anderen Zelle zu sein. Die Basalzelle

mag später zur Verbindung des Spiculums mit dem Centralnervensystem dienen.

Von den radialen Spicula werden die kleinen bestimmt von nur 1 Zelle produ-

cirt, die großen vielleicht von mehreren. Bei Chaet. und Lim. haben die

Zellen in der Nähe der Bildungszelle Nichts mit dem Spiculum zu thun, auch

wird jene nicht etwa später zu einer Papille (Beides gegen Wirön). Buccal-
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platte und sensorisches Atrium der Sol. sind unter einander und mit der

Schnauze der Chitonen homolog. Der Vorfahr der Sol. und Chit. hatte eine

echte Mantelhöhle mit wenigstens 2 Ctenidien, getrennten Ausgängen für die

Urogenitalorgane und vielleicht einem Osphradium. Die Cölomoducte sind

bei den Chätodermatinen noch excretorisch thätig, stehen dagegen bei den
Neomeniinen nur noch im Dienste der Geschlechtsorgane. Bei Halomenia
gravida wurden in den Kiemenfalten der Cloake über 20 Eier mit Embryonen
und Larven (Schale und Fuß angedeutet, Vorder- und Mitteldarm deutlich,

vordere Fußdrüse schon thätig, etc.) gefunden. Die Chitonen sind weniger ab-

geändert als die Sol. und wohl die primitivsten Mollusken.

3. Lamellibranchia.

Hierher oben p 6 Naef.

Pelseneer(^) liefert in seiner Bearbeitung der Ausbeute der Siboga-Expedition

gewissermaßen die Fortsetzung seiner Studien über die Lamellibranchien [s.

Bericht f. 1891 Moll, p 21]. Im speciellen Theile bringt er eine Unmenge von

Einzelheiten anatomischer Natur über folgende Gattungen: 1) Protobranchien:
Nucula, Leda, Yoldia, Malletia; 2) Filibranchien: Pectunculus, Liniopsis

(beide = Pectunculidae), Area und Verwandte (besonders die Augen), Afiomia,

Modiola, Daerydium. Modiolaria^ Lithodomus^ Mytilus, Septifer, Volsellula;

3) Pseudolamellibranchien: Avicula, Meleagrina^ Isognomum [Perna)^

Malleus, Vulsella, Ostrea, Pinna, Pecten und Verwandte, Hemipecten, Plicatula,

Spondylus, Lima (besonders Fuß, getheilter Mund, Nervensystem); 4) Eula-
mellibranchien: Crassatella, Gardita, Hemidonax, Lucina, Diplodonta, Gyrena,

Kellia, Lepton, Pythina, Seintilla, Galeomttia, Montacuta, Isoeoncha, Bilobaria

(auch System der Erycinacea), CiVce, Crista, Tapes, Venus und Verwandte,

Venerupis, Choristodon, Isocardia, Gardium (Augen), Papyridea, Tridacna,

Ghama, Teilina und Verwandte (Fuß), Gari [Psammohia], Asaphis, Mesodesma,

Donax, Mactra, Anatinella, Gaecella, Gorhula, Gultellus, Gastrochaena (Fuß),

Saxicava, Teredo, Pholas, Xyloj)haga (Siphonen), Anatina (Augen), Pandora,

Lyonsia, Glavagella, Thracia, Asthenothaerus, Periploma, Myodora, Lyonsiella

(Kiemen); 5) Septibranchien: Poromya (Kieme), Getoconcha [Silenia), Cuspi-

daria (Kiemenseptum). Im morphologischen Theile erörtert Verf. den Bau
sämmtlicher Lam. Behandelt werden: Mantel nebst Siphonen, Drüsen und
Muskeln; Adductoren, Körperform (Proso- und Opisthogyrie) und Asymmetrie
(Übergewicht der linken Seite als Folge der Anheftung mit der rechten Schale,

die schon früher zum Ausgleich der schwereren linken Eingeweide dicker ge-

worden war); Fuß nebst Drüsen und Muskeln; Darmcanal, speciell Mund;
Herz (ursprünglich Ventrikel ungetheilt, über dem Rectum) und Aortenbulbus;

Kiemen (glatt oder gefältelt etc.); Pericard und Niere; Genitalorgane,
speciell Hermaphroditismus [s. Bericht f. 1894 Moll, p ^] und Brutpflege;

Nervensystem (Pedalganglien stets dicht neben einander, Cerebropleural-

ganglien ursprünglich ebenso, Visceralganglien dagegen weit von einander,

gegenwärtig noch so oder genau umgekehrt; sympathische Commissur sehr

fraglich); Sinnesorgane: Kiemenaugen [s. Bericht f. 1908 Moll, p 10] und
Mantelaugen; Otocysten. — Im phylogenetischen Theile stellt Verf. aus der

Ontogenese Alles zusammen, was »peut etre apporte ä l'appui de la loi de la

r^capitulation« und gelangt dann zu dem Schlüsse, dass man für die Phylo-
genie am besten den Bau der Kiemen verwendet, »en s'aidant, bien entendu,

du reste de Torganisation«. Ridewood's Classification [s. Bericht f. 1903 Moll,

p 15] ist ganz unphylogenetisch. Verf. bleibt bei seiner älteren Eintheilung
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in 5 große Gruppen [s. oben] und findet, dass die Septibranchien »monti'ent

bien le Stade final d'une longue Evolution dans un sens dötermin^«.

Bloomer beschreibt den Bau von Psammohia vespertina, besonders Muskeln,

Nerven und Darmcanal, weniger eingehend auch den von ferroensis und telli-

nella nach je 1 Exemplare. — Über die Unioniden s. Sterki(^), die Najaden

Ortrnann(3).

Über die Schale von Trigonia s. March('), von Unio und Anodonta

March(i).

Crossland(^] betrachtet die Stacheln und anderen Fortsätze auf den Schalen
ganz junger Ghama, Margaritifera, Ävicula etc. als einen Schutz gegen Murex
ramosus und andere Räuber. Wenn M. kein Loch in die Schale bohrt, son-

dern eine Ecke davon mit dem Fuße wegbricht, so lässt er gleich darauf aus

der Fußdrüse viel Schleim ausfließen, und »this has some poisonous effect«, da

die Muschel dann nicht mehr auf die gewöhnlichen Reize reagirt.

In der ausführlichen Arbeit über die Perlen und ihre Bildung bei Margari-

tana bringt Rubbel(^j zunächst genaue Angaben über den Bau der Schale.
Die helle Schicht zwischen den beiden Lagen der Perlmutterschicht tritt ganz

unabhängig vom Periostracum auf und nicht nur an den Muskelhaftstellen

(gegen Tullberg); sie besteht wohl zum größten Theil aus Kalk. Wie Ver-

suche über Regeneration zeigen, kann das Außenepithel des ganzen Mantels

sowohl Perlmuttersubstanz als auch Periostracum- und Prismenschicht produ-

ciren. — Es gibt Perlen aus jeder der 4 Schalenschichten; die meisten

größeren bestehen aus mehreren dieser Schichten; die aus der hellen Schicht

sind zwar sehr zahlreich, aber nur klein. Verf. bespricht alle Arten sehr ein-

gehend. Die größten liegen im Mantelrande, besonders in seinem fleischigen

hinteren Theil. Parasiten, die für die Bildung der Perlen in Betracht kommen
könnten, fehlen bei M. ganz (mit Pagenstecher); dass Fremdkörper von außen

eindringen, ist gewiss zu selten. Wohl aber liegen im Mantel überall gelbe

und gelbbraune Partikel, die chemisch »in naher Beziehung zum Periostracum

zu stehen scheinen«, und aus solchen besteht auch der Kern jeder Mantelperle

(mit Hessling). (Ähnlich bei Anodonta.) Um ein gelbes Korn im Außenepithel

des Mantels nun werden die ersten Schichten abgesondert; »die spätere Aus-
stülpung und Abschnttrung des Perlsackes ist eine Folge des Wachsthums der

Perle«. Der Perlsack kann sämmtliche Schalenschichten hinter einander, aber

auch zu gleicher Zeit verschiedene Schichtarten secerniren. Die Perlen wachsen

durch Auflagerung von Schichten ; Verschmelzung mehrerer Säcke führt zu Perl-

conglomeraten. Die Schalenperlen, hauptsächlich am Schalenrande der

Mantellinie und dem Vorderrande der Mantelplatte vertreten, sind im Mantel

entstanden und werden erst secundär an der Schale befestigt (mit Jameson,

gegen Boutan, s, Bericht f. 1902 Moll, p 28, resp. f. 1904 p 17). — Hierher

auch Rubbel(S2) und Korschelt.

In einer vorläufigen Mittheilung zeigt Hein, dass bei Margaritana die Perlen
ganz ohne parasitären Kern entstehen. Stets sind kleine Kalkconcremente,

Reservestofi"e zum Aufbau der Schale, die Grundlage, und um sie herum lagern

sich Lamellen von Perlmutter ab; dabei liegen diese kleinen Perlen noch frei

im Bindegewebe. Manche bleiben in diesem Stadium; die größeren hingegen,

die in derselben Weise entstehen, lagern später Prismen von Kalk ab und sind

dann meist von einem Säckchen umschlossen, dessen gewöhnlich cnbisches

Epithel wohl vom Bindegewebe herrührt, jedenfalls nicht mit dem Mantelepithel

in Verbindung ist. — Hierher auch Carl.

Pelseneer(') findet bei den Species von Lima ohne Byssus und mit getheiltem

Munde [s. Bericht f. 1906 pl3l die Pedalganglien dicht neben den Cere-
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bralganglien, die unter sich durch eine lange Commissur verbunden sind.

Beide Ganglienpaare sind dann bei den L. mit Byssus und einfachem Munde
ganz nahe an die Visceralganglien gerückt, so dass die Cerebralcommissur noch
viel länger geworden ist, und die einzige Darmschlinge eben noch zwischen

den Ganglien passiren kann. — Über die Glia s. Jakubski.

Buddenbrook constatirt bei Peden, dass die linke Statocyste stärker ent-

wickelt ist als die rechte, und analysirt dann das normale Schwimmen so-

wie die Bewegungen bei der Flucht, Umkehr und Drehung. Stets dienen die

Mantelsäume als Steuer: sind beide aufgerichtet, so schwimmt das Thier nach
vorn, sind beide contrahirt und zurückgelegt, nach hinten; ist nur einer con-

trahirt, so dreht es sich. Ferner zeigen Beobachtungen an Thieren, die an

einem Faden aufgehängt sind, dass die Bewegnngscentren asymmetrisch sein

müssen, also indirect, dass die Statocysten diese Centren darstellen. Als solche

verhindern sie durch Wirkung auf die Musculatur der Mantelsäume die Ein-

stellung des Thieres in eine zur Schwerkraft symmetrische Lage. Aus den

Schwimmbewegungen lässt sich schließen, dass vom größeren Theile der linken

Statocyste Nerven zum rechten Mantelsaume ziehen, und vom kleineren zum
linken. Die Symmetrie der Stat. würde eine ganz unzweckmäßige Bewegung
zur Folge haben. Die Zweckmäßigkeit dieser Asymmetrie aber ist »Zufall

und nicht etwa das Werk irgend welcher zielstrebiger Factoren«. Die Asym-
metrie der Stat. ist wohl die Folge der As. der Fußmuskeln, und diese selbst

wieder die der pleurothetischen Lage des Thieres.

Nicodim beschreibt ausführlich die Fußmuskeln von Anodonta. Es sind

ihrer indirecte und directe; jene sind die unteren und die unteren dorsalen

Retractoren sowie die verticalen Bündel, diese die oberen dorsalen Retractoren,

die transversalen und die den Seiten des Fußes parallelen Bündel.

Drew(2) setzt seine Experimente am Adductor von Pectcn [s. Bericht f.

1910 Moll, p 10 Drew & De Morgan] fort und constatirt, dass die sterile

Implantation von Kork etc. oder Schwammskelet, auch von Niere und Ovar die

Bildung einer gewöhnlichen Cyste veranlasst, deren Wand aus Fasergewebe

besteht. Nur wenn lebendes reifes Ovar derselben Species implantirt wird,

gestaltet sich nach 21-32 Tagen die innerste Schicht der Cystenwand zu einem

Epithel mit langen Wimpern um; die »conversion of fibroblasts into ciliated

epithelium« ist demnach eine specifische Reaction. Wird dagegen solches

Ovargewebe vorher mit Sperma in Berührung gebracht, so tritt jene Reaction

nicht ein. Verf. möchte diese auf die orangefarbenen Dotterpartikel des Ovars

zurückführen.

Über das Darmepithel von Anodonta s. Gutheil.

Dubois(^] bestätigt durch neue Untersuchungen seine bekannten Angaben
über das Leuchten von Pholas dadylus. Das Luciferin wird indirect durch

die Luciferase oxydirt; diese ist eine Peroxydase und kommt auch im Blut

anderer Lamellibranchien vor.

Über die Entleerung des Spermas von Unio s. Latter, die Entwickelung von

Pholas Tur, Sperma und Eier von Anodonta unten AUg. Biologie Stauffacher.

Kostanecki(i) setzt seine Studien an den Eiern von Mactra [s. Bericht f.

1908 Moll, p 11] fort und berichtet über die Beobachtungen am lebenden

Materiale. Einerlei, ob die Eier 2, 1 oder gar keinen Polkörper ausgestoßen

hatten, bevor sie mit KCl behandelt wurden, blieben sie meist rund, bildeten

sich aber trotzdem zu bewimperten Larven aus ; manche theilten sich und
lieferten kleinere Larven. Ähnlich verhielten sich die Eier, wenn sie nach der

Befruchtung mit KCl behandelt wurden; dagegen entstand bei den vor der

Befruchtung in eine KCl-Lösung gebrachten eine deutliche Membran, die das Ein-
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dringen der Spermien verhinderte. — Kostanecki(^) macht zunächst einige An-
gaben über die normale Furchung mit besonderer Rücksicht auf die Größe

der Kerne und bringt dann die »cytologische Analyse« jener Eier an Schnitten.

Bei allen Versuchen kam es erst zur Kerntheilung ohne Zellthcilung, aber

hinterher theilte sich das Ei simultan in kleinere Zellen. Stets entstanden an-

fänglich mehrwerthige, chromosomenreiche Syncaryonten, theils durch wieder-

holte Monasterbildung, theils durch bipolare Mitose mit großer Chromosomen-

zahl und nachträgliche Verschmelzung der Tochterkerne; nachher jedoch zerfielen

diese durch mehrmalige pluripolare Mitosen in viele kleine Kerne. Alle diese

Vorgänge »spielen sich streng im Rahmen des Grundgesetzes der Zahlen-

constanz der Chromosomen« ab.

Über die Entwickelung von Pholas s. unten p 14 PelseneGrl"^).

Wasserloos schildert sehr ausführlich die Ontogenese der Kiemen von Cyclas

(nebenbei auch die einiger anderer Lamellibranchien des Süßwassers, s. unten)

und schließt sich dabei wesentlich an Ziegler [s. Bericht f. 1885 III p 100]

an. Die innere Kieme entsteht vor der äußeren als eine Leiste unter der

Mantelfalte und zerfällt später, zu einer Falte ausgewachsen, von vorn nach

hinten durch Einstülpungen beider Wände, die mit einander verschmelzen, in

Röhrchen. Diese »Durchfensterung« betrifft aber nicht den unteren Rand der

Falte. Dabei sind beide Kiemen unter sich und mit dem Fuße durch Flimmer-

bürsten mit einander temporär verbunden. Verf. bespricht die Functionen

dieser Bürsten, ferner die Umwandlung der Röhrchen in Filamente und die

späteren Stadien der bis dahin einzigen (äußeren) Lamelle der inneren Kieme

sowie die Entstehung der inneren Lamelle aus der marginalen Brücke jener.

Diese Brücke ist ursprünglich voll Mesenchymzellen, wird dann hohl und

wächst dorsalwärts aus; die neue Lamelle Avird aber erst »durchfenstert, nach-

dem sie mit der äußeren Filamentreihe verschmolzen ist«. Die äußere
Kieme entsteht als »dorsalwärts gerichtete Epithelverdickung am oberen Ende

der inneren Kieme«; schon ehe sie hohl wird und während sie noch wächst,

fängt ihre Zerlegung in Filamente an, aber ihr dorsaler Abschnitt bleibt stets

continuirlich und verschmilzt später mit der Visceralmasse und dem Inter-

siphonalseptum. Verf. schildert dann die Bildung der sogenannten 2. Lamelle

der äußeren Kieme, den luterlamellarraum — er entsteht »durch Zurück-

knicken einer ursprünglichen Filamentreihe« (mit Lacaze) — die interlamel-

lären und interfilamentären Brücken (die Fibrillen in letzteren sind mesenchy-

matisch), erörtert auch die Function der Kiemen als Brutraum (im Einklang

mit Ziegler) und macht kurze Angaben über die Entwickelung der Mundlappen
(wesentlich wie von Ziegler geschildert), Sip honen, Circulations-, Excretions-

und Geschlechtsorgane. Herz und Pericard entstehen, wie von Meisenheimer

[s. Bericht f. 1901 Moll, p 34] angegeben, jedoch ist letzteres, solange die

Genitalzellen noch in seiner unteren Wand liegen, als Rest eines Cöloms zu

bezeichnen (mit Otto & Tönniges, ibid. f. 1906 p 19). Die Blutbahnen
bilden sich sehr früh: die arteriellen in loco durch den Zusammenschluss von

Mesenchymzellen, die vordere Aorta eher als die hintere; von den venösen ist

am deutlichsten ein großer Längssinus hinter den Gonaden, der aus den Lücken

im Fuße das Blut in die Niere und von da in den hinteren dorsalen Theil

der Kiemen leitet, der zur Kiemenarterie wird. Endocard und Endothel fehlen

durchaus. — Bei Galyculina entwickeln sich die Kiemen genau wie bei

Cyclas] ebenso bei Pisidium (gegen Lankester 1876), jedoch bedeckt hier die

äußere die innere nicht und besteht nur aus 1 Lamelle, ist also im Vergleich

zu der von Cy. und Ca. reducirt. Bei Unio und Anodonta sind die ventralen

Enden der Papillen mit einander nicht verbunden, auch werden von vorn
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herein nur Papillen angelegt. Letzteres gilt auch von Dreissensia, aber die

ventralen Enden verschmelzen hier nachträglich, und von dieser Randbrücke
geht dann die innere Lamelle der inneren Kieme aus. Jedenfalls beruht der
Faltenmodus auf einer Abkürzung der Genese. Speciell die äußere Kieme »er-

weist sich als sehr plastisch«, und man darf nicht ihre innere Lamelle bei

allen Species ohne Weiteres als die ursprüngliche, oder überhaupt eine von
den beiden Lamellen als secundär betrachten. Wahrscheinlich hatten die

Lamellibranchien anfänglich ein einzeiliges Ctenidium, das >im Sinne Leuckart's

später zu einem zweizeiligen sich ergänzte, aber bei vielen Lam. später wieder
reducirt wurde«.

Schereschewsky beschreibt ganz kurz die Kiemen von Cyclas und geht

dann näher auf die Bildung der Bruttaschen ein. Wesentlich stimmt sie

dabei mit Leydig überein und weicht von Poyarkoff [s. Bericht f. 1910 Arthro-
poda p 12] ab. Die Taschen entstehen durch Auswachsen der Blätter der inneren

Kieme. Die Embryonen ernähren sich vom Secret der Drüsenzellen der inneren

Taschenwand. Die Blutzellen haben mit der Bildung der polymorphen Kerne
Nichts zu thun. Bei der Secretion treten Nucleolen und Chroraatin aus den
Kernen aus. In der Kieme von Anodonta liegt die Haut der Embryonen von
Rhodeus dem Kiemengewebe zum Theil dicht an, und hier sind viele Blut- und
Wanderzellen der Ä. angehäuft; jedoch haben diese wohl kaum eine ernährende
Function. — Hierher auch Coker & Surber, Isely, Lefevre & Curtis, Ortmann (2)

und Sterki(i).

Über Spatha s. Ortmann (^), Ostrea Calvet, Margaritifera etc. Southwell.
Zur Biologie von Fossilien s. Staff & Reck, zur Phylogenese March(2).

4. Scaphopoda.

Hierher oben p 6 Naef und unten Simroth(^).

5. Gastropoda.

a. Allgemeines.

Hierher oben p 6 Naef. Über die Glia s. Jakubski.

Simroth(3) trägt seine Ansichten vom System der Gastropoden vor. Zu
diesen rechnet er auch die Cephalopoden und mit Bedenken die Scaphopoden.
Limacosphaera [s. unten p 16] stellt er als das Bindeglied zwischen den Pseudo-
thecosomen (plus Halopsyche) und alterthümlichen Lungenschnecken hin. Er
bespricht nun die Organsj^steme der Reihe nach mit Rücksicht auf ihre Verwend-
barkeit zu phylogenetischen Ableitungen. Die älteste Schale, wie sie noch
beim Embryo von Vaginula vorliegt, ist nur der > erhärtete Rückenschleim
einer aus der Region mit Feuchtigkeit gesättigter Luft herausgetretenen und
mit der Bauchfläche dem Boden angeschmiegten Landplanarie«. Das Cöcum
am Darme von Agriolimax etc. ist wohl der ursprüngliche Enddarm, der ganz
hinten durch ein Proctodäum (Schwanzdrüse oder Podocyste) mündete; so

hat z. B. Doris noch diese Lage des Afters und Enddarmes. Die Kiemen
standen anfänglich am Mantelrande, wie bei der alterthümlichen Valvata, und
geriethen erst später unter den verlängerten Mantel, der gleich der Schale

zwischen ihnen einen Spalt frei ließ. Der Schi und ring der Pulmonaten
»steht im physiologischen Gleichgewicht mit der Außenwelt«; die Functionen
seiner Ganglien bleiben gesondert. Die 4 Paare von seitlichen Fußnerven,
richtiger Epipodialnerveu, deuten auf ebenso viele Epipodialtaster hin; als
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solche sind auch die Arme der Octopoden sowie die Velarfortsätze zu be-

trachten, die nach dem Kopfe zu verschoben wurden, ferner die Flosse der

Pseudothecosomen, während das Velum selber wohl nur das verkürzte Epi-

podium ist. Die Radula der Stylommatophoren ist die ursprünglichste von

allen, also kommt auch hier den Pulmonaten >das höchste Gleichmaß zu«.

Die Leber hat vielleicht ihr Homologon im Darme der Turbellarien. Die

Haken Säcke der Pteropoden lassen sich wahrscheinlich auf Hartgebilde im
Pharynx der Pulm. zurückführen, ebenso die Cephaloconien auf Hautpapillen,

die Fangarme von Pneumodermon auf die Mundlappen der Raublungen-

schnecken. Die Rückenaugen der Oncidien »haben wohl in der Vermehrung
der Augen beiden Planarien ihre Wurzel«. Der Penis ist »aus einer Sinnes-

knospe der Epipodiallinie hervorgegangen, Anfangs jedenfalls so gut rechts wie

links«, aber »der Landaufenthalt mit seiner erzwungenen sparsamen Ökonomie
verbot den doppelten Luxus«. Die Erwerbung der Rückenschale drängte

die Copulationsöffnung zur Seite. »Hierin haben wir vermuthlich die wahre und
einzige Ursache der asymmetrischen Aufwindung«. Die Geschlechtsanlage war
hermaphroditisch, wie bei den Turbellarien ; eine besondere Anpassung an das

Landleben sind die Spermatophoren, die sich zuerst bei den Pulm. entwickelten.

Während nun »der Wegfall des scharfen terrestrischen Trainings die Ausbildung

der Genitalwege vernachlässigen lässt, schwillt umgekehrt die Gonade ungeheuer

an, und die Geschlechtsproducte brechen an dem locus minoris resistentiae

durch, d. h. durch die Niere.« Jedenfalls hatte das Prorhipidoglossum 2 Nephri-
dien. Die Anfänge zum Laiche der Vorderkiemer sind bei den Pulm. vor-

handen. — Verf. bespricht noch kurz die Beziehungen der Gastr. zu den

Echinodermen und zur Pendulationstheorie. Das jetzige System der Gastr.,

das »die Wurzeln im Meere sucht, ist unhaltbar«. Alle einzelnen Züge der

Vorder- und Hinterkiemer, der Ptero- und Cephalopoden
,
ja wohl auch der

Scaphopoden, weisen auf die Pulmonaten zurück. Diese sind die »unmittel-

baren Nachkommen der Planarien«.

Techow setzt seine Experimente mit Gastropoden [s. Bericht f. 1909 Moll,

p 6 u. 24] fort und behandelt jetzt die Regeneration des Mantels und des

Fußes an Helix und die der Fühler und Augen an Planorbis^ Lwinaea, Palu-

dina, H., Ärion und Liniax. Die Wunde bleibt zunächst offen, aber schon

bald wird das nackte Gewebe von Zellen durchsetzt, die wohl aus den Blut-

gefäßen dahin gelangen; dann bildet sich unter Schwund der Zellgrenzen eine

einheitliche Plasmamasse, und dieses Blastem wird nun vom Ectoderm all-

mählich überwachsen (mit Carriere, s. Bericht f. 1880 IH p 17). Die anfäng-

lich platten Epithelzellen werden höher, auch sinken von ihnen manche in das

Blastem und mögen zu Muskelzellen werden; andere rücken ebenfalls in die

Tiefe, bleiben aber in Contact mit dem Epithel und differenziren sich zu

Schleimzellen; ihr Ausfühvgang wird erst dann deutlich, wenn sie zu secer-

uiren beginnen. Auch werden manche Epithelzellen in situ zu Schleimzellen.

— Die Augen regeneriren sich analog ihrer Ontogenese (mit Carriere) durch

Abschnürung einer Epithelfalte, Umbildung zu einem Bläschen, Abscheidung der

Linse etc.

Parker bestätigt und erweitert die Angaben von Vles [s. Bericht f. 1907

Moll, p 10] und Jordan [ibid. f. 1901 p 53, f. 1905 p 30] über die Loco-
motion der Gastropoden, berücksichtigt jedoch die von Robert [ibid. f. 1908

p 13] nicht. Er unterscheidet eine rhythmische Loc. (mit Wellen auf der Fuß-
fläche) und eine arhythmische (ohne solche, z. B. bei Ilyatiassa, vielleicht auch

bei Nassa). Die Wellen sind concav, nicht convex (gegen Biedermann). Ein

ditaxischer Gastr. mit abwechselnden, einfachen, directen Wellen bewegt sich
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fast wie Homo. Der Fuß der Gastr. heftet sich an die Unterlage entweder
nur durch Schleim oder nur durch Saugen oder in beiderlei Weise.

Merton bringt zunächst Angaben über quergestreifte Muskeln (Hülle der Haut-
drüsen am Tentakel von Thethys lep., Fühlerretractor von Helix, Buccal-

masse von Planorbis) und kommt zu dem Schlüsse, dass die Querstreifung
»großentheils nur das Product ihrer Thätigkeit ist, und dass die Structur nach
einiger Zeit der Ruhe zu schwinden scheint«. Dann geht er auf den feineren Bau
des Radulaknorpels von Plan. ein. Es handelt sich hier um ein Gemenge
von vesiculösen Zellen und Muskelzellen (mit Schaffer, s. Bericht f. 1906 Moll.

p 15); letztere haben einen ganz dünneu Mantel contractiler Substanz und
»fehlen nur dort, wo die stärkere Ausbildung von Grundsubstanz im vesicu-

lösen Gewebe dem Stützbalken schon an sich genügt«.

Pelseneer(3) schildert erst die Embryogenese, besonders die Bildung der

Organe, nebenbei auch die Begattung und Eiablage von Littorina (3 sp.),

Lacuna, Rissoa, Lamellaria, Heteropoden [Pterotrachea 2 sp., Carinaria)^ Pur-
pura, Nassa, Buccinum, Fiisus (2 sp.), Patella, Philine, Cymbulia, Äplysia^ vielen

Nudibranchien [Tritonia , Polycera, Äncula, Goniodoris, Doris 2 sp., Äeoliff

4 sp., Amphorina, Tergipes, Dendronotus, Dolo, Herniaea, FAysia, Cenia) und
Pholas. Die Beobachtungen wurden fast alle am lebenden Objecte angestellt;

die zahlreichen Einzelheiten s. im Originale. Dann bringt er allgemeine Be-
merkungen über die Eutwickelung der Gastropoden. Die Begattung dauert

bei Cen. nur 1, bei Litt, obtusata dagegen über 20 Minuten; sie kann für

mehrere Laiche genügen. Die Dauer des Laichens und die Zahl der Eier

in jedem Laich sind nach den Species ungemein verschieden. Die Eier von
Apl. und Cymb. lassen scharf 3 Zonen unterscheiden. Die beiden Vorkerne
sind bei Pter., Gymh., Terg., Herrn, und Gen. im lebenden Eie deutlich sicht-

bar; bei Purp, stoßen die nicht befruchteten Eier, die den anderen als Nah-
rung dienen, vor dem Zerfalle den Kern aus. Der 1. Eichtungskörper
theilt sich nie bei Litt., Lac, Lam., N'a. und den Heter. , immer aber bei

Dendr.., Trit. und Gen.; bei Ely. Avurden einmal 4 Rieht, gefunden und in einem
Ei von Herrn, ein Triaster als Zeichen von beschleunigter Furchung. Die
1. Furche verläuft stets durch die Austrittstelle der Rieht.; besonders wenn
die beiden ersten Blastomeren ungleich groß sind, theilt sich das kleinere oft

vor dem größeren. Allgemein sind die 4 Blastomeren unter einander wie die

Spitzen eines Tetraeders angeordnet: »l'auf se comporte comme une spore

vegötale se divisant eu quatre tetraspores«. Die Polarfurchen sind je nach
der Menge des Nährdotters verschieden. Je mehr Dotter vorhanden, und je lang-

samer deshalb die Eutwickelung ist, um so größer wird der Unterschied zwischen

den 4 ersten Ectoderm- und Entodermzellen. Ein ganzer Laich von Pter.

zeigte läotropische Furchung. Die Symmetrieebene des Embryos ist schon

bei 4 Zellen gegeben. Die spiralige Furchung wird selbst durch enorm
großen Nährdotter nicht gestört, jedoch liegen Unterschiede in der Theilung

des 2. Ectodermquartettes und dem Auftreten der Zelle 4d vor. Einerlei ob

die Gastrula durch Invagination oder Epibolie entsteht, schließt sich der

Blastopor meist ganz, allerdings bei PJiil., Ely. uud Herrn, erst ziemlich spät,

wenn die Schalendrüse sich schon angelegt hat. Das Blastocöl ist bei einigen

Nudibranchen und Heter. ziemlich groß. Der hintere Wimperkranz des Velums
ist bei Tänioglossen, Rhachiglossen uud Nud. vertreten. Der Deckel ist von
Hause ans stets spiralig; die Fußdrüsen werden erst spät sichtbar. Die Schale

ist zuerst exogastrisch gewunden; bei Lam. entsprechen beide Schalen zu-

sammen der einen anderer Gastropoden. Alle Nud. haben eine weite Mantel-

höhle, die sich erst lange nach dem Ausschlüpfen rückbildet; die Kiemen
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legen sich als eine Längsfalte an der Innenfläche des Mantels an. Die lar-

valen Nieren kommen nur bei marinen Gastr. mit langer Embryogenese vor

und sind dort auch nöthig; sie sind rein ectodermal; bei den Opisthobranchien

bestehen sie aus nur 1 Zelle, aber diese ist wohl aus mehreren verschmolzen.

Mit den Protonephridien der Pulmonaten haben sie Nichts zu thun, sondern

sind nur eine » specialisation des cellules ectodermiques excretrices paravelaires«.

Ein Apicalorgan haben auch Litt.^ Lac, Na., Purp, und Bucc. Die

Cerebralganglien entstehen aus einer Verdickung des Ectoderms, das bei

Lam., Purp, und Na. vorher sich zu einer weiten Vertiefung eingestülpt

hatte, nie aber durch Invagination. Na. und Lam. haben zuerst nur den

rechten Tentakel, ebenso nach Krohn Firoloides; vielleicht ist dies eine

Folge der »rotation retrograde de l'embryon dans la coque«. Die Otocysten
gehen immer aus einer Einstülpung hervor; bei Ely. ist der linke Otolith oft

früher entwickelt oder größer als der rechte. Überzählige Augen nahe bei den

normalen zeigen miiwniQX Litt., Purp., Bucc, Herrn, etc. Das primäre Me so-

derm stammt sicher vom Entoderm ab, von Zelle 4d, also wenn sich bereits

das ganze Ectoderm angelegt hat, und liefert bestimmt die Niere, sehr wahr-

scheinlich auch das Pericard mit dem Herzen und die Keimdrüse. Die Radula
geht aus einer Einstülpung des Stomodäums hervor; die Leber ist nicht der

Rest der Dottersäcke (gegen Fischer, s. Bericht f. 1893 Moll, p 29); stets ist

sie zweilappig, und der rechte Lappen kleiner als der linke. In Magen und

Leber rufen die Cilien eine Bewegung der Nährpartikel im Sinne des Uhr-

zeigers (bei Betrachtung des Embryos von rechts) hervor. Doppelmonstra
haben sich bei Na., Dendr. etc. gefunden. — Im 3. Theile geht Verf. auf die

Torsion und verwandte Probleme ein. Die Torsion beruht nicht auf der

Rotation des Embryos um sich selbst, auch nicht auf der Asymmetrie der

Leberlappen (gegen Plate, s. Bericht f. 1895 Moll, p 11) oder der Keimdrüse

(gegen Thiele, ibid. f. 1901 p 36), sondern auf der Entwickelung des Fußes;

Verf. hält hierbei seine Ansicht fs. Bericht f. 1894 Moll, p 38] aufrecht und

zerlegt die Torsion in die eigentliche T. und die ihr zum Theil vorhergehende,

aber von ihr unabhängige ventrale Flexion des Darmcanales; Torsion und

Asymmetrie sind »simultanees ä l'enroulement et en sont interdependantes«

(gegen Fischer & Bouvier, s. Bericht f. 1892 Moll, p 39). Auch seiner Deutung

der Detorsion der Euthyneuren bleibt er gegen Boutan [ibid. f. 1902 p 42]

treu und stützt sie durch die embryologischen Daten; er betont, dass die

Asymmetrie der Furchung nicht die Ursache der A. der Erwachsenen ist,

sondern die Folge. Weiter bespricht er den Einfluss der » Primärfactoren <

(Temperatur, Dichtigkeit des Wassers, Licht) auf die Länge der Embryogenese

sowie die Beziehungen zwischen dem Medium und dem Ausschlüpfen oder dem
Ende der Entwickelung. Endlich zieht er phylogenetische Schlüsse. Der

monophyletische Ursprung der Gastropoden ist sicher; je älter die Gruppe, um
so regelmäßiger die Fnrchung; das biogenetische Grundgesetz MüUer's als

»simple formule generale« wird durch die Ontogenese der Gastr. gestützt; die

Gastr. stammen von den Anneliden ab. Ganz allgemein hat die Embryo-
logie im Verhältnis zur vergleichenden Anatomie >une valeur prohibitive

plutöt qu'^dificatrice«, indem sie manche Speculationen verhindert.

Simroth(*) stellt die Gastropoden des nordischen Planctons zusammen.

Nur einige Species werden aus den warmen Gewässern gelegentlich nach Norden

verschlagen; sonst werden dort »alle echten Anpassungen an die pelagische

Lebensweise unterdrückt« (Ausnahme Hydrobiiden, Rissoiden). Einzeln schwim-

mende Eier kommen nicht vor, wahrscheinlich auch keine Trochophoren; der

einfache Veliger dagegen ist hemipelagisch stark vertreten, während der secun-
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däre (mit Velarzipfeln) eupelagisch ist, aber nur selten ins nordische Planeten

geräth (Echinospira). Die Erhaltung der Species scheint in den warmen Ge-

wässern vorwiegend durch die zahlreichen schwimmenden Larven, in den kalten

durch bessere Ausstattung und Ernährung des Embryos bewirkt zu werden.

Simroth(2) berichtet über die Ausbeute der Valdivia an Bohrlöchern, Laichen

und Larven von Gastropoden, gibt auch eine vorläufige Beschreibung vom Ldma-
cosphaera n. Macdojialdi n. und knüpft daran phylogenetische Speculationen [s.

hierüber oben p 12]. »Die Hauptbedingung für die Bildung einer Echinospira
dürfte der Abschluss der Embryonalentwickelung in einer möglichst undurch-

lässigen Eischale« und der »jähe Wechsel im osmotischen Druck der Körper-

flüssigkeiten« beim Ausschlüpfen sein. Lim. ist wohl der »lebende Rest einer

gemeinsamen Urform beider Pteropodengruppen«.

b. Prosobranchia.

Hierher oben p 6 Naef.

Balch beschreibt von Onchidiopsis corys [s. Bericht f. 1910 Moll, p 1] nach

einem abnormen Exemplare kurz die Schale (dünn wie ein Collodiumfilm), Kiemen,

Osphradium, Penis, Tentakel, Augen, Rostrum, Pharynx und Radula. Der linke

Tentakel ist bifid und trägt außer dem normalen Auge auf dem anderen

Schenkel »a Cluster of four extra eyes apparently in various stages of proli-

feration one from another«. Verf. schließt mit einer Revision der offenbar

diphyletischen Familie der Lamellariiden und geht dabei besonders auf Mar-
seniopsis ein.

Bourne setzt seine Studien an den Neritaceen [s. Bericht f. 1909 Moll, p 13|

fort und behandelt unter stetem Vergleiche mit den Neritiden die Helicinideu.
Diese — untersucht wurden Älcadia 2 spec, Lucidella 1, Eutrochatella 1,

Äphanoconia 4 (1 n.), Orobophana 1 und Palaeohelicina 1, keine lebend — sind

einander so ähnlich, dass Verf. sich wesentlich au AI. hält. Die meisten Ab-
weichungen von den Ner. lassen sich auf die starke Verlängerung des Körpers

hinter den Tentakeln zurückführen, die eine Drehung des Pylorus und damit

aller linken Organe (Pericard, Herz, Niere, Darm) um 90" zur Folge hatte.

So ist auch der linke Aurikel verlagert worden, während der rechte ganz ein-

gegangen ist. (Verf. corrigirt seine frühere Angabe, wonach der persistirende

der rechte war.) Die Niere ist »turned completely round«, und so öffnet sich

der Uroporus und Renopericardcanal in den hinteren rechten Winkel der Mantel-

höhle resp. des Pericards. Ctenidium und Osphradium fehlen ganz, ebenso

der Penis; das Geschlecht ist äußerlich nicht erkennbar. Zur Unterscheidung

der Genera eignen sich am besten die Zähne der Radula, deren Formel

oo-l-(3 + l + 3)-l-oo ist. Dem neritoiden Ahnen steht Eu. noch am nächsten.

Simroth's Ableitung [s. Bericht f. 1909 Moll, p 16] der Ner. (und Hei.) von

Pulmonaten ist unhaltbar; beide Gruppen haben ihre complicirten Genitalwege

unabhängig von einander erworben. (Verf. hat in einem Gefäße mit mehreren

Äph. ein diesen völlig gleichendes Exemplar gefunden, das sich erst bei der

anatomischen Untersuchung als eine Helicide herausstellte.) — Einzelheiten.
Der geräumige Pharynx hat hinten ein flaches Divertikel; Radulasack und
Ösophagus winden sich um einander. Die beiden Paare von Radulaknorpeln

hat Isenkrahe (1867) richtig beschrieben. Die vorderen und hinteren Speichel-

drüsen sind Ausstülpungen des Ösophagus nach vorn resp. hinten. Die weiten

Lebergänge münden rechts und links in den angeschwollenen Übergang
des Ös. in den Magen. Rechts von jenem ist das Magenepithel besonders
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hoch. Ein richtiger Krystallstich fehlt, aber der Magen ist zuweilen voll von

einer gelatinösen Masse. Er ähnelt dem der Neritiden sehr. Der Dünndarm
variirt in Länge bedeutend je nach der Species; eine Typhlosolis fehlt ihm und

dem Rectum. Die Darmwindungen lassen 3 Typen erkennen. Das Pericard
ist beträchtlich weit; die vordere Aorta gibt gleich nach dem Durchtritt durch

seine Wand einen rechten Ast für Magen, Darm, rechte Leber, Gonade, Hypo-
branchialdrüse und Geschlechtswege sowie einen linken für die linke Leber und

den linken Columellarmuskel ab, setzt sich zum Ösophagus und Pharynx fort

und endet im großen Blutraum um die Nervencentren des Kopfes. Die haupt-

sächlichen Bluträume (hsemoccelic Spaces) sind der Pedal-, Subösophageal-,

Circumintestinal-, Perigastral- und Rectogenitalsinus. In den Aurikel münden
ein vorderes Gefäß, das das Blut vom größten Theil der Lungenkammer sam-

melt, und ein hinteres für das Blut aus der Niere und dem Rest jener Kammer.
Die Niere verlängert sich in einen rechten und einen linken Recess; vom
letzteren geht der Ureter aus; am Uroporus ist zwar das Mantelepithel einge-

stülpt und trägt Cilien, aber ein Sack wie bei den Neritiden fehlt. Die Gonaden

liegen stets über und rechts von der Leber. Die Follikel der Ovarien öffnen

sich in eine dünnwandige, weite Kammer; hier scheinen die Eier zu reifen;

einige Genera haben einen »left ovarian lobe«. Allen, mit Ausnahme von Pal.

und Or., kommt am aufsteigenden Schenkel der erweiterten Partie des Oviductes

ein Recept. seminis und mit Ausnahme von Äph. ein großer Blindsack am
Ootyp zu. Morphologisch lassen sich zwar die Ausführgänge der Hei. leicht

auf die der Ner. zurückführen (jedoch fehlen Krystallsack und » oviduco-ccelomic

funnel« den Hei., dagegen der Blindsack des Ootyps den Ner.), physiologisch aber

nicht ohne Weiteres. Jedenfalls kommt es nicht zur Befruchtung durch Spermato-

phoren. Bei Beginn der Geschlechtsreife ändern sich die Gonoducte histologisch in

hohem Maße. Verf. beschreibt ihren feineren Bau nach Schnitten durch 1 Ex. von

Älc. Hollandi und stimmt Thiele [s. Bericht f. 1910 Moll, p 14] in der Homologisi-

rung des Vaginalsackes der Hei. und des Spermatophorensackes der Ner. mit der

rechten Niere jetzt zu, findet dagegen die männlichen Geschlechtsgänge nicht

so einfach, wie sie Th. von Helieina japonica [s. Bericht f. 1902 Moll, p 12]

beschreibt. Auch der Hoden ist foUiculär. Neben dem dickwandigen »terminal

sac«, in den der Samenleiter mündet, verläuft ein Blindsack und öffnet sich in

jenen; er entspricht dem Blindsacke des Ootyps, und das vordere Drittel jenes

dem Ootyp selber. Ein besonderer enger Blindsack mündet bei Eu. und Luc.

außerdem in den Terminalsack und entspricht wohl der Vagina, hat aber die

Mündung in die Mantelhöhle verloren. Das Nervensystem weicht in einigen

Punkten von dem ab, das Bouvier von Hei. sagraiana beschreibt. Mit dem
Ctenidium und Osphradium ist auch der Supraintestinalnerv verschwunden; die

Hauptganglien sind schlecht von einander gesondert, die Cerebropleural- und

Cerebropedalconnective kurz ; die Otocysten liegen über, nicht unter den Pedal-

ganglien; von den Pedalsträngen ziehen besondere »opercular nerves« zum
Deckel; die subintestinalen und visceralen Nerven haben einen ganz anderen

Verlauf, etc. Ein getrenntes Genitalganglion fehlt, der Genitalnerv geht vom
Visceralganglion aus. Die Pleuropedalcentren sind sehr complicirt, aber die

Faserzüge darin lassen sich auf die Pedalcommissur, Pleuropedalconnective,

Cerebropedal- und Cerebropleuralconnective, Pleuralcommissur und Subintestinal-

connective zurückführen. Der linke Opercularnerv versorgt ein Organ, das aus

einem unter einer Knorpelscheibe liegenden Säckchen mit flimmernder Wand
besteht und durch einen gewundenen drüsigen Gang nach außen mündet. Es

handelt sich vielleicht um ein Organ zur Wahrnehmung von Reizen der Außen-
welt, wenn sich das Thier in die Schale zurückgezogen hat. Die Fußdrüse
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ist stark entwickelt, ebenso die Hypobranchialdrüse, deren gelatinöses

Beeret die Mantelhöhle anfüllt. — Hierher auch Simroth(^).

Nach Menke genügt der Luftdruck nicht zur Anheftung von Patella an der

Unterlage, vielmehr handelt es sich dabei zunächst um Adhäsion. Jedoch

scheidet das Thier sofort nach dem Festsetzen aus den zweierlei einzelligen

Hautdrüsen des Fußes ein klebriges Secret ab, und dieses wird allmählich so

fest, dass zum Losreißen bis über 31/2 kg auf 1 qcm der Fußfläche nöthig

werden. Als Saugnapf wirkt der Fuß nicht. Ähnlich verhält es sich mit

Haliotis.

Über die Locomotion s. Brown, Polimanti und oben p 13 Parker.

Lewis beschreibt die Wasser poren von Bullia. Sie liegen zu 2 Paaren

dicht neben den 4 Fußtentakeln und führen in je eine vom Blutgefäßsystem

getrennte geräumige Höhle im Fuße; das Wasser kann aus ihnen über 1 m
weit gespritzt werden. Die Fußtentakel scheinen dem Thiere beim Kriechen

behülflich zu sein, indem sie in den Sand gestoßen werden. Das Osphra-
dium ist groß und gefiedert; B. scheint scharf zu riechen.

In einer vorläufigen Mittheilung schildert Grynfeltt den feineren Bau der

Hypobranchialdrüse von Murex. Die Höhe ihrer Zellen schwankt je nach

dem Zustande der Mautelmuskeln zwischen 350-450 und 95-280 /<. Von den

ungemein zahlreichen Becherzellen geben nur wenige die Reactionen auf Schleim.

Die Drüse zeigt 3 Zonen: die mittlere, wo der Purpur producirt wird, und eine

rectale sowie eine branchiale Randzone. In beiden letzteren bilden die Wimper-

zellen, da sie meist in Gruppen beisammen stehen, Stützpfeiler für die Drüsen-

zellen, mögen übrigens selber zu solchen werden. Die sehr viel zahlreicheren,

ein- oder mehrkernigen Drüsenzellen enthalten ein Secret in Schollen, die so

stark Picrinsäure binden, dass beide Randzonen schon mit bloßem Auge leb-

haft gelb erscheinen. Vielleicht liefern diese »cellules picriphiles« das Gift,

das Dubois nachgewiesen hat. In der mittleren Zone hingegen gibt es 3 Arten

von Drüaenzellen: 1) solche mit acidophilen Körnchen; sie kommen auch in

den Randzonen vor; 2) Zellen mit homogenen Secretkugeln, die aus modificirtem

Schleime zu bestehen acheinen; 3) solche mit körnigen Secretkugeln, die Purpur-

zellen. Verf. beschreibt nach Beobachtungen am lebenden Objecto die Bildung

des Purpurs in diesen Kugeln, der nicht selten darin als Nadeln auftritt, und

möchte auch diese Zellen als modificirte Schleimzellen ansehen. — Dubois(^)

hält seine Angaben über die Purpurase [s. Bericht f. 1902 Moll, p 39] auf-

recht: sie ist kein Product der Zellthätigkeit, sondern entsteht aus den »granu-

lations bioproteoniques« durch Wachsthum und Vermehrung und zeigt »sous

certaines influences, des apparences attribuöes au cytoplasme lui-meme«. —
Hierher auch Roaf.

Nach Mercier ist die Concrementdrüse von C?/c/ostoma keine Drüse, son-

dern besteht aus einem Gemisch von gewöhnlichen Bindegeweb- und anderen

Zellen voll von Concretionen aus Harnsäure und Xanthinbasen sowie von (para-

sitischen oder symbiotischen) Bacillen. Die Zellen nebst ihrem ganzen Inhalte

werden unter unbekannten Umständen von Amöbocyten aufgezehrt.

Perroncito(^) macht Angaben über die Spermatogenese von Paludi/ia,

Cavia, Lepus, Mus, Canis und Felis unter besonderer Berücksichtigung der

Mitochondrien, Chromidien und des Golgischen Netzes. Letzteres hat mit den

Mit. Nichts zu tbun und ist für die Zelle sehr wichtig, indem es die Mitose

einleitet und durch die »Dictyokinese« auf beide Tochterzellen vertheilt wird.

[Ausführlicheres Referat unthunlich, da im Texte nirgend auf die Tafeln ver-

wiesen wird, und die Tafelerklärung nicht ausreicht.] — Hierher auch Perron-

cito(^,3) und Kuschakewitsch.
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Über die Eizellen 3. unten p 25 Soos, die Ontogenese oben p 14 Pelseneer(^),

speciell von Littorina Caullery & Pelseneer.

Schiemenz bearbeitete die Heteropoden der Plancton-Expedition. Die neuen

Species der Carinariiden, die Tesch [s. Bericht f. 1906 Moll, p 20] aufstellt,

sind nicht haltbar. Bei den Pterotracheiden können auch die Q. am Fuße
einen Saugnapf tragen; ferner ist der Penis der (^ ganz verschieden groß,

auch ein ^ mit Penis wurde gefunden. Die Heteropoden sind nicht gleich

den Pteropoden eine ursprüngliche Gruppe, sondern aus typischen Gastropoden

bei der nachträglichen Wanderung ins freie Meer rückgebildet. — Hierher auch

Tesch.

Krasuski bringt Angaben über Haut, Darmcanal, Kiemen, Gefäßsystem, Niere

und Genitalorgane von Pterotrachea mutica und geht dabei besonders auf histo-

logische Einzelheiten ein. (Lebendes Material stand dem Verf. nicht zur Ver-

fügung.) In der Haut sind einzellige Drüsen selten; im Bindegewebe der

Schnauze liegen Knorpelzellen; nahe beim Munde ist eine blinde Grube von

unbekannter Bedeutung vorhanden. Der Saugnapf der Flosse hat dorsal,

knapp über der Hautmuskelmasse, ein Ganglion, das vielleicht mit dem Pedal-

ganglion in Verbindung steht. Die kegelförmigen Fortsätze auf der Haut über

den Augen und an anderen Stellen sind keine Sinnesorgane, sondern enthalten

Knorpelzellen. Die Leber mündet durch 2 Gänge in den Darm an der Grenze

des Eingeweidesackes. In den Kiemen ist kein hyalines Gewebe vorhanden

(gegen Leuckart): eine Hypobranchialdrüse hat Verf. nicht gefunden. Das Herz
hat innen weder Basalmembran noch Epithel; die Kammer ist gegen den Vor-

hof und den Bulbus aortae durch je eine Klappe abgeschlossen. Das Muskel-

geüecht des Vorhofes wird von einem einzigen verzweigten Muskel gebildet.

Das Epithel der Niere hat weder Cuticula noch Wimpern; in dem am Ein-

geweidesack gelegenen Theile ist es cubisch, in dem anderen platt, und hier

liegen dorsal isolirte Zellgruppen, die wohl zur Production von Blutzellen dienen.

Das Vas deferens hat keine besondere Prostata, ist aber distal erweitert und
hier mit Drüsenepithel ausgekleidet. Der Penis zerfällt in 3 Abschnitte: einen

drüsigen, einen mit Papillen und einen mit »becherförmig gruppirten Sinnes-

zellen«. Sein Epithel ist überall einschichtig (gegen Leuckart). Die Drüsen-

ruthe, deren Rolle bei der Begattung noch unklar ist, enthält am Ende außen
und im größten Theile ihres Lumens ein- resp. vielzellige Drüsen. Gleich dem
Vas deferens zeigt der Eileiter 3 Abschnitte mit verschiedenem Epithel, hat

aber im Gegensatze zu jenem darunter eine Muskelschicht. An der Grenze des

1. und 2. Abschnittes liegt das Receptaculum seminis, ebenfalls mit Musculatur;

in den 3. münden getrennt Eiweißdrüse und Schalendrüse, deren Lumina jedoch

in einander übergehen. Die Eier wandern erst in die eine, dann in die andere

Drüse und erhalten dabei ihre Hüllen.

Nach Haseman hängt die Vertheilung von Litorina rudis, 2^ollMta und litorea

an der Küste hauptsächlich von der Nahrung, Feuchtigkeit und Oberfläche ab

;

diese Factoren rufen die ungeordneten (»random«) Wanderungen der Thiere

hervor. Phototactisch ist L. nicht; sie wandert in bestimmter Richtung nur,

wenn das Oberflächenhäutchen des Wassers sie trifft. Daher kommt es nicht

zu rhythmischen Wanderungen, sobald Ebbe und Fluth fehlen.

Biologisches über Cyclostoma s. bei Loglisci.

Über die chromatische Anpassung von Äemaea s. Hargreaves, die Regeneration

bei Paludina oben p 13 Techow, die Phylogenese der Cerithiiden Wood.

Zool. Jahresbericht. 1911. Mollusca.
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c. Opisthobranchia (incl. Fteropoda).

Hierher oben p 7 Naef. Über Chromodoris s. CrossIand(2) und Eliot, Lima-
cosphaera oben p 16 Simroth(2), Pteropoden Tesch, die Locomotion Bohn und

Poiimanti, die Nervenzellen von Aplysia Erhard, die Muskeln oben p 14 Merton.

PerrJer & Fischer behandeln im 1. Theile ihrer Arbeit über die Mantel-
höhle der Bullideen die primitiveren Genera Acteo7i, Aplustrum, Scaphander

und Accra. (Über die zahlreichen vorläufigen Mittheilungen s. Bericht f. 1908

Moll, p 15, f. 1909 p 18, f. 1910 p 17). Zunächst werden die Höhle und

ihre Organe, besonders die Kieme, der Tectibranchien im Allgemeinen erörtert

und mit denen der Prosobranchien verglichen, dann die Einzelbeschreibungen

gebracht. Acteon tornatilis (keine lebenden Exemplare). Das Mantelepithel

trägt nur hier und da Cilien; seine Zellen sind sehr vacuolär; unter der Basal-

membran liegt eine stellenweise fast knorpelige Dermis voll von Blutlacunen.

Die Kieme als einfacher Umschlag des Mantels ist ähnlich gebaut; Drüsen-

zellen fehlen hier wie dort völlig, und die wenigen Flimmerzellen sorgen nur

für die Vertheilung des Wassers in alle Falten der Kieme, während der Wasser-

strom durch die Flimmerbänder auf den Leisten hervorgerufen wird. Zwischen

den beiden Epithelien der Kieme erstrecken sich durch den Blutraum transver-

sale Muskelfasern und relativ wenige blasige Bindegewebzellen. Die Niere
ist wie bei den Fissurelliden ein Sack mit einer vielfach gefalteten Wand aus

Drüsenepithel; in den Lippen des Nierenporus verläuft ein Muskelring, aber

kein richtiger Sphincter. Die gewöhnlichen Becherzellen scheinen den Schleim

anfänglich in Form von eosinophilen Körnchen zu enthalten; sie liegen stets

zwischen Flimmerzellen. Die beiden Flimmerbänder (raphes) tragen auf

ihrer ganzen Länge einen Streifen aus sehr hohen Flimmerzellen, zu beiden

Seiten davon erst kahle Zellen (cellules chauves), dann besonders hohe schmale

Drüsenzellen mit sternförmigen Kernen. Die halbmondförmige Drüse
Pelseneer's entspricht nur einem Theil der Schleimdrüse der Prosobranchien

(gegen P.) und besteht aus Flimmer- und sehr vielen Schleimzellen, ferner in

ihren tiefen Krypten aus enorm langen (bis über 300 n) Zellen ganz oder fast

ganz ohne Inhalt. Der lange B 1 i n d s a c k des Mantels ist beinahe wie dieser

selbst gebaut, nur »la puissance glandulaire y est fort attenu6e«; jedoch sind

die Cilienzellen der beiden Flimmerbänder ebenso kräftig wie dort. Der Rand-
saum des Mantels ist gleichmäßig bewimpert, enthält aber auch Drüsenzellen,

und in der Dermis darunter stecken sowohl zahlreiche große eosinophile, aber

nicht schleimige Zellen als auch kleinere Zellen mit sehr langem Halse, beide

von unbekannter Function. Außer dem Randstreifen scheinen auch die Zellen

in seiner Nähe bei der Secretion der Schale mitzuwirken: »la bandelette allonge

la coquille, que le manteau epaissit ensuite«. Das Periostracum wird wohl von

den Drüsen der Randrinne abgeschieden. — Aplustrum amplustre ist Act. sehr

ähnlich und bildet den Übergang zu den BuUiden. — Scaphander lignarius

und puncto-striatus. Die Mantelhöhle besteht aus 3 hinten ganz getrennten,

rechts nach der Mantelspalte zu mit einander communicirenden Theilen. Lebende

Exemplare lassen wie bei Haminea den Wasserstrom, den die Wimperstreifen

in der Mantelhöhle hervorrufen, erkennen. Das venöse Blut im Mantel stammt

aus dem Perirectalsinus und gelangt zuletzt in den »grand sinus coUecteur«,

der wie bei Pleurotomaria [s. Bericht f. 1907 Moll, p 10 Bouvier & Fischer]

parallel zum »sinus branchial efferent« verläuft und durch die »grande veine

coUectrice« ins Herz mündet. Im Mantel liegen vereinzelt einzellige Drüsen

ganz in der Dermis. Im feineren Bau ähnelt die Kieme der von Act., jedoch

haben der afferente Sinus und seine Zweige eine mächtige Musculatur; der sehr
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flache Blutraum zwischen den beiden Epithelien wird von Myoblasten durch-

setzt; im eflerenten Sinus liegt dicht unter dem Epithel eine dicke Schicht von

hyalinem Bindegewebe mit zahlreichen Muskelfasern. Der Nierenporus ist

von einem richtigen Sphincter umgeben. Der Randstreifen des Mantels hat

ein sehr viel complicirteres Epithel als der von Act.; besonders zahlreich sind

darin helle Zellen vertreten. Eine gut begrenzte Schleimdrüse fehlt; für sie

treten die »Blochmannschen Drüsen« ein. Diese sind fast in der ganzen

Mantelhöhle vorhanden, sogar in der vorderen Mantelriune; die meisten sind

einzellig und gehen auch nach der Entleerung nicht zu Grunde (gegen Mazza-

relli), sondern Avandeln sich vielleicht dadurch in die vielzelligen um, dass Hals-

zellen in den leer gewordenen Muskelkelch einwandern. Dieser Kelch lässt

eine äußere und eine innere Schicht erkennen. Verif. machen auch Angaben

über den Bau der analogen Drüsen von Äplysia und bezeichnen als Intra-
pallealdrüse eine verzweigte Drüse im Mantel, deren Secret mit Hülfe der

Mantelmusculatur ausgespritzt werden kann, und deren Epithel auffällig dem
der Niere gleicht. Diese Drüse kommt nur bei Sca. vor, dem dafür die Bo-

hadschische Drüse fehlt. Die Flimmerbänder sind nicht drüsig. Der Blindsack

ist durch Muskeln sehr contractu. — Acera hullata und soluta. Die Mantel-

spalte ist weit nach hinten gerückt und durch den Infrapalleallobus bis auf

eine vordere Eingangs- und eine hintere lange enge Cloacalspalte verschlossen.

Von der Schale ist der letzte Umgang an einem seiner Ränder frei und durch

einen vorderen und hinteren Adductor derart bewegbar, dass er die »fente

suturale« der Schale schließen kann; der Spalte entspricht der Cloacalsinus des

Mantels. In diesem Sinus ruht der »Cloacaltentakel« [s. unten]. Um das

Rectum ist eine »cheminee anale« vorhanden, so dass die Excremente nicht in

die Kiemenhöhle gerathen können. Am Herzen ist der Ventrikel enorm groß,

ebenso Blutdrüse, Kieme und Niere. Der Blindsack ist fest mit der Visceral-

masse verwachsen und so bisher übersehen worden. Der Randwulst des Mantels

zeigt in der Rinne eine Reihe sehr großer Zellen, die oifenbar bei der Bildung

des Periostracums mitwirken. Die Blochmannschen Drüsen sind auf un-

gefähr dieselben Strecken beschränkt wie bei Sca.^ aber ausschließlich einzellig,

mitunter sehr groß und mehr wie die von Apl. gebaut, mit sehr dünnem
Muskelkelch und sehr kleinzelligem Halse. Die Bohadschische Drüse liegt

unter und vor dem Eingange in die Mantelhöhle, gehört dem Fuße an und ragt

in dessen Höhle hinein; jeder von ihren Schläuchen besteht aus einer einzigen,

bis 5 mm langen Zelle und mündet für sich aus; der Kern liegt in der Mitte,

die Hülle von Muskel- und Bindegewebe ist sehr dünn. Der Cilienstreifen der

Flimmerbänder hat sehr lange, zu Wimperflammen vereinigte Cilien, die

aber auf jeder Zelle nur einen kleinen Theil bedecken und sich in ihr bis fast

zur Basis erstrecken können. Der Cloacaltentakel trägt auf der ganzen

Länge Sinnespapillen. In seiner Achse verlaufen Längs- und Ringmuskeln, mehr
nach außen, dicht unter dem Epithel ist ein Nervenplexus ausgebreitet, von dem
aus ganz feine Fibrillen zwischen den Epithelzellen aufsteigen und unter der

Cuticula frei enden. Speciell an der Basis der Papillen liegen multipolare

Ganglienzellen sowie große »cellules capsuliformes « von unbekannter Function.

—

Verff. stellen zum Schlüsse die »caracteres adaptifs« der Aceriden zusammen
und lassen (mit Mazzarelli) die A. den Übergang von den Bulliden zu den

Aplysiden bilden.

Über den Chromosomencyclus s. Zarnik, die Entwickelung oben p 14 Pel-

seneer(3).

7*
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d. Fnlmonata.

Hierher Siniroth('*) und oben p 7 Naef. Über Rhysota 3. Burne, Siphonaria

Cottrell, Veronicella Germain (2).

Schumann stuclh-te an conservirtem Material, hauptsächlich auf Schnitten, den

Bau von Gadinia peruviana und Garnoti. Zunächst macht er Angaben über

Lebensweise und Form, dann über die Haut und ihre Drüsen, speciell die

Sohlendrüse und die vordere Fußdrüse. Von dieser verläuft eine Flimmerrinne

bis zur weiblichen Öflfnung. Die 3 Schichten der Schale werden vom Periostra-

cumepithel, dem Ostracumepithel und dem übrigen Dorsalepithel abgeschieden.

Eine richtige Hautmusculatur ist nur vorn rechts bis unter das Athemloch vor-

handen; sonst bildet der Adduetor auch die Körperwand. Dieser heftet sich,

indem seine Fasern die Epithelzellen einzeln umfassen, an die innerste Schalen-

schicht und strahlt auf der anderen Seite in die Fußsohle derart aus, dass sie

zur Saugscheibe wird. Was Pelseneer [s. Bericht f. 1901 Moll, p 56] in den

Bindegewebzellen für Zooxanthellen hält, sind wohl Reservestoöe. — In der

Beschreibung des Darmcanales von per. stimmt Verf. ziemlich mit Plate [s. Be-

richt f. 1893 Moll, p 50] überein; ausführlich behandelt er Pharynx und Radula

nebst ihrer Stütze. Der Ösophagus ist fast ganz bewimpert; der Magen zer-

fällt in den Vormagen, der oben den vorderen Lebergang aufnimmt, den sehr

muskulösen Muskelmagen, der einen kleinen Bliudsack hat und links den hinteren

Lebergang aufnimmt, und den Drtisenmagen, der aber nur eine Erweiterung

des Darmes ist. Der Mitteldarm trägt Flimmerepithel, der allmählich sich daran

schließende Enddarm auch viele Schleimdrüsen; dorsal springt in ihn eine große

Falte (»Leitwulst«) vor, und links davon fehlen auf einer langen Strecke die

Cilien. Bei G. G. ist der Mitteldarm relativ viel kürzer, was vielleicht mit der

thierischen Nahrung zusammenhängt; Verf. macht hier einige Angaben über die

3 Arten von Leberzellen. — Bei per. reifen in den Acinis der Zwitterdrüse

zuerst die Spermien. Der Zwittergang trägt an einer Stelle einige kleine Samen-

blasen voll Sperma (zur Begattung oder Selbstbefruchtung?). Alle accessori-

schen Drüsen haben eine äußere Drüsen- und innere Epithelzellenschicht. Am
Spermoviduct stimmt histologisch die Schalendrfise mit dem uterinen Halbcanale,

die Prostata mit der Prostatarinne überein; außerdem ist eine »Prostataschleim-

drüse« vorhanden (bei G. G. wurde sie vermisst). Der Vagina sitzt hinten links

ein eigener Schließmuskel auf, der sich wohl »als Folge der Umbiegung des

Oviductes und des Receptaculums ausgebildet hat, da bei G. G. sowohl das eine

wie das andere fehlt«. Die Vagina hat rechts einen Retractor. Der Penis steckt

in 2 Scheiden; Schwellgewebe und Protractoren fehlen ihm. Er liegt rechts

vom Ösophagus, nur bei G. G. manchmal links, vielleicht weil er nach der

Copulation nicht wieder in die richtige Lage gekommen ist. — Nerven-
system. Eine subösophageale Labialcommissur ist bei per. vorhanden. Die

Verschmelzung der Ganglien in der Visceralcommissur hat schon Pelseneer

richtig angegeben. Der Cerebraltubus reicht bis unter die Haut. G. G. hat

jederseits ein accessorisches Pleuralganglion ; das Osphradium ist verschwunden.

Verf. geht auch auf »die gröbsten Züge« der Augen und Otocysten ein. —
Der Gang vom Athemloch in die Mantelhöhle trägt Cilien, wohl zur Fortschaffung

der Nierenconcremente. Im Dache der Höhle, die als Lunge fungirt, liegen

die Gefäße dem inneren Epithel dicht auf und bilden hier ein Netz. Die Haut-

athmung ist bei G. G. viel wichtiger als bei per. und geht hier nicht nur wie

bei per. in der Ringlacune der Seitenwand, sondern auch im lacunären Mantelrande

vor sich. Die Niere hat ein einheitliches Lumen mit nur wenigen Lamellen;

ihr Epithel ist das »typische excretorische«. Vom Herzen liegt das Atrium



5. Gastropoda. d. Pulmonata. 23

vor dem Ventrikel. Verf. beschreibt den Kreislauf näher, jedoch nicht nach

Injectionen. Nur theilweise sind »eigenwandige« Venen vorhanden. — Zum

Schlüsse »will Verf. an allen Organsystemen zeigen, dass sie wie bei Pulmo-

naten, nicht wie bei Opisthobranchiern beschaifen sind«; hierbei geht er auch

speciell auf Tylodiua und ümbreUa ein und bringt Gad. zu den Basommato-

phoren wegen »ihrer amphibischen Lebensweise, ihrer nreterenlosen Niere und

der relativ langen Commissureu im Nervensystem«. Er stellt auch die Unter-

schiede zwischen G. und Siphonaria tabellarisch zusammen und lässt beide

Genera »von einer Stammform oder zumindest zwei nahe verwandten sich ab-

gezweigt haben«.

Haeckel untersucht an conservirtem Materiale eingehend den Bau von Ghilina

dombeyana^ patagonica und tenuis. Zunächst schildert er den Habitus, dann

den Fuß mit seinen Drüsen, die vorderen Kopfdrtisen und die Haut. Zwei

Complexe einzelliger Drüsen gehören der Lage nach zum Darmcanal, functio-

nell aber und nach ihrer Abhängigkeit vom Pedalganglion zum Fuße; außer diesen

»Lippendrüsen« gibt es eine »obere Lippendrüse«. — Der Lungenblindsack

ist dem yon Actaeon und Scaphander »homolog und analog«, scheint jedoch in

Rückbildung begriifen zu sein. (Bei Limnaea dient der frei vorspringende

Mautelrand als Kieme.) In der Niere verlaufen Septen von der Decke zum

Boden; besonders in ihnen bilden sich die Concremente, nur bei ten. mehr auf

dem ganzen Boden, unter dem hier eine Lacune voll Blut liegt. Auch der

Ureter hat Septen, schafft aber wohl nur die Excrete (nicht durch Cilicn, son-

dern durch Muskeln) nach außen. — Darmcanal. Verf. beschreibt Kiefer,

Radula (Zähne ähnlich wie bei Lt.), Pharynx mit Buccaldrtise(?), Speicheldrüsen,

Ösophagus mit »Kropf«, Muskelmagen, eigentlichen Magen mit Lebergang und

großem Blindsack, Darm und Leber (mit 3 Zellarten). — Bei der Schilderung

der Genitalorgane stimmt er meist mit Plate [s. Bericht f. 1895 Moll, p 11;

auch 1894, leider nicht referirti überein und verweilt besonders bei dem feineren

Bau von pat. Dann erörtert er den Verlauf der Muskeln, speciell des Colu-

mellaris und des Zwerchfelles, und sehr ausführlich das Nervensystem, wesent-

lich wieder mit Plate sowie mit Pelseneer [s. Bericht f. 1894 Moll, p 38]. Er

leitet es »durch weitere Detorsion des Supraintestinalganglions und beginnende

Concentration« von dem von Act. ab und lässt das von Li., Plano7-bis, PJiysa

und Pulmohranchia durch das von Pythia von dem von Chi. herstammen. —
Sinnesorgane. Das Osphradium (von te.) scheint dem von Bulla nach Bernard

[s. Bericht f. 1890 Moll, p 41] sehr zu ähneln, ebenso Auge und Otocyste denen

von Scaph. nach Bernard [ibid. p 49]. — Die Arterien stimmen in der Haupt-

sache mit denen von Li. und Helix überein ; die Niere wird wohl von arteriellem

Blut durchflössen (mit Plate). — Phylogenese. Von den 5 Species ist pat.

die älteste. Cid. und Latia stammen von einem Genus ab, das Act. sehr ähnlich

war; beide gehören zu den Chiliniden, die Verf. so definirt: »Eingeweidesack

auf- oder abgerollt; kurze, flache Fühler, unterer Mantellappen stark entwickelt,

aber nicht zu einer Kieme umgebildet; Visceralcommissur von der Länge der

Kopfhöhle, Ganglien derselben meist deutlich von einander getrennte

Über die Nervenzellen von Helix s. Erhard.

Yling(^) beschreibt sehr eingehend den Bau der Ommatophoren von Helix po-

matia wesentlich in Übereinstimmung mit seinen früheren Angaben und denen

von Bäcker [s. Bericht f. 1903 Moll, p 34 resp. f. 1902 p 33] sowie von Flemming,

Retzius und Havet. »A notre avis toute l'histologie du tissu nerveux des Mollus-

ques est encore obscure.« Zum Schlüsse beschreibt Verf. einige Anomalien. —
Nach den zahlreichen Experimenten von Yung(2) ist H. p. nicht dermatoptisch

und macht von ihren Augen zum Sehen keinen Gebrauch (gegen Willem, s.
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Bericht f. 1891 Moll, p 56). »Les Escargots voient si mal, qu'en realite ila

ne voient pas du tout.« — Hierher auch Yung('^).

Über die Muskeln s. oben p 14 Merton, den »locomotive disk« der Stylom-

matophoren Sterki(2).

Spiro unterscheidet am Darme anal von Helix pomatia 7 Regionen und be-

schreibt den feineren Bau von allen sehr ausführlich. Auf das Epithel folgen

das Bindegewebe, eine longitudinale, dann eine circuläre Muskelschicht, endlich

die Peritonealhaut. Das Epithel besteht aus Cylinder- und Becherzellen. Jene

tragen nur im Intestinum und Rectum keine Cilien; jedoch fallen diese während
der Winterruhe ab, und im Frühling gehen die Zellen selber zu Grunde bis

auf die Kerne, die wahrscheinlich »se glissent dans le revetement epithelial«

und dort neue Zellen bilden. Die Becherzellen liefern Schleim, der bei der

Verdauung keine Rolle spielt; im Frühling entstehen sie aus jungen Cylinder-

zellen neu. Im Pharynx ist die Grenze zwischen Ectoderm und Entoderm
nicht zu erkennen. Die großen, runden Zellen, aus denen die Peritonealhaut

besteht, lassen hie und da Lücken (»lacunes de circnlation«) zwischen sich frei.

— Hierher auch SimrothC).

Über den Genitalapparat s. Hesse, Pollonera, Poluszynski und Quintaret,

die Begattung bei Limax Carter.

Buresch bringt biologische Angaben über Helix arbustoruni und bildet auch

den ganzen Genitalapparat ab. Genauer geht er auf die Differenzirung der

Keimzellen ein. In den Acinis der Zwitterdrüse ist das wandständige Keim-

epithel ein Syncytium, das aus den indifferenten Zellen, den Ei- und den Nähr-

zellen besteht. Jene wandeln sich in beiderlei Keimzellen nicht hinter einander,

sondern gleichzeitig um: liegt eine indifferente Zelle neben einer Nährzelle (die

selbst wieder aus einer solchen entstanden ist), so wird sie zu einem jungen

Ei, wenn nicht, zu einem Spermatogonium 1. Ordnung. Im letzteren Falle

jedoch löst sie sich von der Wand ab und macht im Lumen des Acinus die

weiteren Theilungen durch. (Verf. constatirt in den Spermatocyten 24 Chromo-

somen.) Im ersteren Falle entsteht direct ein Oocyt — »von Anfang an ist

die Eizelle immer in Wachsthumsperiode « — und über ihn »sendet die neben-

liegende Nährzelle ihren Plasmaleib« und bildet so den Follikel. Aber viele

Oocyten degeneriren, und ihre Reste dienen im Lumen zur Ernährung der

männlichen Zellen. Die normalen reifen Eier haben ein feinkörniges Plasma;

die sogenannten Mitochondrien etc. gehören degenerirenden Eiern an. Bis zur

Begattung werden immer neue Keimzellen gebildet. Schon beim Liebesspiel

jedoch degenerirt das Keimepithel; die fertigen Spermien gelangen noch in die

Penistasche, aber die Gänge vorher sind nun von ihnen frei, und wenn jetzt

die Oocyten in den Uterus wandern, so können sie nicht vom Sperma des

eigenen Thieres befruchtet werden (mit Pörez, s. Bericht f. 1889 Moll, p 47),

sondern erst im Uterus von dem des Partners bei der Begattung.

Cognettl beginnt mit einer sehr ausführlichen bibliographischen Studie über

die Degeneration oder Zerstörung der männlichen Sexualzellen bei Würmern,

Bryozoen, Arthropoden, Mollusken, Echinodermen und Vertebraten. Dann bringt

er die Resultate seiner Untersuchungen an Oligochäten und Helix. Bei Pareu-

drilus findet er im 13. Segment und den mit diesem communicirenden Organen

sowie im Halse der Receptacula seminis sehr zahlreiche Phagocyten (von un-

bekannter Abstammung) und in ihnen Spermien in Rückbildung, ähnlich wie

nach Brumpt [s. Bericht f. 1900 Vermes p 48] bei Hirudineen. Weniger stark

ist die Phagocytose bei Alma. — Im Herbst und Winter zeigen die Nähr-
z eilen in den Acinis der Zwitterdrüse von H. pomatia ebenfalls solche Er-

scheinungen: sie sind an der freien Oberfläche amöboid beweglich (Verf. unter-
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suchte das Material nicht im Leben; und enthalten phagocytirte Spermien »con

senza sferula cefalica« sowie die früheren Stadien bis zu den Spermatogonien.

Was aus ihnen schließlich wird, hat Verf. nicht ermittelt. Im Frühling und
Sommer hingegen weicht die Phagocytose der »funzione nutritizia«, die von

den Nährzellen auf Kosten der von ihnen früher verzehrten Sexualzellen aus-

geübt wird. Die Nährzellen können auch degeneriren.

Lee findet jetzt nicht 24 [s. Bericht f. 1897 Moll, p 47], sondern 48 Chromo-
somen in den Spermatogonien von Helix poniatia. In der letzten Generation der

Sperm., den Auxocyten, besteht das Chromatin aus einem Knäuel, nicht einem

Netz. Im Leptotänstadium zeigen gut fixirte Zellen keine Synapsis (contraction

synaptique) ; die lepto- und die zygotänen (besser lepto- und zygonemenj Kerne
haben außer dem Hyaloplast [s. Bericht f. 1903 Moll, p 33] einen Körper, der

dem Chromoplast bei Batrachoscps entspricht. Das pachytäne (besser plecta-

neme) Bukett lässt 2 Stadien unterscheiden: das dichte und das lockere. In

jenem erreicht die Verbindung der Chromosomen ihren Höhepunkt, während im

lockeren die Chrom, bereits aus einander treten. Die 24 Schlingen enden »ä

la plage basale par des bouts libres«; die kleinen zeigen 4 oder 5, die großen

15-20 Umgänge der Spirale, worin die beiden leptotänen Chrom, um einander

gewickelt sind. Zu einer wirklichen Fusion der beiden kommt es aber nie.

Die Spiralen sind immer dextrors (sens de la torsion d'un tire-bouchon). —
Hierher auch Oemoil und unten Vertebrata Tschassownikow.

SOOS gelangte an Helix, Succinea, Planorbis, Limnaea und Neritina zu dem
Resultat, dass die jungen Eizellen nie durch Nährzellen, sondern auf osmo-

tischem Wege ernährt werden, und dass die vielen zu Grunde gehenden theils

durch Amöbocyten, theils durch die rasch wachsenden männlichen Keimzellen

zerstört werden. Nur ausnahmsweise mögen Amöbocyten, wenn sie zu tief in

ein Ei dringen, diesem zur Nahrung dienen. Wahrscheinlich sind ähnliche

Processe bei Hydroiden und Ascidien bisher falsch gedeutet worden. — Über
die Eiablage bei Litlioglypkus s. Cardot.

Germain (') schließt besonders aus der geographischen Verbreitung der Olea-

ciniden auf die frühere Existenz der Atlantis, d. h. der Landverbindung
zwischen Südamerica und Africa durch die Azoren, Canaren, Madeira und die

Capverden.

Über Regeneration s. oben p 13 Techow.
In der Fortsetzung seiner Vererbungstudien beschäftigt sich Lang zunächst

mit dem Albinismus von Tacliea und stellt fest, dass auch die Albinos Bänder,

aber pigmentlose, haben können, sowie dass der totale Albinismus auch bei

nemoralis vollkommen recessiv ist und den Regeln der alternativen Vererbung

gehorcht. Ferner versucht Verf. die intermediäre Vererbung durch > Polymerie«

zu erklären, d. h. durch die Annahme, dass eine bestimmte Eigenschaft in den

Gameten von mehreren gleichartigen aber selbständigen Genen bedingt wird,

deren Wirkungen sich cumuliren. Kreuzt man solche genotypisch polymeren

Merkmale mit ihren negativen Allelomorphen, so erhält man erbliche Abstufungen

in der Ausbildung des Merkmals, deren Zahl und Feinheit mit der Zahl der

»Genomeren« zunimmt. Der Jf^Va&^Z^s-Typus erklärt sich so, dass die rothe

Blüthenfarbe durch ein Gen mit quantitativ genau bestimmtem Werth repräsentirt

wird. »Beim rothblühenden Homozygoten waren aber 2 solche Gene (ein väter-

liches und ein mütterliches) thätig, deren Wirkungen sich summiren. « Beim
Heterozygoten der Fj ist dagegen nur ein positives Gen für Roth und ein

negatives vorhanden. Der Intensitätsgrad der Blüthenfarbe ist daher halb so

groß wie beim rothen Homozygoten. Wie sich alle Erscheinungen der inter-

mediären Vererbung durch die Polymerie erklären lassen, wird an den lang-
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und kurzohrigen Kaninclienrassen und an Mulatten gezeigt. Die falschen einseitigen

Bastarde von T. Iwrtensis und neynoralis erklärt Verf. jetzt als Folge der durch
artfremdes Sperma inducirten Parthenogenese. [Groß.]

6. Cephalopoda.

Hierher oben p 6 Naef und p 12 Simroth(3).

Chun beschreibt nach 1 Exemplar Girrothauma n. Murrayi n. aus 3000 m.
Es ist gallertig, halb durchsichtig und »dürfte an Zartheit mit einer gelappten
Ctenophore wetteifern«. Der Körper ist von hinten bis zu den Augen 40, jeder

Arm über 100 mm lang. Die Arme tragen auf »langen spindelförmigen

plumpen Gallertstielen« winzige Saugnäpfe, die offenbar functionslos geworden
sind; nur die 6 proximalen Näpfe sind ungestielt und nicht so klein. Die
Napfstiele enthalten je einen Zellhaufen mit dicker Schale, vielleicht eine Sta-

tocyste oder eher ein Leuchtorgan. Mit den Näpfen alterniren Girren. Die
Augen liegen ganz in der Körpergallerte, sind klein, vorn geschlossen, ohne
Linse, Iris und Ciliarkörper. Hinter dem Bulbus liegt ein »gewaltiger Veneu-
sack, der dicht erfüllt ist mit Blutkörperchen«; dagegen ist kein Gangl. opt.

vorhanden. Die Retina trägt nur in weiten Abständen Stäbchen und fehlt im
Centrum ganz. Girr, ist also blind. — Verf. macht zum Schlüsse einige An-
gaben über die neue Familie der Bolitäniden (Genera Eledonella und Bolitaena),

besonders über das Nervensystem. Der Opticus ist sehr lang, der Olfactorius

entspringt vom Pedalganglion und ist zum größten Theile motorisch. Der
Riechtuberkel ist gestielt und wird vom Mantelrande verdeckt. Der N. staticus

hat 3, nicht 2 Wurzeln. Die beiden Äste des N. visceralis schwellen zu

Ganglien an; wo er sich gabelt, gehen von ihm 2 Nn. abdominales ab. Der
Schädelknorpel ist fast ganz geschwunden.

Naef schreibt auch den Dibranchiaten 2 Kränze von Kopfarmen zu: der

innere wird von der Buccalmembran mit ihren kleinen Tentakeln dargestellt.

Über den Sipho der Ammoniten und Belemniten s. Grandjean, die Chroma-
tophoren der Ceph. Dustin, die Nervenzellen Erhard, die Speicheldrüsen Rouvilie.

Schaefer beschreibt den Bau der Kiemen von Nautilus, 3 Ögopsiden, 4 Myops-
iden und 5 Octopoden, geht auch auf die Kiemendrüse und die Gefäße ein.

Bei N. tritt an die Stelle der Drüse ein bindegewebiger, von Muskeln durch-

setzter Längsstrang, die Kieme ist bilateral-symmetrisch; ihre Blättchen sind

halbuierenförmig und nur nach 2 Dimensionen gefaltet; das Mesoderm in ihnen

besteht noch aus polygonalen Zellen (so auch bei den Decapoden, bei den Octo-

poden hingegen aus Faserzellen). Die Zahl der Blättchen nimmt bei den Dec.

mit dem Alter zu. Flimmerepithel fehlt, das Athemwasser Avird also nur durch

die Bewegungen der Kieme und ihrer Blättchen erneuert. Bei den Ögops. und
noch mehr bei den Oct. sind die äußeren Blättchen größer als die inneren; die

Oct. haben auf jeder Seite der Kieme constant 11 Blättchen [Eledonella nur 6).

Was die Blutdrüse leistet, ist noch unbekannt; die Gefäße in ihr zeigen ein

Endothel. Bei den Dec. gibt das zuführende Gefäß vor seinem Eintritt in die

Blutdrüse einen Zweig an den Mantel ab imd bildet dann in ihr ein Capillar-

netz, aus dem das Blut durch Venen in das Vas afferens der Kieme gelangt

(gegen Joubin, s. Bericht f. 1885 III p 49). Bei N. ist, obwohl die Blutdrüse

fehlt, das zuführende Gefäß doch vorhanden. Speciell den My. ist ein Gefäß
eigen, das vom Vas afferens der Blutdrüse ausgeht und die Kieme der ganzen

Länge nach unterhalb des Kiemennerven durchläuft. Phylogenetisch ist die

Kieme der Ögops. jünger als die der Myops.

Über die Spermatophoren von Eledone s. Meyer (Vj-
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Nach Drew(^) kann bei Loligo die Begattung innerhalb weniger Stunden

mehrere Male stattfinden, entweder mit gleichgerichteten Leibern oder Kopf
gegen Kopf. Das (^ überträgt die (bis 40) Spermatophoren mit dem etwas

modificirten linken ventralen Arme entweder an irgend ein Organ in der Mantel-

höhle, z. B. den Oviduct, oder an die äußere Buccalmembran. Dabei treten

die Spermaschläuche hervor und heften sich mit ihrem Klebstoffe an; im 1. Falle

wird das Sperma gleich frei und gelangt allmählich ins Wasser, im 2. wird es

langsam in einen Behälter überführt, der im Gewebe der Buccalmembran liegt.

Die Befruchtung hat Verf. nicht beobaclitet. Die Eier werden bei der Ablage

zunächst in eine dünne Gallerte, das Secret der Oviductdrüsen, dann in eine

festere, das Secret der Nidamentaldrüsen, eingehüllt. — Verf. erörtert zum
Schlüsse alle Arten der Begattung bei den Cephalopoden und möchte die Me-

thode von Loligo als das eine Extrem, die von Tremoctopus als das andere,

und die von Ootopus als »the modern greatly specialized product of a modi-

fication such as early cephalopods probably developed« betrachten.

Über junge Sepia offlcinalis s. Vayssiere; zur Psychologie von Octopus

s. Pieron.
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1. Tanicati in generale.

Sulla filogenesi v. infra, Vertebrata, Jaekel(2).

V. Lohmann (^)

2. Appendicolarie.

3. Ascidie.

V. anche Brement, Hartmeyer (3,^), Kerdman, Lohmann (^j, Redikorzew,
Sharp e Sluiter.

Riesaminando !a collezione di Ascidie che servi giä a Heller per la sua me-
moria SU i Tunicati del mare Adriatico e che e ancora completa nel Museo
di Innsbruck, Hartmeyer(2) discorre delle specie di Ascidia. Alla fine della

nota 1' A. da una lista della sinonimia.

Hartmeyer(^) lia riepilogato le sue concliiusioni circa alla distribuzione
geografica delle Ascidie. Secondo la sua Revisione 1' A. distingue 16 famiglie,

con 107 generi sicuri e 1286 specie sicure, distribuite in 5 zone (»Arctis,

Subarctis, Tropen. Subantarctis , Antarctis«). La piü ricca e la zona tropi-

cale (tutte le fam., 71 gen., 635 sp.) ; seguono le zone temperate; poi le polari;

la piü povera e l'antartica (11 fam., 25 gen., 50 sp.). Ben poche sono le

specie che si estendono ä piu di 2 zone; solo Ciona int. si puo considerare

come cosmopolita. Per numero e per dimensioni degl' individui i mari freddi

superano di molto i mari caldi; i giganti fra le ascidie si trovano nella regio-

ne antartica. Nessuna specie e nota come tipicamente bipolare. Le due zone
polari si rassomigliano non tanto per avere le stesse famiglie o gli stessi

generi, quanto, e specialmente, per mancare del tutto o quasi interamente, di

gruppi che nelle altre zone hanno valore caratteristico. Per la distribuzione

verticale 1' A. distingue 3 regioni: »Litoral, Continental und Abyssal«. Per
la maggior parte delle specie abissali probabilmente la diffusione e cosmopo-
lita. Cosi p. es. Ouleolus finora e stato trovato nei mari profondi di tutte le

regioni ad eccezione dei mari polari del nord, in parte con specie identiche.

Alla fauna abissale mancano le Perophoridae, Diazouidae, Polycitoridae, Clave-

linidae. Anche le Botryllidae sono prevalentemente litorali, ma una specie e

pure abissale. Del resto la maggior parte dei generi e delle specie apparten-

gono alla fauna litorale; specie esclusivamente o prevalentemente continentali

abissali rappresentano appena 11,88 ^ ; la fauna piü povera e la coutinen-

tale. Le maggiori profonditä conosciute per le Ascidie sono 5220 m per Hypo-
bythius calycodes e 5625 m per Bathyoneus minutiis.

II voluminoso lavoro di Hartmeyer (^) sulle Ascidie raccolte nella spedizione

tedesca nei mari polari del Sud comprende una parte sistematica e una parte
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faunistica. In complesso la Spedizioue ha raccolto 42 specie (12 n.) di cui 6 a

Simonsbai, 11 a Kerguelen, 2 a St. Paul, 23 corrispondenti all' Antarctis. Vi

e pure un nuovo genere [Oligocarpa) di Polyzoinae, di Kerguelen. Della

maggior parte delle specie e data una estesa descrizione, d' indole sistematica,

cosi della forma esterna come dell' organizzazione interna. — Circa alla parte

faunistico-biologica 1' A. si ferma prevalentemente a discorrere della distri-

buzione geografica e verticale, aggiungendo qualche accenno suUa grandezza dei

singoli individui di Ascidie semplici o delle singole colonie [v. sopra p 2].

Molte colonie erano giovani.

Molte Ascidie, ma specialmente la Phallusia mamillata, esaminate dal Henze,

si sono fatte notare per la sorprendente aciditä del loro sangue. Basta inci-

dere il mantello e introdurre una carta di tornasole per vedere una colorazione

chiaramente rossiccia. Ma piü energica e la reazione acida dei corpuscoli

sanguigni, quasi di un acido miuerale forte. II plasma del sangue non presenta

col tempo alcuna mutazione apparente; invece i corpuscoli a poco a poco si

colorano prima in giallo-verdiccio e poi in azzurro. L' A. chiama »Chromogen«

questa sostanza facilmente mutabile contenuta nei corpuscoli. Le ceneri del

cromogeno dimostrano la presenza di vanadio. Molto probabilmente questo

corpo si trova sotto forma di acido vanadico, nella proporzione di oltre

il 15^0, tenendo conto che le reazioui con tannino, pirogallolo e brenzcate-

china avvengono col cromogeno precisamente come coli' acido vanadico stesso.

L' importanza di tali combinazioni vanadiche e da ricercare forse nell' azione

catalitica, p. es. per agevolare le ossidazioni.

L' novo di Phallusia mamillata^ quantunque appaia perfettamente omogeneo
e trasparente, allorche e vivo, invece, secondo Conklin, quando e fissato e

colorato, presenta le stesse diflferenziazioni fondamentali dell' ooplasma che si

trovano nelle uova di altre ascidie. Come in Ciona e Cynthia al polo vege-

tativo, immediatamente dopo 1' entrata dello spermatozoo, si tinge con eosin

a

una calotta di protoplasma che piii tardi si estende in forma di falce intoruo

all' estremitä posteriore dell' novo. In ultimo questa falce da origine alle cel-

lule muscolari e mesenchimatiche della coda della larva, e perciö e omologa

alle falce mesodermica di Cynthia. Allo stadio di 2 blastomeri, come in

Cy. e Ci.^ sono giä distinte in Ph. le sostanze che passeranno nelle cellule

dell' ectoderma e dell' entoderma. — Come in Aseidia aspersa, Cy. partita^

Ci. int. e Molgula onanh.., lo stadio dello sviluppo di blastomeri 1/2, 2/4 e

1/4 di Ph. dimostra che anche in questa specie non si ha sviluppo di una larva
intera da un solo blastomero. Le larve 1/2, sebbene sembrino complete alla

superficie, nondimeno mostrano nelle sezioni di non aver gli organi caratteristici

dell' altra metä maucante. Le larve 2/4 anterior! e posteriori, e tutte le larve

1/4 sono estremamente atipiche ed incomplete. Gli organi che tipicamente si

formano luugo il piano mediano cosi da destra come da sinistra (corda, in-

testino, piastra neurale) possono essere presenti nella larva nata da una metä
o dall' altra; ma mai un organo o tessuto deriva da cellule che tipicamente

avrebbero dato origine ad una maniera diversa di organo o tessuto. Come
dunque in altre ascidie 1' novo di Ph. ha un grado relativamente alto di diffe-

renziazione ed un grado basso di regolazione.

II Daumezon(2) descrive le modificazioni successive da lui osservate in alcuue

colonie di Distonia [Eudistoma) tridentatmn tenute in cattivitä negli acquarii.

»ün cormus devenu litteralement nauseabond peut, si ou ne 1' abandonne pas,

arriver ä se regenerer par bourgeonnement«. — V. anche Daumezon(^).
II Polimanti trova, qualunque sia lo stimolo (meccanico, corrente elettrica,

luce), le colonie di Pyrosoma si stancano in tempo relativamente breve, cosi
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che non rispondono piü neppure ai piii forti stimoli. Portando via fuori

dell' acqua uua colonia, questa continua a luccicare per 5-10', poi diveuta

completamente oscura. Se in questo stato viene eccitata, fosforeggia di nuovo,

ma intanto si oscura assai piü presto che quando sta immersa in acqua. Se

nello stesso recipiente si trovano due colonie, entrambe ben rispondenti alle

eccitazioni, facendone luccicare una mediante stimoli mecanici o altri, 1' azione

della luce ottenuta dalla colonia stimolata e sufficiente per fare luccicare anche
1' altra. La fosforescenza dei Pirosomi non ha nulla che fare con i pro-

cessi di ossidazione. La colonia puö luccicare spontaneamente
,
qua e lä o

anche in toto, senza bisogno di alcuno stimolo. Ma se questa fosforescenza

continua, e seguo che la colonia e vicina a morire. In tale stato la luce tende

al rossiccio. — V. anche Neumann.

4. Salpe.

V. anche Ihle.

II Bruchlos ha preso ad esaminare 1' origine e la struttura dello stolone
in varie specie di Salpe, ma sopratutto in S. flagellifera e democratica. In

generale egli conferma le conchiusioni del Seeliger [v. Bericht f. 1885 IV p 7].

Lo stolone completo con stadi 6 elementi: tubo ect., tubo ent., cordone genitale,

2 cordoni laterali, tubo nervoso. Contra il Korotneff [v. Bericht f. 1894 Tun.

p 11] 1' A. nega 1' esistenza di un settimo componente, il cordone pericardiale:

il cuore non partecipa punto alla composizione dello stolone. »Was die ecto-

dermale Entstehung des Nervenrohres anlangt, so muss ich sie verneinen, denn

auf keinem Schnitte habe ich eine Proliferation der Ectodermschicht in der

Weise erkennen können, wie sie Korotneff in Fig. 5 zeichnet.« — Nel ricchis-

simo materiale raccolto dalla Valdivia piü di 500 individui sessuati presenta-

vano tracce profonde di degenerazione cosi negli organi interni, come nella

muscolatura. L' embrione rimane nel corpo dell' individuo genitore molto a

lungo, fino a che lo riempia del tutto. In media la grandezza degli individui

completamente sviluppati e di 13-14 mm; 1' embrione coutenuto giunge fino a

5-7 mm.

Dopo una breve descrizione anatomica della Cyclosalpa affinis, Ritter &
Johnson studiano in particolare la maniera come si va successivamente accrescendo

e differenziando la catena di questa specie, sopratutto per esaminare, fino a

quäl punto si possa dire che sia generale nelle Salpe la periodicitä dell' ac-

crescimento, anche a somiglianza di ciö che e noto per le plante [v. Bericht

f. 1910 Tun. p 5]. Per ottenere valori quantitativi da paragonare gli AA.
misurano gli zooidi delle ruote (»wheels«) e quelli di una porzione della catena

non ancora trasformata in ruote (molte tabelle e varie grafiche). L' andamento

delle curve dimostra che le differenze di grandezza fra gli zooidi di una mezza

ruota aumentano molto a misura che gli zooidi crescono ed acquistano sempre

piü la forma tipica. Sono pure esaminati i particolari della segmentazione

dello stolone, e la maniera come gli zooidi si spostano alternativamente a

destra e sinistra per disporsi in doppia fila. Nel meccanismo dello sposta-

mento una grande Influenza esercitano i peduncoli e piü specialmente i pezzi

basilari (»foot pieces«) i quali, dopo varie modificazioni di lunghezza e di forma,

in ultimo si raccorciano. — Le differenze di grandezza fra i varii zooidi di

una ruota non sono in rapporto con la quantitä di sangue che vi affluisce. La
disposizione a ruota degli zooidi in Cycl. non ha nulla che fare (contro Brooks)

con la posizione che prendono i primi 4 blastozooidi di Pyrosoma.
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Un nuovo organo di senso e stato scoperto dal Todaro suUa auperticie

delle Salpe. Per la forma e per 1' intima struttura (peli cuticolari lunghi, mol-

leggianti e circondati da una eudolinfa, chiusa complctamente in un tubo ialino)

r A. trova una perfetta corrispondenza con i canali semicircolari dei Verte-

brati e gli organi della linea laterale dei Pesei e degli Anfibii. Similmente

»la funzione di questi organi di senso e la medesima della funzione dei canali

semicircolari, che pare serva all' equilibrio e all' orientazione degli animali«.
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Zur Strassen, 0., s. Hempelmann.

I. Ontogenie mit Ausschluss der Organogenie.

A. Allgemeiner Theil.

a. Oogenese and Spermatogenese.

Nach Allen (^) liegen die Geschlechtszellen von Amia und Lepidosteus

zuerst im Entodeim [s. Bericht f. 1909 Vert. p 47]. Bei A. lassen sie sich

von den sie umgebenden Zellen des peripheren Entoderms nur durch die An-
ordnung der Dotterplättchen unterscheiden, und so fragt es sich, ob man sie

zugleich mit jenen nicht als noch wenig differenzirte Blastomeren ansehen kann.

Bei L. werden sie erst in der lateralen und ventralen Wand des Darmes be-

obachtet, wohin sie jedenfalls aus anderen Orten eingewandert sind [s. auch

Bericht f. 1906 Vert. p 51, f. 1907 p 47 u. 79]. Bei Ä. gelangen sie aus

dem Entoderm in die Seitenplatte des Mesoderms; nach der Entstehung des

Cöloms liegen sie in der Somatopleura nahe beim entstehenden Mesenterium,

und zuletzt gelangen sie in dieses selbst. Wenn überhaupt, so gehen bei Ä.

nur sehr wenige Sexualzellen auf ihrer Wanderung zu Grunde. Bei L. wan-

dern sie zuerst zur dorsalen Darmwand und gelangen von hier aus zur Anlage

des Mesenteriums, die noch aus lockerem Mesenchym besteht. Schließlich liegen

sie im dorsalen Theil desselben und wandern lateralwärts zu den Anlagen der

Keimdrüsen, aber nur etwa die Hälfte erreicht diese Anlage; die übrigen bleiben

theils in Darmentoderm und Splanchnopleura, theils im Darmgekröse hängen. Ihre

Gesammtzahl variirt bei L. und Ä. Vom Ende der Wanderung aus dem Ento-

in das Mesoderm bis zu den letzten Stadien, wo sie noch gezählt wurden, sind

ihrer bei A. etwa 75, bei L. 765, wovon 636 noch im Mesoderm lagen.

Wie bei den Amphibien [s. Bericht f. 1908 Vert. p 76] so ist auch bei

Chrysemys nach Dustin(^) die Anlage der Keimdrüsen zuerst paar, dann un-

paar und zuletzt wieder paar. Im primär paaren Zustande erkennt man

sie schon bei Embryonen mit Primitivrinne im hinteren Drittel als 2 Ver-

dickungen des Entoderms. Von hier aus wandern die Geschlechtszellen zur
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Wurzel des Mesenteriums, und nur aus ihnen bildet sich die primäre paare

Drüsenanlage. Erst in der secundären paaren Anlage gesellen sich zu ihnen

Elemente aus dem Cölomepithel, von denen manche sich in Gonocyten um-

wandeln können. Im Ganzen gibt es 2 Generationen von Geschlechtszellen. —
Da die Gonocyten bei C. im Entoderm entstehen, bei Amphibien aber erst im

Mesoderm beobachtet werden, so liegt die Annahme nahe, dass sie sich bei den

letzteren vorher der Beobachtung entziehen und überhaupt früher als bei G.

aus dem Entoderm auswandern. Die Dotterkörper persistiren in ihnen auf-

fällig lange, aber pigmentirte Gonocyten fanden sich bei C. nicht. — Die

phäochromen (chromaffinen) Zellen stehen im engsten Zusammenhang mit dem

Nervengewebe des Sympathien s. In frühen Stadien besteht dieser nur aus

Zügen von Zellen und aus Nervenfibrillen. Erst bei Embryonen von 9 cm
Länge ab nimmt die Zahl der Zellen zu, und zwischen ihnen treten phäochrome

Elemente auf, die an mehreren Orten zu gleicher Zeit entstehen. Offenbar

differenziren sie sich aus den Sympathogonien (Poll), die zeitlebens die Sym-

pathoblasten einerseits und Phäochromoblasten andererseits liefern können. Da
die Follikel ebenfalls mit Nerven versehen sind, so mag die bedeutende Volum-

zunahme bei ihrer Reifung mit einer Dehnung der Nerven verbunden sein, die

ihrerseits durch Vermittelung des phäochromen Gewebes auf die Musculatur

wirken und so die Ruptur des Follikels verursachen. — Die Musculatur des

Ovariums entwickelt sich bei Homo wie bei Felis [s. Bericht f. 1909 Vert.

p 48], nur etwas früher als bei der letzteren (in der 8. Woche post partum),

wahrscheinlich weil die intrauterine Entwickelung bei H. länger dauert. Ebenso

unterscheidet sich die Entwickelung der Medullärstränge nur wenig von dem
gleichen Processe bei F. Während sich bei H. Entwickelung und Atresie

gleichzeitig vollziehen, sind die beiden Vorgänge bei F. zeitlich von einander

getrennt.

Dustin (^) wendet sich gegen Allen. Es handelt sich um die Anlage der Ge-

schlechtsdrüse sowie um die Zahl, die 2. Generation und die Wanderung der

Geschlechtszellen. — Allen (2) betont, dass die Geschlechtszellen (wie erneute

Untersuchungen gezeigt haben) auch hinter dem Embryo von Chrysemys liegen.

D. hat dies übersehen und gibt deswegen eine viel zu geringe Zahl an. Ferner

hat sich Verf. nicht davon überzeugt, dass in späteren Stadien Geschlechtszellen

aus den Peritonealzellen entstehen, findet auch keine Übergänge zwischen bei-

den. — Über die Keimzellen von Homo s. unten p 88 Fuss.

Die Anlage der Genitaldrüse bei Siredon ist nach Spehl & Polus paar

(mit Dustin). Sie liegt im dorsalen Theil der Seitenplatte, wird später unpaar

und dann wieder paar. Gonocyten, die direct aus dem Dotterentoderm in die

Wurzel des Mesenteriums eintreten, wurden nicht beobachtet.

Longley findet bei geschlechtlich unreifen Felis mehr reifende Eier als bei

geschlechtlich reifen. Obwohl man Eier mit der 1. und 2. Richtungspindel

bei Erwachsenen auch vor der Begattung antrifft, so hängt doch die Reifung

sich weiter entwickelnder Eier nur von der Begattung ab. Abgesehen von der

Anwesenheit des 1. Richtungskörpers lassen sich beide Richtungspiudeln an der

Zahl der Chromosomen unterscheiden, deren reducirte Zahl jedenfalls nicht

unter 14 beträgt. Die 1. Spindel steht immer senkrecht zur Peripherie des

Eies und bildet sich 20-50 Stunden nach der Begattung; die 2. Spindel theilt

sich erst, nachdem das Spermium in das Ei eingedrungen ist. Die Spindeln

treten sowohl am vegetativen als auch am animalen Pol auf, ja sogar an irgend

einer Stelle zwischen den beiden. Oft sind die beiden Richtungskörper nicht

von einander zu unterscheiden. Wie die Reifung des Eies, so hängt auch die

Ovulation von der Begattung ab und erfolgt am Ende des 2. Tages nach
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ihr. Bei jeder Ovulation werden etwa 4 Eier ausgestoßen, wobei keine regel-

mäßige Abwechselung in der Thätigkeit der beiden Ovarien wahrzunehmen ist.

Werden im Laufe des 1. Tages nach der Geburt die Jungen der Mutter weg-
genommen, so wird diese schon nach 4 Wochen wieder brünstig und kann be-

gattet werden. — Die Tuben enthalten sehr viele Spermien, die alle die Ten-
denz haben, in die Nähe des Eies zu gelangen. — Ovarialeier können in jedem
Stadium degeneriren bis zu dem mit abgeschnürtem Richtungskörper und aus-

gebildeter 2. Spindel.

Werden Q von Gallus zur passenden Zeit mit Sudan III gefüttert, so lagert

sich nach Riddle(^) der Farbstoff schichtenweise im wachsenden Eie ab; so lässt

sich an den gefärbten Ringen das tägliche Wachsthum des Eies messen. Bis

zu 6 mm Durchmesser wächst es verhältnismäßig langsam, von da ab hingegen

sehr rasch und ist in 5-7 Tagen zur Ovulation bereit. Wahrscheinlich bildet

sich der weiße Dotter, wenn das ^ nur wenig Nahrung aufnimmt, d. h. von

1 bis 5 Uhr Morgens, der gelbe während der übrigen Tagesstunden. Jener

ist wohl entweder eine Vorstufe oder eine Entartung des gelben. Die Ent-

stehung der Schichten in den Eiern (auch von Selachiern, Amphibien und
Marsupialien) ist so erklärt. — Die grobe chemische Constitution des gelben und
weißen Dotters und die Verdauung des ersteren wurden an Embryonen und in den

Follikelzellen studirt. Bei der Verdauung des gelben Dotters zeigt der Rest

einen dem weißen Dotter ähnlichen Bau. Fett und Phosphate werden schneller

verdaut als Proteide. Vorgänge, die zur Bildung des gelben Dotters führen,

bewirken in umgekehrter Richtung seine Deformation. Die Anwesenheit von

Lipochromen (»Vitello-Lutein«) ausschließlich in den großen Dotterkugeln ist

jedenfalls durch die Anwesenheit von Fett in ihnen bedingt, in dem sich ja

Lipochrome leicht lösen. Die Dotterbildung wird leicht verständlich, wenn
man die Umkehrung der Enzymwirkungen und die Rolle des Lösungscoefficienten

der Substanzen in Betracht zieht, die sowohl im Blute als auch im Dotter lös-

lich sind.

Vander Stricht veröffentlicht eine eingehende Arbeit über die Entstehung

des Dotters im Ei von Felis [s. auch Bericht f. 1908 Vert. p 54, f. 1907 Vert.

p 48 etc. 0. van der Stricht]. Zuerst schildert er die Veränderung des Chro-

matins während der Wachsthumsperiode : das Keimbläschen ist zuerst ein

noyau deutobroque, dann leptotene, synaptene, pachytene, diplotene und dictye.

Die Veränderungen am Schlüsse dieser Periode bestehen hauptsächlich in einer

Condensation des Chromatins. Die zu Ringen oder Achten angeordneten

Schleifen werden kleiner, von regelmäßigem Contur und sind von einander

völlig isolirt. Zuletzt verwandeln sie sich in Kugeln, aus denen die Chromo-
somen der 1. Richtungspindel hervorgehen. — Während der Synapsis wurde eine

parallele Anlagerung zweier Schleifen nicht gefunden (gegen Winiwarter & Sain-

mont). — Schon in den jüngsten Stadien haben die Oocyten 1. Ordnung ein

Centrosom (Corps vitellin) und eine dem Keimbläschen dicht anliegende,

halbmondförmige, körnige, vitellogene Schicht (couche vitellogene). Jenes liegt

zwischen den Körnchen dieser Schicht, an ihrer dicksten Stelle, und zeigt ent-

weder Centralkörnchen oder ein hanteiförmiges Stäbchen. Theilungen wurden
sehr oft beobachtet. In der Regel ist es von sehr feinen Körnchen oder ge-

raden oder gebogenen, körnigen Nadeln unmittelbar umgeben. So erhält sich

der ganze Dotterkern bis zum Stadium des noyau diplotene, dann zerfällt er

und rückt vom Keimbläschen weg bis zur Peripherie des Eies. Die Centro-

somen theilen sich weiter und enthalten (Flemming's Gemisch) sehr feine Körn-

chen, die vielleicht aus der multiplen Theilung der Centralkörper hervorgegangen

sind, selten bis zu den Reifungstheilungen bestehen bleiben und bei der Be-
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fruclitung nicht mehr vorhanden sind. Die Couche vitellogene besteht aus

Mitochondrien, die sich lebhaft vermehren ; wenn sie den Kern umgeben, spricht

Nichts dafür, dass sich Kernsubstanzen an ihrem Aufbau betheiligen. Nach
dem Zerfall des Dotterkerues werden die Mitochondrien an der Peripherie des

Eies wieder sichtbar und vermehren sich hier auf Kosten der von den Follikel-

zellen gelieferten Nahrung. — Junge und ältere Eier zeigen constant 1 oder

2 eigenthümliche Körper von der Größe eines Blutkörperchens. Sie sind oft

homogen, oft mit etwas hellerer Mitte, färben sich mit Safranin und Häma-
toxyliu und entstehen höchst wahrscheinlich durch rasches Wachsthum eines

der zahlreichen safranophilen Körnchen im Protoplasma der jungen Eier. Diese

Körper (corps enigmatiques) sind noch während der ersten Phasen der Furchung

vorhanden, haben Nichts mit Centrosomen zu thun und erinnern an den Körper

im Ei von Sagitta (Elpatiewsky). — Die ersten Fettkugeln erscheinen im Ei

erst in mindestens 5 Wochen alten Ovarien und bilden sich scheinbar ganz

unabhängig von der Couche vitellogene. Mit dem Alter des Eies nehmen sie

an Zahl zu, liegen zunächst unregelmäßig zerstreut und sammeln sich dann im

Centrum, wobei sie das Keimbläschen zum animalen Pol verdrängen. Überall

bleibt aber die von Mitochondrien eingenommene Rinde von ihnen frei. Je

nach der Menge des Deutoplasmas gibt es bei F. dotterarme und dotterreiche

reife Eier. In jenen liegt der meiste Dotter am vegetativen Pole, während das

Keimbläschen ganz an die Peripherie bis in die Ptinde rückt. Bei den dotter-

reichen hingegen ist der Dotter im Centrum angehäuft, wobei eine große Strecke

Protoplasmas frei bleibt. Beide Eisorten lassen sich bis in spätere Furchungstadien

verfolgen. — Die 1. Furchungspindel liegt etwas tiefer im Ei und zeigt

kleinere Chromosomen als bei anderen Säugethieren. Die 2. ist sehr klein und

liegt stets senkrecht zur Oberfläche, ganz an der Peripherie. An ihren beiden

Polen, oder blos an einem, erscheinen Centrosomen, die sich lebhaft färben.

Während der Reifung und Befruchtung liegen die »besonderen Körper« immer

an der Peripherie im animalen Theil des Eies und rücken erst zuletzt, indem

sie etwas Bildungsplasma nach sich ziehen, ins Innere. Während der ersten

Phasen der Befruchtung bleibt die Polarität des Eies erhalten, verändert sich

aber in Bezug auf die Stelle, wo die Richtungskörper abgeschnürt werden. Die

Dottermassen liegen bald ganz in der Nähe derselben, bald am entgegengesetzten

Pole, bald seitlich. Wenn sich die Pronuclei einander genähert haben, so steht

die durch ihre Centren gehende Achse senkrecht zu der die beiden Eipole ver-

bindenden; dann dreht sich jene um 45°, und nun fallen beide in die der

späteren 1. Furche entsprechende Achse zusammen. Nachdem die definitive

Achse sich gebildet hat, wird die Vertheiluug des Bildungs- und Nährmateriales

symmetrisch. — Die beiden ersten Blastomeren zeigen eine deutliche Polari-

sation. Das eine von ihnen theilt sich langsamer, hat einen unregelmäßi-

gen, gelappten Kern und enthält den »besonderen Körper«. Wie die 1., geht

auch die 2. Furche durch den animalen und vegetativen Pol und steht senk-

recht zur 1. Während der weiteren Furchung ändert sich die Form der Kerne

mit jedem Stadium etwas. Die mitochondrialen Gebilde, Dottersubstanzen und

besonderen Körper persistiren auch weiterhin.

Nach Russo(V') unterscheiden sich die beiden, schon früher beschriebenen

[s. Bericht f. 1909 Vert. p 51] Eitypen von Lepus dadurch, dass die einen

(anabolischen) Lecithinkörper, die anderen (catabolischen) deren Producte, fett-

säureartige Krystalle, enthalten. Die catabolischen Eier entarten häufiger und

führen dann statt der Krystalle fettige Körperchen. Bei L., die eben geworfen

haben, enthalten die über die Oberfläche des Ovars vorragenden Follikel nur

Eier vom catabolischen Typus und seinen Entartungen. Die gleich nach dem

Zool. Jahresbericht. 1911. Vertebrata. 11
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Wurf begatteten Q haben bei der nächsten Niederkunft todte Embryonen,

größtentheils männlichen Geschlechtes, was wahrscheinlich auf der Befruchtung

weit entarteter catabolischer Eier beruht. Indessen wurden Eier mit Fettsäure-

krystallen im Stadium von 2-4 Blastomeren in den Eileitern gefunden [s. Heape

im Bericht f. 1908 Vert. p 53]. Sie sind also befruchtungs- und eutwicke-

lungsfähig; dies wird durch die übereinstimmende Zahl der im Eileiter gefundenen

Eier, der gelben Körper und der Durchschnittszahl der Jungen bekräftigt. —
Die Ursache des verschiedenen Geschlechtes liegt bei Säugethieren im charak-

teristischen Stoffwechsel der Eier. — Hierher auch Russo(^).

Nach Russo(^] wird bei hungernden Lepus die Bildung des für das Ei be-

stimmten Nährmateriales beschleunigt [s. Bericht f. 1907 Vert. p 50, 91, f. 1909

Vert. p 51, 54, 80 und f. 1910 Vert. p 46, 47, 61]. So sind die »globuli

a struttura mielinica« schon bei Oocyten vorhanden, deren Follikel blos aus

einer Schicht annähernd cubischer Zellen besteht. Bei 2- und 3 schichtigem

Follikelepithel nimmt die Quantität des Nährmateriales im Ei noch mehr zu,

wird aber bei längerem Hunger nicht vom Ei selbst verbraucht. Mit diesen

Processen sind auch Structurveränderungen im Plasma der FoUikelzellen ver-

bunden. — Das Keimepithel vergrößert seine Thätigkeit, indem es Nährmaterial

aus der Peritonealflüssigkeit resorbirt. Wahrscheinlich beschleunigt bei L. wie

bei Salmo (Miescher) der Hunger die Function der Geschlechtsdrüsen, aber dies

geschieht wenigstens bei L. nicht auf Kosten anderer Gewebe und Orgaue.

Allerdings wird bei L. der Hunger experimentell hervorgerufen, während die

Hungerperiode der die Flüsse hinaufsteigenden Salmoniden eine biologische Er-

scheinung ist. — Hierher auch Russo{4,^) und Perroncito(V)-

In Ovarialeiern von Homo fand Loyez Mitochondrien (couche vitellogene), einen

Dotterkern (noyau vitellin) und einen besonderen Körper (corps önigmatique,

s. auch oben p 49 Vander Stricht). Das Verhalten dieser Gebilde zeigt sonst

nichts wesentlich Neues. Es scheint jedoch, dass ein Theil der Mitochon-
drien sich direct in Dotterkugeln verwandelt. Die besonderen Körper sind

wohl den chromatischen Körperchen (nucleoles cytoplasmiques] in den Eiern

der Tunicaten analog. Der Liquor folliculi entsteht jedenfalls auch hier als

eine Ausscheidung der FoUikelzellen. Außerdem wurden amöboide Bewegungen

und Knospung am Keimfleck beobachtet.

IVIeves(i) untersucht die Länge der Chromosomen in den Spermatogonien,

Spermatocyten, Bindegewebzellen und Epithelien von Salamandra. An Polar-

ansichten von Muttersternen der Spermatogonien zeigen sie eine verschiedene

Länge: das längste (24.) ist mehr als 3 mal so lang wie das kürzeste (1.);

zwischen dem 8. und 9. Chrom, ist der Unterschied immer sehr groß. Chromo-

somenpaare kann man nicht unterscheiden, aber ihre Anwesenheit nicht als

ausgeschlossen betrachten, da die Differenzen zwischen Chrom. 1 u. 2, 3 u. 4

etc. zu gering sind. Ab und zu liegt ein sehr kleines Chrom, in der Spindel,

was wohl durch mechanische Verhältnisse erklärt werden kann. Bei der Tonneu-

form der heterotypischen Theilungen der Spermatocyten sind die 12 Chrom,

verschieden lang; 4 zeichnen sich durch geringeres Volumen aus. — In den

somatischen Zellen ist das Verhältnis ungefähr dasselbe, jedoch ist die Diffe-

renz zwischen Chrom. 8 und 9 um die Hälfte geringer. Vergleicht man die

Zahlen für je 2 auf einander folgende Chrom, in den verschiedenen Figuren,

so kommt man zu dem Resultat, dass die der untersuchten Mitosen sehr ver-

schieden gegen einander abgestuft sind. Dies trifft auch für Mitosen gleicher

Stadien, die von einem Kiemenblatt stammen, ein. Paare können auch hier

nicht unterschieden werden, ebenso fehlen constante Formen. — Zum Schlüsse

bespricht Verf. die Individualitätshypothese und kommt zu der Überzeugung,
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dass das Auftreten von Chrom, in constanter Zahl und vielfach auch von con-

stantem Volumen bei der Zelltheilung eine ererbte Eigenschaft der Chromosomen-

substanz ist. Dass die Kerne der Geschlechtszellen nur die halbe Zahl der

Chromosomen erzeugen, ist ihnen gleichfalls durch Vererbung eigen.

Walker macht auf die sehr verschiedene Form und Größe der Chromosomen
der heterotypischen Reifungstheilungen bei Triton und Lepidosiren aufmerksam.

Da sie außerordentlich variabel sind, so bringen vielleicht gerade diese ihre

Eigenthümlichkeiten die individuellen Abänderungen in der Nachkommenschaft

hervor. Fortwährende Variationen der Chromosomen werden auch solche in

Thier und Pflanze verursachen. Um die Entstehung neuer Arten zu erklären,

braucht man diese nicht nur während bestimmter Perioden entstehen zu lassen,

wie es die Mutationstheorie haben will.

Die verschiedenen Zellgenerationen im Keimepithel des Hodens von Lepi-

dosiren sind nach Agar denen der Amphibien äußerst ähnlich. Die Zahl der

Chromosomen in somatischen Zellen beträgt 38; ein Paar ist merklich größer

als die anderen. Die reduzirte Zahl im Bukett-Stadium entsteht sehr wahr-

scheinlich durch parallele Conjugation in den frühen Prophasen. Beim Beginn

der Synizese gehen die Paarlinge aus einander, bleiben jedoch mit ihren Enden

verbunden und bilden weite Ringe; während der Sjti. und kurz danach trennen

sie sich abermals von einander, wodurch die somatische Zahl wieder hergestellt

wird. Hierbei gerathen die »homologen« Chrom, oft weit aus einander. Bei

der Diakinese tritt an jedem Univalenten Chro.m. eine quere Einschnürung ein.

Sie entsteht wahrscheinlich am spitzen Ende des V's der prämeiotischen

Chrom., entspricht der Quertheilung der Tetraden vom Typus der Copepoden,

kann also nicht der Stelle homolog sein, wo etwa eine Conjugation end to

end bereits erfolgt w^äre. Wie bei den Copepoden führt diese Einschnürung

bei L. nicht zur Theilung, sondern verschwindet in der 2. Metaphase. — Nach

der Auflösung der Kernmembran nähern sich die homologen Chrom, einander,

verbinden sich mit den Enden und bilden abermals Ringe. Bei der 1. Reifungs-

theilung gehen jedenfalls ganze, homologe Chrom, aus einander. Zwischen der

1. und 2. Theilung existirt nur ausnahmsweise ein Ruhestadium. In der Meta-

phase der 2. Theilung theilen sie sich der Länge nach und bilden Tetraden

wie in der 1. Metaphase. Tritt aber kurze Ruhe ein, so vertheilen sich die

38 Chrom, an der Peripherie der Kernmembran, verbinden sich durch Fortsätze

und können den gefiederten Chromosomen der Oocyten sehr ähnlich sehen. —
Die Prophasen der Spermatogonien verlaufen sehr einfach und zeigen Nichts,

was einem Zygonema vergleichbar wäre. In den Spermatogonien und somati-

schen Zellen liegen die kleinen und die großen Chrom, beisammen und zeigen

schon die Tendenz zur Paarung. — An den Reifungsmitosen von L. lässt sich

die Realität der parallelen Conjugation der Chromosomen deswegen beweisen,

weil das Chromatin des ruhenden Kernes zuerst in dünne, sich überkreuzende

Fäden zerfällt, die nicht die Tochterfäden eines bereits getheilten Spirems sein

können. Außerdem entspricht die nur gelegentlich hier und da sichtbare Spalte

zwischen 2 conjugirten Fäden dem die Schwesterchrom, während der hetero-

typischen Theilung trennenden Räume.

Aus der eingehenden Untersuchung von Tertli über die Spermatogenese
von Geotriton fuscus sei hier Folgendes erwähnt. Im Ganzen bietet der Vor-

gang nichts wesentlich Neues. Es kommt dabei zur Präreduction, indem in

Stadien, die der heterotypischen Mitose unmittelbar vorausgehen, die dünnen

Chromosomen paarweise mit einander der Länge nach verschmelzen. Die beiden

Mitosen sind hetero- und homöotypisch. In den Anaphasen der ersteren rücken

zu den Polen 12 Chrom., die schon jetzt einen longitudinalen Schlitz erkennen

11*
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lassen. Während der Interkinese bleiben die g^etheilten Schleifen deutlich. Ein

Flemmingsches Zwischenkörperchen wird stets gebildet. — Die Spermatogonien

lassen sich in primitive und secundäre (»Ultimi spermatogoni«) eintheilen. Die

ersteren theilen sich mitotisch und amitotisch und haben sehr verschieden ge-

formte Kerne. Die secundären theilen sich nach dem somatischen Modus nicht

mehr, sondern verwandeln sich in Archispermatocyten, die bereits von einem

Kranz von Follikelzellen umgeben sind. Die Entwickelung der Spermien aus

den Spermatiden bietet kaum etwas Neues. Der aus dem distalen Centralkörper

entstandene King zieht sich sehr weit in die Länge; vorn verschmilzt er mit

dem distalen Ende des proximalen Centralkörpers, die ganze mittlere Partie

verwächst mit dem Achsenfaden, der dann dorsal eine Rinne zeigt. — Die

Spermatogenese vollzieht sich in einer Welle, die vom hinteren Hodenrande

nach dem Vorderrande läuft. Der ganze Cyclus dauert ungefähr 20 Monate,

die Entleerung des Samens erfolgt nur im Frühling.

Über die Spermatogenese bei Calidris s. Patten.

Poll(^) arbeitet über Vorsamenbildung bei Mischlingen und untersucht den

Winterhoden von Anas boschas, von Bastarden von A. und Cairina moschata^

einen Jährlingshoden des Maulthieres und eines 5jährigen Mischlings von Pferde-

hengst und einer Chapman-Zebrastute [s. auch Bericht f. 1907 Vert. p 52 und
f. 1910 Vert. p 82]. Die Unterschiede zwischen Hoden von Normalthieren und
Mischlingen sind äußerst gering und betreffen theils die Regelmäßigkeit der

Anordnung des Chromatins in den Äquatorialplatteu, theils Abwesenheit und
Vorkommen von Lymphzeilhaufen. Wie frühere Untersuchungen des Verf. 's

gezeigt haben, macht sich die Hemmungswirkung bei den untersuchten Bastarden

erst bei der Vollendung der Reifungstheilungen bemerkbar. — Lässt man die

väterlichen und mütterlichen Erbmassen im Kerne zu einer »intimen Fusion« erst

während der Entwickelung der Keimzellen gelangen (mit Rückert und Haecker),

so geschieht dies am besten erst dann, wenn der Hoden anfängt fortpflanzungs-

fähige Keimelemente zu liefern, nicht früher. Durch diese Hypothese wird es

verständlich, weshalb die Reifungstheilungen beim hybriden Hoden miss-

rathen: sobald die »Intimfusion« wirklich geschehen soll, scheitert sie an der

Unvereinbarkeit der Erbmassen. Jedenfalls äußert sich die Verschiedenheit der

letzteren in der Vorsamenbildung so gut wie gar nicht.

In den männlichen Geschlechtszellen von Didelphys findet Jordan(^) ein

unpaares accessorisches Chromosom, das das 17. Doppelchromosom der Spermato-

gonien darstellt, als chromatischer Nucleolus während der Ruhe der Spermatocyten

1. Ordnung persistirt, ungetheilt bleibt und früher als die anderen zu einem der

Pole ihrer Älitose gelangt. Erst bei der Mitose der Spermatocyten 2. Ordnung
theilt es sich und verursacht einen Dimorphismus der Spermatiden (5 resp.

4 Chrom.) und Spermien; im Kernnetz der ruhenden Spermatiden ist es nicht

mehr aufzufinden. In der Synizese liegen die feinen Chromatinschlingen po-

larisirt zum Idiozom und verbinden sich paarweise mit ihren Enden (Telo-

synapsis). Daraus gehen halb so viele neue, dickere Schlingen hervor. Der
Charakter der Chrom, in der Prophase lässt vermuthen, dass die Enden der

Schlingen sich hart an einander legen, so dass eine Parasynapsis simulirt wird.

Typische Chondriosomen erscheinen zuerst in frühen postsynaptischen Sta-

dien und liegen gruppenweise im Plasma, häufig jedoch dicht an der Kern-
membran. Bei der Metamorphose der Spermatiden sind es Kugeln, Bläschen

und Körnchen; die letzteren liegen hauptsächlich im Exo-, die anderen im
Endoplasma. Nur die Kugeln und Körnchen scheinen an der Bildung des

Spiralfadens des Zwischenstückes Theil zu nehmen, während die bläschenförmigen

sich verflüssigen und zum Theil mit dem abgeworfenen Protoplasma eliminirt
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werden. Verschmelzungen zwischen den Mitochondrien scheinen nicht vorzu-

kommen. Ab und zu glaubt man basophile Körnchen aus dem Kern ins Plasma

übertreten zu sehen. Die Spermatogonien und Sertolischen Zellen enthalten

nur wenige Mitochondrien; sie sind hier schwer von Fettkörnchen zu unter-

scheiden. Sie fehlen jedoch ohne Zweifel in den Spermatocyten 1. Ordnung

während ihres Wachsthums, treten erst später auf und scheinen wahre Chromi-

dien zu sein. — Sobald die Spermatiden aus der Theilung hervorgegangen sind,

verwandeln sie sich auf bekannte Weise in Spermien. In älteren Stadien

hat sich der bisher compacte Kern (Kopf des Spermiums) wohl durch den Druck

des Nebenkernes vorn ventral gespalten und die Form eines V angenommen.

Das proximale Centralkörnchen liegt Anfangs in diesem Spalt und rückt erst

später etwas nach unten und dorsalwärts. Zuletzt ist das Vorderende des

Spermiums trichterförmig mit verdicktem, das Mittelstück enthaltendem dorsalem

Rand. Die Spirale des Mittelstückes entsteht auch hier aus Chondriosomen.

Das distale Centralkorn bildet wahrscheinlich die dickere Platte, die das Mittel-

stück vom Achsenfaden des Schwanzes trennt. Ein Endstück wurde nicht sicher

nachgewiesen. Wie bei anderen Säugethieren spaltet sich die Sphäre der

2. Reifungstheilung in Nebenkern und Idiozom; von letzterem trennen sich

die Centralkörper. Aus einem Theil des Nebenkernes entsteht das Acrosom,

der andere Theil trägt vielleicht zur Bildung des Zwischenstückes bei. Das

Idiozom verschwindet ganz. — Hierher auch van IVIolle(^).

Während der Prophasen der Spermiocyten 1. Ordn. von Cavia sammelt

sich nach Stevens (^2) das ganze Chromatin an einer Seite des Kernes und

bildet eine Synizese, aus der bald ein Bukett-Stadium mit paarweise aneinander-

gelegten Schlingen hervorgeht. Schon während dieses Stadiums liegt oft ein

Heterochromosom als dichter Chromatinklumpen mitten zwischen den Schlin-

gen und ist auch später noch der Kernmembran dicht angeschlossen. In der

Äquatorialplatte theilt es sich in 2 ungleiche Stücke, so dass die Spermiocyten

2. Ordn. in der Ruhe dimorph sind: die einen enthalten das kleinere, die anderen

das größere Heterochromosom. An den Spermatiden und Spermien wurde aber

kein Dimorphismus bemerkt. Die Spindel der 1. Mitose zeigt außerdem ein

größeres Chromosom, dessen Hälften in Gestalt von V (nicht Ringen, wie die

übrigen) zu den entgegengesetzten Polen wandern. Die Zahl der Chromosomen

ist in den Spermiogonien etwa 56, in den Spermiocyten etwa 28. — Zum
Schluss discutirt Verf. die Möglichkeit der Beziehung des Heterochrom. zur Ge-

schlechtsbestimmung. — Hierher auch oben Mollusca p 18 Perroncito(i).

Retzius(2) untersucht das Verhalten der sich entwickelnden Spermien von

Homo, Salamandra und Myxine zum Biondischen Gemische. Die Färbung

des Chromatins verändert sich jedesmal, wenn die betreifenden Zellen in ein

Theilungstadium eintreten. In den Ruhestadien ist sie violett oder röthlich,

wird aber im Spindelstadium intensiv grün. Beim Übergang der Spermatiden

in Spermien tritt eine eben so starke Affinität zur grünen Farbe ein wie bei

den Chromosomen der Spindelphase. Es kommt zur Ausbildung von sehr reinem

Nuclein (oder Nucleinsäure), das die Spermien bis zur Befruchtung beibehalten.

— Hierher auch Macallum und unten (Cap. L c) Broesike(^) und Iwanow.

Die Spermien von Troglodytes stehen nach Retzius(*) in der Form denen

von Homo näher als denen von Satyrus. Sie lassen jedoch auch im reifen

Zustande die spiralige Structur der Hülle ihres Verbindungstückes erkennen,

wobei die Zahl der Windungen (etwa 7) etwas größer ist als bei H. Die

übrigen Unterschiede betreffen nur Form und Größe der einzelnen Theile [s.

Bericht f. 1910 Vert. p 50]. — Außerdem untersuchte Retzius(^) die Spermien

von folgenden ostafricanischen Thieren: Elephas, Procavia, Equus, Giraffa,
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Gonnochaetes, Cejjhalopkus, Gazella, Ehynchotragus, Äejjyceros, Lithocranius,

Oryx, Cobus, Buffelus, Cynailurus, Felis leo, Xerus, Macroscelides und Struthio.

Bei dem letzteren zeigten die Spermien einen ausgesprochenen Vogeltypus und
ähnelten vor Allem denen von Gallus. Ihr Kopf kann verschieden lang sein.— Nach Ret2ilis(^j existirt der spiralige, dicke Plasmafaden, der den Kopf und
vorderen Theil des Schwanzes der Spermien von Corvus und Pica umhüllt [s.

Bericht f. 1909 Vert. p 56 u. 571 auch bei Cohens und Lanius; infolge dessen

sollten im System die Laniiden ganz dicht zu den Corviden gestellt werden. —
Hieran schließen sich einige Mittheilungen über Spermien von Cypselus, Columha
und Triton.

Die Sertolische Zelle im Hoden von Homo ist nach Montgomery insofern

kein Abkömmling von Geschlechtszellen, als sie von ürspermatogonien her-

stammt, die sich nach somatischem Typus oder durch Amitose noch 2 mal
theilen müssen, um die letzte (»ultimate«) Generation der Spermatogonien zu

liefern. Außer dem Kern enthalten nämlich die ürspermatogonien einen

sich mit basischen Farbstoflen färbenden Stab, der bei den Theilungen ganz
in eine der beiden Tochterzellen und nur eine von 4 Enkelzellen übergeht.

Diese wird zur Sertolischen Zelle, die anderen 3 zu Genitalzellen. Nach
dieser Differenzirung theilt sich die Sertolische Zelle nicht mehr, aber ihr Stab

kann in 2 ungleiche Stücke zerfallen, von denen das kleinere die Theilung
noch einmal wiederholen kann. Bei der Verbindung der Spermien mit der

Sertolischen Zelle ist jede Spur des Stabes verschwunden. Auf eine Sertolische

Zelle kommen also 3 »ultimate Spermatogonien«; sie muss sich also schließlich

mit 24 Spermien in Verbindung setzen. Nichts deutet darauf hin, dass der

Stab ein Product des Kernes ist. Haben die Spermien ihre Verbindung mit

der Sertolischen Zelle gelöst, so stirbt diese ab.

Nach den Untersuchungen von Branca(i) über die beiden Reifungstheilungen

der Samenzellen von Homo zerfällt der Chromatinfaden der Spermiocyten
1. Ordn. in ungefähr 12 Chromosomen, die in der Mitte perforirt sind. Diese

Öffnung verschwindet, sobald sie zu den Spindelpolen rücken. Sie verschmelzen

dann zu einer compacten Scheibe, die erst während der Telophasen zu einem
Ring wird und eine netzförmige Structur annimmt. Die Spindel erscheint ganz
spontan. Bei ihrer Rückbildung wird sie zuerst sanduhrförmig und schrumpft

dann zu einem dünnen Faden zusammen. Das Flemmingsche Zwischenkörper-
chen entsteht scheinbar aus Körperchen, die sich an den Spindelfäden ent-

wickeln. Die Interkinese ist kurz. Der Faden zerfällt in kleine Chromosomen,
die sich später theilen. Die 1. und 2. Mitose zeigen einige geringe Unterschiede

[s. Bericht f. 1910 Vert. p 50].

Nach Monterosso sind die Fettpartikelchen, die zerstreut im Epithel des

Hodencanälchens von Mus vorkommen, nur umgebildete, von den Kernen der

Spermiogonien (z. Th. auch der Spermiocyten) herstammende Chromatinsubstanz.

Durch directe Kerntheilungen entstehen an den erwähnten Zellen kleine, mit

Plasma umgebene Kernknospen, die längere Zeit mit der Mutterzelle in Ver-
bindung bleiben, dann aber sich von ihr ablösen, wobei ihr Chromatin sich in

Fett umwandelt. Solche Knospen können sich unter Umständen noch mehr-
mals theilen. Meist wird ihr Plasma dabei körnig oder geht verloren. Das
so entstandene Fett gelangt mit den Spermien in das Canälchenlumen und löst

sich schließlich im Liquor canaliculi (Tellyesniczky) auf. — Bei der mitgetheilten

Knospung handi.lt es sich weder um eine Chromatinreduction, noch um Pol-

körper, aber jedenfalls entsteht dadurch ein trophisches Gewebe, das die männ-
lichen Geschlechtszellen zu ernähren hat.

Im Anschluss an seine früheren Arbeiten sucht Kohlbrugge festzustellen, ob
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Spermien auch noch vor der Ausbildung der Blastula in die sich theilenden

Furchungskugeln eindringen können. Bei Vespertilio thun sie das nicht [s.

Bericht f. 1910 Vert. p 87]. Bei Lepus ist aber die Zona pellucida für sie

von Anfang an durchlässig, so dass sie schon in Stadien von 4 Blastomeren

in die Zellen eindringen und hier, wie es scheint, zu kleinen tonnenförmigen

Gebilden anschwellen, aber sich den Kernen nicht anlegen wie bei V. Die Sper-

mien sind wohl einerseits Energiespender bei der Furchung, andererseits dienen

sie den Blastomeren als Nahrung. Bei der Verklebung des Eies mit der üterus-

schleimhaut und seiner Umwachsung spielen sie ebenfalls eine wichtige Rolle.

Mit einer Borste verstopft Gllieysse-Pellissier(^) das Vas deferens von Gavia

und untersucht nach 15 Tagen seinen Inhalt. Es stellte sich heraus, dass die

Wandzellen sich von einander und von der Wand abgelöst, abgerundet und

Spermien phagocytirt hatten, wobei es zu Caryoanabiose [s. unten p 70] kam.

Manche Elemente hatten einen ganzen Haufen von Kernen in sich, die durch

Umbildung und Aufquellung der phagocytirten Spermienkerne entstanden

waren. Beobachtungen am lebenden Object (Leucocyten und Spermien von Rana)

zeigten, dass die Phagocytose geschehen kann, ohne dass die Spermien ihre

Bewegungen ganz aufgeben, obwohl sie sich passiv verhalten. Ein Zusammen-
schmelzen von mehreren Leucocyten zu einem Körper scheint hierbei nicht

stattzufinden.

b. Früheste Stadien im Allgemeinen. Entwickelangsmechanisches.

Über den Blastopor der Amphibien s. Goodale(V7 die Normentafel von

Acanthias Scammon.
Nach Bataillon(^) furchen sich jungfräuliche, mit Electricität behandelte Eier

von Rana fusca nur sehr unregelmäßig und gastrulireu nie. Ebenso erfolglos

sind Anstichversuche mit einem Thermocauter. Die Resultate sind bedeutend

besser, und der Procentsatz der sich entwickelnden Eier wird bedeutend größer,

wenn man eine einfache Nadel zum Anstich gebraucht. Daher wird wohl mit

der Nadel irgend ein anderes die Entwickelung stimulirendes Agens (etwa

eine Spur Lymphe etc.) übertragen. Eine bessere Furchung und Entwickelung

bekommt man, wenn man diese Eier mit Blut von J?., Triton oder Fischen be-

streicht. Jedenfalls kann die Entwickelung nur dann erfolgen, wenn sich um
den weiblichen Vorkern eine dicentrische Figur ausgebildet hat. Die Partheno-
genese verläuft wohl in 2 Phasen: 1) der vorbereitenden (Elimination der

Richtungskörper, Bewegung des weiblichen Vorkernes zum Centrum etc.), die

durch jene Behandlung wahrscheinlich hervorgerufen wird, und der 2) die durch

noch unbestimmte, beschleunigende und regalirende Mittel hervorgerufen wird, die

nicht specifisch sind, da sie im Körper anderer Thiere vorkommen [s. Bericht

f. 1910 Vert. p 55].

Bataillon (^) befruchtete Eier von Bufo mit Samen von Rana fusca. Es

findet Amphimixis statt, aber die Entwickelung abortirt. Führt man jedoch

mit dem Einstich etwas Blut ein, so wird die Entwickelung von R. f. regel-

mäßig und vollständig. Im letzteren Falle activirt das eingeführte Element die

parthenogenetische Entwickelung, hingegen wurde durch die Kreuzbefruch-

tung eine inadäquate Amphimixis hervorgerufen, die den regelmäßigen Fortgang

der Entwickelung hinderte. — Fernere Untersuchungen an Eiern von Bufo vul-

garis und calamita zeigten Bataillon ('^), dass das die Parthenogenese des Eies

activirende Agens äußerst verbreitet ist. Es braucht nicht einmal Blut eines

Kaltblüters zu sein: Blut, Hoden- und Milzflüssigkeit von Lcpus und Mus, Blut

und Hodenflnssigkeit von Cyprinus etc. thun dasselbe. Die Befruchtung ohne
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Amphimixis ist nur ein specieller Fall der Processe, die durch Einführung einer

fremden Zelle die Parthenogenese activiren. Beide Eingriffe sind demnach nicht

specifisch.

Nach der Methode von Bataillon lässt Henneguy(^) die Eier von Rana fusca

sich parthenogenetisch entwickeln. Es furchten sich ungefähr 4^, und die Larven
schlüpften 1 oder IY2 Tage später aus als die Controllexemplare, waren 3-4 mm
kleiner als diese und ließen Deformitäten erkennen. Jedenfalls wird alles dies

durch die Abwesenheit männlicher Elemente im Ei verursacht, da angestochene,

normal befruchtete Eier sich völlig normal entwickelten.

Auch Brächet (2) sticht nach der Methode von Bataillon Eier von Rana
fusca an und verursacht damit parthenogenetische Entwickelung. Alle Eier

ohne Ausnahme reagiren auf diesen Eingriff gleich: sie contrahiren sich,

scheiden die perivitelline Flüssigkeit aus, und die Membran hebt sich ab, so dass

sie innerhalb ihrer Hüllen rotireu. Nach 2-2^2 Stunden, zu der gleichen Zeit

wie bei den befruchteten Controlleiern , entsteht normal das graue Feld,

und hiermit werden die künftigen Keimregionen localisirt, was demnach nicht

vom Eintritt eines lebenden Körpers ins Ei, sondern lediglich vom Eie selbst

abhängt [s. auch Bericht f. 1910 Vert. p 52]. In den parthenogenetisch sich ent-

wickelnden Eiern existirt kein Zusammenhang zwischen dem Meridian des An-
stiches (sonst Eintrittstelle des Spermiums) und der Symmetrieebene. Letztere

entsteht an beliebiger Stelle. Da sie aber dennoch erscheint, so kann sie nur

der primären, durch den Eintritt des Spermiums noch nicht localisirten Sym-
metrieebene des Eies entsprechen. Polyspermie [s. auch unten p 57 Herlant]

und Parthenogenese beweisen die Existenz dieser Ebene, die bei normaler Be-
fruchtung durch eine andere ersetzt wird. Während die ersten Befruchtuugs-

phänomene nach dem Anstich bei allen Eiern auftreten, segmentiren sich nur

ungefähr 10% von ihnen, und die, die gleich beim Anfang der Furchung in

mehrere Blastomeren zerfallen, leben nie lange.

Auch McCIendon (^j beschäftigt sich mit künstlicher Parthenogenese bei Batia

und Hyla. Richtig angestochene Eier bildeten die 1. Furche, die in manchen
Fällen durch die angestochene Stelle ging. Weitere Segmentation fand nicht

statt, aber die Kerne theilten sich noch einige Tage lang, jedoch nicht normal.

—

Mit Electricität behandelte Eier (auch von Bufo) bildeten ebenfalls die 1. Fur-

che, die aber den Dotter nicht völlig halbirte. In seiner Wanderung von der

Peripherie zum Centrum hinterlässt der weibliche Vorkern eine Pigmentstraße,
mit der die 1. Furche in einigen Fällen zusammenfällt. Sehr wahrscheinlich

ist sie auch bei normaler Befruchtung vorhanden, und es hängt nur von der

Schnittrichtung ab, ob man sie sieht oder nicht. Wenn auch mitunter spätere

Furchen wenigstens am animalen Pol erscheinen, so geht doch das Ei in weni-

gen Tagen zu Grunde. Die Theilungen des weiblichen Vorkernes wiederholen

sich einige Mal. — Gegen McCIendon betont Brachet(^), dass die künstlich

isolirten beiden ersten Blastomeren von Rana nur dann halbe Embryonen ergeben

können, wenn die 1. Furche das graue Feld genau in der Mitte durchschnitten

hat. Nur wenn dies nicht der Fall ist, sind die beiden ersten Blastomeren

totipotent. Verf. bedauert, dass McCIendon dies bei seinen Versuchen nicht

berücksichtigt hat [s. auch Bericht f. 1904 Vert. p 62].

Am Ende der Prophase haben die somatischen Zellen der 8 Tage alten

parthenogenetischen Embryonen von Rana nach Dehorne(^) 12 zu 6 Paaren

gruppirte Chromosomen [s. auch Bericht f. 1910 Vert. p 58]. Jedes Chromosom
zeigt den Anfang einer longitudinalen Spaltung. In der Metakinese bilden sie

2 Schwester-Sterne, wobei jedes Spaltproduct der ursprünglichen 12 Chrom,

in einem der beiden Sterne enthalten ist. Am Ende der Anaphase liegen an
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beiden Polen wieder 12 zu 6 Paaren angeordnete Chrom., die schon jetzt

die Anzeichen einer longitudinalen Theilung tragen. Diese Subdivision erhält

sich bis zur Prophase der nächsten Theilung. Die Zahl der Chromosomen
parthenogenetischer Embryonen beträgt also die Hälfte der normalen, nämlich 6.

An den mit concentrirtem Samen befruchteten Eiern von Rana fusca studirt

Herlant die Entwickelung bei Di- und Trispermie. Die Reifung des Eies

geht normal vor sich: bei Abwesenheit von Centrosomen werden wie gewöhnlich

2 Richtungskörper abgeschnürt. Sind 2 oder 3 Spermien in das Ei einge-

drungen, so verhält sich jedes von ihnen Anfangs so, Avie das eine bei der

normalen Befruchtung: Pigmentstraße und Plasmastrahlung werden gebildet,

ein Centrosom tritt in Thätigkeit. Die 2 oder 3 Strahlungszonen der di- und tri-

spermen Eier sind unabhängig von einander und stoßen sich gegenseitig ab.

Die Lagerung der Sperma-Energideu im Ei resultirt aus ihrem gegenseitigen

Verhalten, indem jede sich so zu entwickeln bestrebt ist, als wäre sie die einzige.

Eine Copulationsbahn entsteht nur dann, wenn die Energiden weiter durch ge-

genseitigen Druck gehindert werden und daher ihre Lage nachträglich verän-

dern. Bei der Entwickelung di- und trispermer Eier ist die Rolle der Ener-

giden die wichtigste, da das Ei selbst in ebensoviel Energiden zerlegt wird,

wie Spermien eingedrungen sind. Nur die Zone, welche durch die Energide

des copulirenden Spermiums eingenommen ist, entgeht der Polyspermie. — Fur-

chungskern (Amphicaryon) und überzählige Spermakerne (Monocaryen] theilen

sich synchron mitotisch, und jeder Theilung folgt eine Furchung. Da jede

Energide sich nach Möglichkeit im Eie ausdehnen will, so müssen bei normaler

monospermer Befruchtung Kern und Centrosom sich in der Nähe der Äquatorial-

ebene befinden. Da bei Di- oder Trispermie die Energiden in der Regel gleich

entwickelt sind, so liegen sie meist in einer und derselben, der Äquatorialebene

parallelen Ebene. Hingegen hängt ihre Orientirnng von ihrer Form ab und
entspricht der Hertwigschen Regel. Die ersten Furchungszellen sind ver-

schieden an Form, Größe und Zahl. Auch für die Orientirung der Furchen

besteht keine allgemeine Regel. Im Ganzen macht die Furchung den Eindruck

einer Fragmentirung des Eies in größere und kleinere Zellen; jene jedoch liegen

hauptsächlich unterhalb, diese oberhalb des Äquators. Zuletzt entwickelt sich

eine deutliche Blastula mit größeren Zellen am vegetativen Pole. Wie Schnitte

zeigten, bleiben die Territorien der einzelnen Energiden auch während derFurchuug

streng erhalten, und nur im Bereich des unteren Poles besteht eine mehrkernige

ungefurchte Zone fort; aber auch hier lässt sich die Herkunft der Kerne von

dieser oder jener Energide bestimmen. Die 2 oder 3 ersten Blastomeren

haben je 2 Kerne und 2 Centrosomen, während die Blastula fast ausschließ-

lich aus einkernigen Zellen besteht. Dies kommt durch Regulation zu Stande,

indem eine zweikernige Zelle bei der Theilung, durch Druck gezwungen, in 2

mononucleäre und 1 binucleäre Zelle zerfällt. Auch tritt in einigen Zellen durch

Zufall ein Stillstand in der Mitose ein; dann liegen die Theilungsebenen so,

dass die vollständige Durchschnürung durch die gegenseitige Lage der Centro-

somen gehindert wird. Manchmal lösen sich von den so entstandenen Zell-

complexen kleine einkernige Elemente ab; es gibt aber Zonen, wo die Bedin-

gungen für die weitere Furchung nicht gegeben sind: die Mitosen und Kerne
häufen sich im gemeinsamen Plasma an, und schließlich tritt Degeneration und
Verflüssigung ein. Durch Schwund solcher Complexe wird die Furchungshöhle,

wenn auch nicht gebildet, so doch jedenfalls vergrößert. — Die letzte Ursache

.aller dieser Geschehnisse ist die Polyspermie selbst. Sie briogt in jede Zelle

2 Kerne und 2 Centrosomen, und hindert so die Regelmäßigkeit der Zellthei-

lungen. Hierbei ist es gleichgültig, ob die Zelle, bei der ein Stillstand eingetreten
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ist, ausschließlich Mono- oder Amphicaryen besessen hat. — Die aus di- und

trispermischen Eiern sich entwickelnden Embryonen sind immer asymmetrisch;

in einigen Körperregionen enthalten ihre Zellen Mono-, in anderen Amphicaryen.

Die Asymmetrie ist außerordentlich variabel; bei allen dispermen war sie deutlich

bilateral. Im Ganzen enthält ein dispermer Embryo eine gleiche Zahl von Mono-
und Amphicaryen, und zwar liegen die ersteren auf der einen, die letzteren

auf der anderen Seite. Bei trispermen ist die Region der Amphicaryen meist

in 2 Partien zerlegt : bei einem Embryo von 54 Tagen war sie z. B. im rechten

vorderen und mittleren Drittel und in der Anal- und Caudalgegend vertreten.

Diese Vertheilung der beiden Kernsorten lässt sich durch die Lage der Ener-

giden bei der Entstehung der ersten Blastomeren erklären; so wird es auch

verständlich, weshalb bei dispermen Eiern sie sich auf die beiden Seiten der

Symmetrieebene vertheilen, bei den trispermen die Amphicaryen aber auch die

After- und Schwanzgegend einnehmen. Allermeist entspricht die Asymmetrie
der Vertheilung der beiden Kernarten, und die weniger entwickelten Regionen ent-

halten stets Monocaryen. Nur selten liegen Asymmetrien in Partien mit gleichen

Kernsorten vor, sind dann meist intensiver und lassen sich einfach durch Aus-
fall von Zellgruppen erklären. Auf Grund der Kernplasmarelation sind die Kör-
pertheile mit Monocaryen stets kleiner als die mit Amphicaryen. Daher sind

die aus Polyspermie hervorgehenden Embryonen deswegen krank, weil ein

Theil ihrer Kerne und Zellen klein bleibt und Organe liefert, die zu klein sind,

also nicht normal functioniren können. OiFenbar ist für R. die Monosper-

mie für die normale Entwickelung obligatorisch. — Das Tempo der Entwicke-

lung bis zur Gastrulation und Anlage der Keimblätter Avird durch die Poly-

spermie nicht wesentlich verändert. Die Gastrula bildet sich nach 50-55
Stunden. Die Symmetrieebene fällt bei dispermen Eiern ohne Ausnahme zwi-

schen die Penetrationsbahneu der beiden Spermien und ihre Pigmentstraßen.

Die Copulation des einen Spermiums mit dem Eikern hat also mit der bilate-

ralen Symmetrie Nichts zu thun. Das Studium der trispermen Eier hat viel

weniger ergeben. Beide Eisorten lassen das graue Feld erkennen.

Jenkinson(2) wiederholte seine Experimente [s. Bericht für 1906 Vert. p 62J
an Embryonen von Ratia und kommt wesentlich zu den gleichen Resultaten.

Die wechselnden Grade der typischen Abweichungen verdanken ihre Ursache nicht

dem osmotischen Drucke. Auch haben die verschiedenen Lösungen nicht die

gleiche Wirkung. In der relativen Giftigkeit der Säuren und Basen ist, min-

destens bei den einwerthigen Salzen, eine Constanz vorhanden, was auch aus

der Wirkung auf das Wachsthum deutlich wird. Die hierbei auftretende

Schrumpfung kann allerdings theilweise auf die Wirkung des osmotischen Druckes

zurückgeführt werden. Wahrscheinlich wird bei der Furchung und Gastrulation

Wasser aufgenommen.

H. King(^) beschäftigt sich mit der Geschlechtsbestimmung hei Bufo len-

tiginosus. Die Versuche (Zusatz von Säuren, Alkalien, Alkohol zum Wasser,

Wasserentziehung, Befruchtung mit Sperma von verschiedenen q^) ergaben keine

überzeugenden Resultate. Ein höherer Wassergehalt scheint für die Entwickelung

von (^f , ein geringerer für die von Q günstig zu sein. Im Ganzen scheinen

die Experimente darzuthun, dass bei B. das Geschlecht im Ei bestimmt wird.

Theoretische Überlegungen und Experimente führen Kowalewsky zu der

Annahme, dass der geschlechtsbestimmende Factor nicht die allgemeine Er-

nährung ist, sondern einzig und allein die Sauerstoffzufuhr. Durch Veränderung

der Oxydation während der Trächtigkeit von Cavia versuchte er das gewöhn-
liche Verhältnis der Geschlechter zu ändern

,
prüfte auch die Beziehungen der

Gefäße des Uterus zu Geschlecht und Zahl der Jungen. Eine verminderte
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Oxydation (Erschwerung der Athmung durch die Nase, Einführung bedeutender

Quantitäten Alkohol) waren für die Erzeugung von (^ günstig, verstärkte Blut-

zufuhr zu den Geschlechtsorganen (subcutane Injectionen mit Coflein und
chlorsaurem Kali) vermehrte die Zahl der Q . Die Stellen des Uterus, die am
Besten mit Blut versorgt waren, enthielten weibliche, weniger gut versorgte

männliche, die am schlechtesten versorgten gar keine Embryonen. Beim künstlichen

Ausbrüten der Eier von GaUus ergaben die von ihnen, die besser durchlüftet

waren, vorwiegend weibliche Embryonen.

Meisenheimer sucht seine Ansicht [s. Bericht f. 1909 Arthropoda p 97]

vom Einflüsse der Keimdrüsen auf den gesammten Stoflfumsatz des Körpers

näher zu begründen. Kastrirte männliche Eana fusca verlieren nach einem

Jahre ihre Daumenschwielen fast ganz. Bringt man dann Hodenstückchen in

die subcutanen Räume, so kommen sie abermals zur Entwickelung, und dies

ist auch, obwohl nur in schwächerem Grade, der Fall, wenn man Ovariumstücke

implantirt.

Um den Einfluss des artfremden Organismus auf die Keimdrüsen und Nach-

kommen zu prüfen, transplantirt Harms [s. auch Bericht f. 1910 Vermes p 67]

Stücke von Ovarien von Triton cristatus in taemahis und umgekehrt. In

einigen Fällen wurde auch alpestris zum Vergleich herangezogen. Die Ver-

suche zeigten, dass eine artfremde Transplantation auch bei Wirbelthieren

möglich ist, und dass die Einbeziehung des transplantirten Organes in den

neuen Organismus nicht wesentlich anders verläuft als bei der artgleichen

Transplantation. 4 Wochen nach der Transpl. entwickeln sich zwischen den

Zellen des Ovarialstückes und den Peritonealzellen Fortsätze und führen zu

Avahren Verbindungen zwischen ihnen. Dann degeneriren die Ovarialtheile, die

schon weit diflerenzirt waren (ältere EifoUikel und Theile des Stromas), und
werden resorbirt. — Noch während der Rückbildung beginnt eine Neubildung

aus dem erhaltenen Gewebe (Keimepithel), das nunmehr reichlich mit Gefäßen

versorgt ist und neue EifoUikel liefert.

0. Hertwig(^) bringt die Ergebnisse seiner Untersuchungen mit Radium
an Eiern und Embryonen von Amphibien {Siredon, Eana) und Seeigeln [s. auch

Bericht f. 1910 Vert. p 561. Die Bestrahlung der in 2-Theilung befindlichen

Eier zeigt lange keine nachweisbare Wirkung auf die weitere Entwickelung:

es bildet sich eine Morula und eine Keimblase. Später aber wirkt das Radium
durchaus schädlich: die Zellen lösen sich ab, die Theilungen hören auf, die

Keimblase zerfällt. Nahezu dasselbe Resultat liefert eine 2-3 St. bestrahlte

Morula. Sogar die 5 Min. lange Bestrahlung der 2-getheilten Eier ruft abnorme

Gastrulation hervor: der Urmund bleibt offen, die pigmentirte Eihälfte wird

höckerig, schließlich tritt Zerfall ein. In den mit schwächerem Radiumpräparat

behandelten Fällen ist eine 6tägige Larve monströs, unbeweglich und leidet

stets an Bauchwassersucht. — Das Sperma von Seeigeln hält zwar eine Be^

Strahlung mit Radium bis zu 24, das von Rana bis zu 12 Stunden ohne Schaden aus,

aber die sehr erheblichen Unterschiede zwischen dem bestrahlten und normalen

Samen treten erst an den mit ihnen befruchteten Eiern hervor. — Die zahl-

reichen Experimente führten bei R. fusca zu folgenden Ergebnissen. »Die Ab-
weichungen von der Norm liefern ein sehr vielgestaltiges Bild und äußern sich

theils in zeitlichen, theils in örtlichen Veränderungen des Entwickelungs-

processes.« Die Entwickelung wird verlangsamt; dies zeigt sich namentlich am
Verschluss des Blastoporus, der Größe des Dotterpfropfes, Bildung der Medullar-

rinne und ihrer Umwandlung zum Rohr, der Streckung der Embryonen, im

Hervorwachsen der Kiemen etc. Die Radiumembryonen machen gegen die

Controllembryonen einen vei-kümmerten Eindruck. Intensive Bestrahlung hemmt



60 Vertebrata.

die Entwickelung schon bei der Keimblase. Die stärker geschädigten Zellen

lösen sich aus dem Verband und gerathen in die Hohlräume des Körpers

{Keimblasenhöhle, Darmrohr, Gehirnventrikel etc.) oder gehen in loco zu Grunde,

besonders häufig die des Gehirns und Rückenmarkes. Am wenigsten scheinen

dagegen Epidermis, Linse, Hörbläschen, die vegetativen Darmzelleu und
Canälchen der Urniere angegriüen zu werden. Ein kritisches Stadium 1. Ord-

nung bildet die Gastrulation: sie ist von der Intensität und Dauer der voraus-

gegangenen Bestrahlung äußerst abhängig. In extremen Fällen ist der Durch-

messer des Blastoporus dem des Eies fast gleich, so dass die ganze vegetative

Eihälfte zum Dotterpfropf wird, der in der Rückengegend liegen bleibt; die

Urmundränder verwachsen aber mit einander nicht, und 2 halbe MeduUarplatten,

eine linke und eine rechte Chorda entstehen. Auch können 2 getrennte

Schwanzhälften als Fortsätze nach hinten hervorwachsen. Hemiembrj'onen sind

ziemlich häufig. Verläuft die Gastrulation normal, so unterbleibt meist der

Verschluss der Nervenrinne, und Anencephalie tritt ein. Bei stark beschädigten

Larven bleibt das Herz ein einfaches, fast leeres Endothelrohr; die Blutgefäße

werden, namentlich in der Umgebung der Vornierencanälchen und des Gehirns,

zu weiten Lacunen. Au der Epidermis entstehen Geschwülste und verästelte

zottige Excrescenzeu. Eine wichtige Rolle bei Radiumerkraukungen spielt die

Wassersucht. Durch sie wird die Bauchwand zu einer dünnen Lamelle aus-

gedehnt, und die Grenze zwischen Rumpf und Kopf verschwindet. Auffällig

sind ferner die große Hemmung im Wachsthum und die Lähmung der Larven

gleich nach dem Ausschlüpfen. — Alle diese Erscheinungen hangen von der

Stärke des Radiumpräparates und der Dauer seiner Einwirkung, noch mehr
aber davon ab, ob »das befruchtete Ei oder nur der Samenfaden, oder nur das

Ei, oder beide zusammen vor der Befruchtung mit Radium bestrahlt worden

sind«. Bei Serie A (Bestrahlung befruchteter Eier) hängt die Entwickelung

direct von der Dauer der Bestrahlung ab. Bei B (nur die Spermien bestrahlt)

liefert die Bestrahlung mit Radium I [s. unten p 60 G. Hertwig] von 5 Min. an

bis zu 1 Stunde progressiv immer schlechtere Resultate, von da ab hingegen

weniger schlimme, so dass Eier, die mit den zwischen 2 Radiumkapseln 6 St.

40 Min. lang bestrahlten Spermien befruchtet wurden, fast normale Gastrulae

mit Verschluss des Nervenrohres und normaler Ausbildung von Kopf und
Schwänzende ergaben. — Zur Erklärung aller dieser Resultate reicht eine rein

chemische Hypothese wohl nicht aus; vielmehr muss man annehmen, dass die

radiumerkrankte Substanz durch die Kernsubstanz im Keime vertheilt wird, die

als ein Contagium vivum Avirkt. Die Schädigungen, die das Protoplasma hier-

bei erleiden mag, sind jedenfalls sehr viel geringer als die des Kernes. Dass

bei der Überschreitung einer gewissen Grenze [s. oben^ die Intensität und Dauer

der Radiumbestrahlung gewissermaßen in ihr Gegentheil umschlägt, hat ihre

Ursache wohl darin, dass die Vermehrung und Theilbarkeit des Chromatins

in diesem Falle ganz vernichtet werden: eine vollständige Befruchtung erfolgt

nicht, und das Ei entwickelt sich mehr und mehr parthenogenetisch. — Hierher

auch Tur(V)-
Die Radiumversuche an Rmm fusca führt G. Hertwig gewissermaßen umgekehrt

aus wie 0. Hertwig: ganze Eier werden vor der Befruchtung 5 Min. bis 2 Stunden

lang bestrahlt und dann mit unbestrahltem Samen befruchtet. Auch hier wuchs die

Schädigung der Embryonen mit der Dauer der Bestrahlung zuerst, nahm aber

dann wieder ab, entsprechend der Bestrahlung. Die ersten Störungen treten

bei der Gastrulation auf. Entweder kommt es zu einer Einstülpung gar nicht,

indem die animale Hälfte von der vegetativen nur durch eine Rinne getrennt

bleibt, oder nur partiell, so dass der Dotterpfropf in großer Ausdehnung von
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außen sichtbar bleibt. Schon jetzt können die Eier zerfallen, aber es kann
auch auf jeder Seite eine halbe Chorda und Medullarplatte entstehen, der Ur-

mund kann sich secundär schließen. Hierbei treten natürlich die mannigfachsten

Störungen auf. Verf. beschreibt sie eingehender und findet durch den Vergleich

mit der Serie B von 0. Hertwig, dass die Schädigungen principiell die-

selben sind, es also gleichgültig ist, ob man die Spermien oder das unbe-

fruchtete reife Ei mit seinem weiblichen Vorkerne bestrahlt. Eidotter und
Lecithin werden demnach von Kadiumstrahlen überhaupt nicht angegriffen, oder

ihre Veränderung ist für den Embryo belanglos; für die Mitochondrien bleibt

allerdings die Frage noch zu beantworten. Mithin wird die Schädigung durch

die Kernsnbstanz allein auf die Entwickelungsproducte übertragen. Besonders

beeinflusst werden Gewebdifferenzirungeu, die unter der Herrschaft des Kernes
stehen. Für den Verlauf der Entwickelung ist es jedenfalls wichtig, ob nur

ein oder beide Halbkerne geschädigt sind. Im ersteren Falle verläuft sie

normaler, einerlei ob der gesund gebliebene Kern der väterliche oder der mütter-

liche ist. Von Anfang an sind beide Kerne für die Entwickelung von gleicher

Bedeutung. Bei Ra7ia ist eine Entwickelung mit haploidem Kern bis zum
10. Tage möglich.

Im Anschluss an seine Versuche mit Radium [s. oben p 59] behandelt

0. Hertwig (2) Eier von Rana fusca mit Mesothorium, das in der Ausseudung
der ß- und /-Strahlen dem Radiumbromid sehr nahe steht und dieselben

Wirkungen ausübt wie dieses. Während die mit bestrahlten Spermien befruchteten

normalen oder die mit gesundem Sperma befruchteten bestrahlten Eier sich weiter

entwickelten, starben solche, wo Spermien und Ei bestrahlt wurden, am 2. Tage,
nachdem sie zur Keimblase geworden waren, ausnahmslos ab. In diesen

Facten sieht Verf. einen unwiderleglichen Beweis dafür, dass die Fortdauer der

Entwickelung »nur auf dem Vorhandensein eines unbestrahlten , normalen Ei-

kernes, bez. Samenkernes, also auf einer Art partheuogenetischer Entwickelungs-

weise beruhen kann«. Verf. tritt daher für die Idioplasmanatur der Kernsub-
stanzen ein.

Bardeen lässt X-Strahlen auf die Geschlechtsproducte und Entwickelungs-

stadien von Rana und Bufo einwirken und kommt zu folgenden Resultaten.

Wenn bestrahlte Spermien das Ei befruchten, so treten Anomalien erst bei

der Differenzirung der Larve oder noch später auf. Die Schädigungen sind

meist local; Hemiembryonen waren nur sehr selten. Wahrscheinlich sind die

väterlichen Chromosomen in dem einen der beiden ersten Blastomeren localisirt,

die mütterlichen in dem anderen. Die letzteren, in diesem Falle normalen,

induciren die Entwickelung des Eies bis zur Larve. — Werden Eier bestrahlt,

so treten dieselben Anomalien auf (auch Hemiembryonen), jedoch schon vor

der Differenzirung der Larve. Die Furchung geht in allen Fällen scheinbar

normal vor sich. Die äußerlich sichtbaren Anomalien fangen bei der Gastru-

lation an und nehmen qualitativ und quantitativ in den späteren Stadien zu.

Lässt man X-Strahlen auf befruchtete Eier einwirken, so scheint die Be-
schädigung etwas geringer zu sein. Nach der Copulation der Vorkerne leiden

die Eier weniger als früher oder später; von da ab wächst ihre Empfindlichkeit

bis zur Bildung der 1. Furche, fällt wieder ab, nimmt bis zur 2. Furche zu, etc.

bis zum Stadium von 16 Blastomeren, und nimmt nun bis zur Gastrulation immer
mehr ab. Wahrscheinlich sind die X-Strahlen am gefährlichsten, wenn die

Beziehungen zwischen Kern und Protoplasma besonders nahe sind, z. B. bei

der Wiederbildung des Chromatins vom Protoplasma aus. Gerade zu derselben

Zeit wirken auch Zuckerlösungen verhängnisvoll auf das Ei ein. — (Bei niederer

Temperatur, etwa 8° C, ertragen die Eier die X-Strahlen besser.) In späteren
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Furchungstadien und bis zum Schluss des Blastoporus fällt die Empfindlichkeit

der Eier zuerst rasch, dann ganz allmählich ab; am meisten wird das Nerven-

system afficirt. Bedeutend geringer ist die Wirkung vom Blastoporusschluss

bis zum Ausschlüpfen, nimmt aber während der Metamorphose etwas zu.

Bei der Untersuchung der Wirkung der X-Strahlen auf die Entwickelung

von Gallus ist Gaskell zu der Überzeugung gekommen, dass sie die Zahl der

Mitosen herabsetzen (die Analysen wurden hauptsächlich an Medianschnitten

des Vorderhirns ausgeführt). Ist diese Herabsetzung nicht zu groß, so tritt

eine völlige Wiederherstellung ein, Ist sie unter eine gewisse Grenze gesunken,

so kommen die Embryonen nicht mehr zum Ausschlüpfen. Indessen variirt sie

je nach dem Stadium der Embryonen: je größer die Zahl der Mitosen in ihnen,

je stärker also das Wachsthum, um so schädlicher sind die X-Strahlen. Andere

Veränderungen durch X-Strahlen wurden in Bau und Volumen der verschiedenen

Gewebe nicht beobachtet.

Nach Barratt & Arnold ist die Wirkung von X-Strahlen auf die Hoden von

IIics so verhängnisvoll, dass die Reihe der Samenzellen schließlich ganz ver-

schwindet. Das Canälchen enthält kein Lumen mehr, sondern ist voll zer-

bröckelten Materiales, das in radiären Strängen angeordnet erscheint. In

den Zwischenräumen liegen Fettkügelchen. Die Kerne in den Radiärsträngen

haben noch ihre Membran, aber das Chromatin ist in sehr feine Körnchen

zertheilt, und nur ein großer Nucleolus ist vorhanden. Die Grenzen des Proto-

plasmas sind nicht wahrnehmbar. Die Canälchenmembran erhält sich jedoch

bis zuletzt intact. Die X-Strahlen scheinen die Zelltheilungen zu stören (un-

regelmäßige Mitosen und Amitosen). Im Archiplasma liegen oft Vacuolen, die

Centrosomen können sich theilen oder auch nicht, und so scheint es, dass das

Missrathen der Zelltheilung mit einer primären Affection der Centrosomen ver-

bunden ist. Die Spindel ist hingegen meist normal, weniger gut die Chromo-

somen. Von der Amitose sind hauptsächlich die Sertolischen Zellen^ ab und

zu auch die Spermiocyten 2. Ordnung befallen.

Nach Nogier & Regaud (^) variirt die An- oder Abwesenheit von Zellgrenzen

um die Sertolischen Kerne des Hodens von Uns, Canis und Felis außer-

ordentlich. In den mit X-Strahlen behandelten Iloden von M. ist die Syncytial-

natur des Sertolischen Epithels evident. Bei F. sind Zellgrenzen nur inconstant

entwickelt, bei C. aber stets deutlich. Jedenfalls hängt diese Erscheinung vom
Functionszustand des Hodens ab.

Nogier & Regaud (2) fanden im normalen und den X-Strahlen ausgesetzten

Hoden von Canis und Felis große eiförmige Zellen mit polymorphem Kerne,

der sich amitotisch theilt; die Zellen sind den Sertolischen sehr ähnlich und

stammen wohl von den indifferenten Zellen ab, denen auch die Spermatogonien

ihren Ursprung verdanken.

Bei J/ms, deren Hoden lange den X-Strahlen ausgesetzt wurden, war nach

Regaud & Tournade die Epididymis durch Sperma verstopft. Der so gebildete

Pfropf wurde von epithelialen Zellen resorbirt, die sich zu diesem Zwecke um-

gebildet hatten: sie sind länger geworden, polynucleär, und ihr Plasma hat sich

in den Sperma-Pfropf zum Theil versenkt. Die Schwänze der Spermien lösen

sich zuerst auf, dann auch die Köpfe. Die Epithelzellen secerniren indessen

fettige Substanzen weiter. Bindegewebzellen nehmen an diesem Process keinen

Antheil.

Nach Regaud tödten die X-Strahlen im Hoden von Mus^ Canis, Felis und

Ovis nur die Spermatogonien, ohne die schon angefangene Weiterentwickelung

ihrer Abkömmlinge zu hindern. So lässt sich die Zeit bestimmen, die von der

Reihe der Seminalzellen gebraucht wird, um fertige Spermien zu liefern. Bei
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M. beträgt sie 28-30 Tage und ist bei den anderen Gattungen ungefähr die-

selbe. Wahrscheinlich ist der Zufluss von Spermien zu den Ausführgängen ein

fortwährender.

In den mit X-Strahlen behandelten Ovarien von Lepus fanden Regaud &
Lacassagne(^) Gebilde von verschiedener Größe, die ganz so aussahen wie

Follikel, deren Eizelle zu Grunde gegangen ist. Vielleicht besteht die Wirkung
der X-Strahlen eben darin, dass sie das Ei tödten.

Über den Einfluss der ultravioletten Strahlen auf Eier und Sperma von

Bana s. Levy.

c. Histogenese.

Ebner macht darauf aufmerksam, dass »gewisse Elementartheile von hoher

Differenzirung, ganz unabhängig von der Stellung der Thiere im System, in den

verschiedensten Thierkreisen auftreten«, z. B. quergestreifte Muskelfasern sowie

Structuren in Chitin und Knochen. Es handelt sich offenbar um Convergenz-

erscheinungen wegen übereinstimmender Function. Die Stützsubstanzen
zeigen entsprechend ihren Aufgaben eine außerordentliche Variation, so dass

auch hier zahlreiche Convergenzen vorhanden sind. Die Lehre von der Specifi-

cität der Keimblätter kann als überwunden betrachtet werden, da die pro-

spective Potenz einer Zelle durch die Einlagerung in ein bestimmtes Keimblatt

noch keineswegs definitiv bestimmt ist. Auf die Phylogenese der Gewebe
darf man nicht dieselben Beobachtungsweisen anwenden wie auf die der Thiere

:

sie passen sich ihren Aufgaben viel leichter an als die Organismen selbst. Die

Verbreitung und Entwickelung der festeren Bindesubstanzen wie Knorpel,

Knochen, Dentin etc. berechtigen jedenfalls nicht zu dem Schlüsse, dass der

fortschreitenden Organisationstufe eine Höherentwickelung der Gewebe parallel

geht. Den convergenten Gewebeformen bei verschiedenen Metazoentypen liegt

jedenfalls ein ähnlicher Structurtypus im Keimplasma zu Grunde, denn »nur

diese Annahme wird der Thatsache gerecht, dass eine in feinste Einzelheiten

gehende Structureinheit der Gewebe, unabhängig von dem chemischen Materiale,

das der Structur zu Grunde liegt, bestehen kann«.

Um Aufschluss über die Factoren zu erhalten, von denen die Zellgröße
abhängt, untersucht Plenk an Larven und Erwachsenen von Petromyxon^ Salä-

mandra, Tropidonotus und Mus hauptsächlich Darm, Leber, Pancreas, Niere,

Epidermis , Spinalganglien , Muskeln und Linse. Bei niedrigeren kleinen

Thieren spielt vielleicht die Zellvergrößerung die Hauptrolle, die Zellvermehrung

hingegen bei den Thieren, die viel größer sind als ihr Embryo. Aber selbst

dann ist die Zellvergrößerung vielfach wichtig. Bei allen Species gibt es

Dauerelemente, die früh ihre Theilungsf'ähigkeit verlieren (Ganglien- und

Muskelzellen, Linsenfasern), während der Entwickelung aber bedeutend wachsen.

Species mit kleinen Eiern, die also beim Verlassen der EihüUen noch relativ klein

sind (Ammoc, S.), zeigten zu dieser Zeit kleinere Werthe als die erwachsenen,

im Gegensatze zu den Species mit größeren Eiern {T.) oder uteriner Ernährung

[M.], wo die Differenzen nur gering sind. Wahrscheinlich ist die absolute Größe

mancher Zellarten (A., S.) beim Zustandekommen dieser Größendifferenz be-

theiligt. Für solche Zellen dauert auch das Wachsthum am längsten. Von
Einfluss ist es ferner, dass bei rascher Theilung die Zellen sich nicht ver-

größern, ja sogar kleiner werden können. Gegen Ende der Entwickelung

sinkt z. B. bei S. die Zellengröße auffällig; ob dies >in diese Rubrik gehört,

oder ob es mit der specifischen Dotterbearbeitung der Amphibien zusammen-

hängt«, blieb fraglich. — Jedes Stadium hat ebenso seine specifische Zell-
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große wie der fertige Organismus. Bei einer eben geborenen, auffällig kleinen

Larve von S. waren die Zeilen genau so groß, wie bei normalen Exemplaren

gleichen Alters. »Die von der erwachsenen Zelle verschiedene Kernplasma-

relation der embryonalen Zelle beruht vorwiegend auf der geringeren Größe des

Zellleibes in diesem Stadium, während der Kern meistens schon seine definitive

Größe besitzt, oder nur um weniges kleiner ist, in manchen Fällen sogar

größer. Auffallend ist das Mitwachsen des Kernes in Ganglienzellen«.

Morgulis experimentirte über die Wirkung des Hungers an Dieynyctylus,

zum Theil auch au Mus. Bei D. wird organische Substanz stärker auf-

gebraucht als der übrige Organismus; Wasser geht proportional dem allgemeinen

Gewichtsverlust verloren. Das neue Gleichgewicht erhält sich 125 Hungertage lang.

Bei weiter hungernden Thieren bleibt die Quantität der unorganischen Substanz

unvermindert, jedoch wächst der procentuale Gehalt rasch. Bei der Rückkehr

zur normalen Diät (nach 125 Tagen) nehmen alle Constituenten quantitativ zu,

jedoch die Trockensubstanz weniger rasch als der Wassergehalt, während die

Menge der unorganischen Substanz scheinbar unbeeintlusst bleibt. Bei erneuerter

Nahrungsaufnahme findet also das Umgekehrte wie bei der Inanition statt. —
Von Organen wurden Leber, Duodenum, Pancreas und Epidermis untersucht.

Die Zu- und Abnahme der Zell- und Kernvolumina ist bedeutender als die

des Gesammtkörpergewichtes in correspondirenden Zeitabschnitten. Im Hunger

verkleinern sich die Zellen bedeutender als die Kerne und werden bei Rück-

kehr der normalen Nahrungsaufnahme rascher groß. Auch zeigen die Kerne

der Hungerthiere eine Tendenz zur Verlängerung, gewinnen aber bei Nahrungs-

aufnahme ihre frühere Gestalt sehr rasch wieder. Neben der Vergrößerung

der Zellen spielt die Bildung neuer Zellen eine Rolle. Die ganze Restauration

vollzieht sich erstaunlich schnell. — Bei M. war bei partieller Inanition die

Abnahme der Zellen und Kerne in Leber und Pancreas geringer als die

Verringerung des Körpergewichtes. Dieses umgekehrte Verhältnis beruht hier

nicht nur auf der geringeren Größe der Zellen, sondern auch darauf, dass

überhaupt weniger Zellen vorhanden sind. Die Kerne verlieren zwar auch an

Ausdehnung, zeigen aber keine Tendenz zur Verlängerung, noch zu relativer

Vergrößerung. — Über den Einfluss der Castration auf die Zellengröße s.

Berezowski.

Rohde veröffentlicht den 2. Theil seiner histogenetischen Untersuchungen [s.

Bericht f. 1908 AUg. Biologie p 4] und beschäftigt sich mit der Frage, ob die

Chromatindiminution (Boveri) »eine allgemeine Erscheinung der reifenden

Zellen bzw. der sich entwickelnden Gewebe, der Process der Reifungstheilungen

nur ein specieller Fall dieses Vorganges und der definitive Verlust des Kernes

bei den rothen Blutzellen der Säuger das Endglied dieser Erscheinungsreihe«

ist. In Embryonen von Mustelus, Trutta, Rana, Triton, Neeturus, Lacerta,

Gallus^ Sus, Mus, Equus und Homo haben die unreifen oder Urblutzellen einen

sehr großen Kern mit lockerem Chromatingerüst, die reifen Blutzellen da-

gegen einen viel kleineren, fast homogenen mit sehr dichtem, stark chro-

matischem Gerüst. Beim Übergang zum reifen Zustande wird vom Kerne Chro-

matin abgestoßen, das aus der Blutzelle entweder entfernt wird und ihr

dann noch lange anliegen kann, oder erst später verschwindet. Bei den

Säugethieren lebt die Zelle nach Ausstoßung des Kernes weiter, während die

Kerne selbst frei zwischen den Blutzellen liegen. Andere Gewebzellen zeigen

in ihrer Entwickelung Erscheinungen, die theils der Chromatindiminution,

theils den Reifetheilungen der männlichen Geschlechtszellen nahe kommen. Im
Centralnervensystem (hauptsächlich Amblysto7na) werden von den Nervenkernen

in Mitose Stücke abgeschnürt, die »zwischen die ruhenden Nervenkerne über-
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treten und hier als kleine nucleolenartige freie Kerne, ähnlich den freien Kernen

des Blutes, erscheinen« ; oder der Nervenkern zerfällt in mehrere Tochterkerne,

die chromosomenhaltige Bläschen achromatischer Substanz sind und zu jungen

Nervenkernen heranwachsen können, wobei ihre Chromosomen sich netzartig

verbinden. Der Dotter junger Stadien von Triton und Atnbl zeigt neben den

Furchungskernen überall chromatische Kugeln, die zum Theil von den Mitosen

der Furchungskugeln herrühren [s. auch Bericht f. 1903 Vert. p 147] ; oder

die Furchungskerne zerfallen in viele stark chromatische Stücke, die sich (wie

bei Protozoen) an der Oberfläche sammeln und dann frei werden; ein Theil von

ihnen geht zu Grunde, ein anderer wird zu typischen Furchungskugeln. —
Ähnliches passirt in Knorpel, Chorda und den Darmmuskeln. Die Chromatin-

diminution tritt demnach nicht nur am Anfang und Ende der Keimbahn,

sondern in den verschiedensten Geweben und Thieren ein, hat also offen-

bar eine allgemeine Bedeutung. Da es sich bei der Zahlenreduction der

Reifetheilungen vielleicht ebenfalls um Chi-omatindiminution handelt, so scheinen

die heranwachsenden und sich fortpflanzenden Zellen allgemein einen Theil

ihres Chromatins abzustoßen. Die Blutzellen der Säuger bilden das eine Extrem,

die Bacterien, die ganz oder zum größten Theile aus Kernsubstanz bestehen,

das andere.

Martinoff beschreibt das Amniosepithel von Siis und studirt daran die

directe Kerntheilung. Die ersten Phasen der letzeren sind ähnlich denen

echter Mitosen: das Chromatin nimmt zu, die größer gewordenen Chromomeren

ordnen sich zu Chromosomen (Centrosomen wurden nicht beobachtet) und

spalten sich der Länge nach, wobei die Kernmembran verschwindet. Darauf

vertheilen sich die gespaltenen Chromosomen im Plasma und sammeln sich in

3-5 Gruppen, die durch einen dünnen Faden verbunden bleiben. Der Faden

reißt, und so entstehen isolirte Gruppen, um die sich eine Hülle entwickelt.

Allmählich wird aus jeder Gruppe ein ruhender Kern. Während dessen

wächst die Zelle, ihre Theilung kann erfolgen oder auch nicht. — Der be-

schriebene Process wirft einiges Licht auf die Entstehung mehrkerniger Zellen

und zeigt, dass die Mitose bei den Wirbelthieren zahlreichen Variationen unter-

worfen ist.

Nach Oehorne(^) theilen sich die Chromosomen bei Mitosen schon in den

Telophasen der vorhergehenden Theilung [s. auch Bericht f. 1910 Vert. p 58]. Bei

Salamandra (Integument) und Ällium kommt es zur 2. (secundären) Theilung

dieser Hälften während derselben Telophase, so dass die Theilung der Chro-

mosomen, die sich in der Metaphase n vollzieht, nicht allein in der Telophase

n-1, sondern schon in n-2 vorbereitet ist. Das Chromosom ist eigentlich immer

doppelt; es theilt sich nicht am Anfange der Mitose, sondern seine Hälften

gehen während dieser nur aus einander. Die secundäre Theilung vollzieht sich

erst bei der Reconstruction des Kernes und. ist zugleich mit der primären im

ruhenden Kern vorhanden. Da die Chromosomen bei der Metaphase 2 Dyaden

bilden, so erhält man die richtige Chromosomenzahl somatischer Zellen am
besten, wenn man die geringste Zahl der Dyaden in Betracht zieht. Bei S.

würde diese Zahl 12 ergeben. — Die Hypothese von der Conjugation gleicher

Chromosomen ist nicht stichhaltig, denn es existirt eine Continuität zwischen

den getheilten, spiralig um einander gewundenen Chromosomen der Telophasen

und jener der Prophasen. Das eingeschaltete Ruhestadium ist nur eine tro-

phische Phase und mit keiner Modification der Chromosomen verbunden : während

der Ruhe bleiben sie als secundär getheilte Dyaden bestehen. Die Metaphase

ist also eine dicentrische Vertheilung bereits getheilter Chromosomen.

An ein- und mehrschichtigen Blastulae von Siredon und Triton (auch an

Zool. Jahresbericht. 1911. Vertebrata. 12
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Präparaten der Spermatogenese von Helix) studirt Tschassownikow die Centro-

somen, Sphären und achromatischen Figuren. Er kommt zu der Überzeugung,

dass von einer beständigen Organisation des Protoplasmas nicht die Rede sein

kann. In einer und derselben Zelle geht je nach ihrem physiologischen Zu-

stande die eine Structur in die andere über. Feine Körnchen bilden wohl den

Ausgangspunkt für jede Protoplasmastructur. Sie haben mit den Altmannschen

Granulis und Benda's Mitochondrien selbstverständlich Nichts zu thun. Am An-
fange der Mitose sieht man manchmal einzelne Radialstrahlen die Centralmasse

(Centrosom) durchbohren und bis zu den Centralkörperchen gelangen. Alle

sonstigen gebräuchlichen Merkmale für die Centrosomen fehlen: sie sind

nicht stark lichtbrechend, färben sich kaum stärker als das übrige Plasma,

zerfallen nie in 2 Theile, sondern verlieren in gewissen Momenten ein-

fach ihre Individualität. Morphologisch sind es nur Bezirke condensirten

Plasmas (mit Eismond), wie die Sphären ein Herd jungen undifferenzirten Plas-

mas. Sobald die Sph. ihre maximale Größe erreicht haben, werden sie von

der Peripherie her durch Flüssigkeit in feinen Schaum und zuletzt in ein ge-

wöhnliches Plasmanetz verwandelt. Boveri's Archiplasma ist keine besondere

Substanz, von der die Radialstrahlen und Spindelfasern ausgehen, sondern beide

stammen vom gewöhnlichen Plasmagerüst ab, dessen erster undifferenzirter Zu-

stand als Archiplasma bezeichnet werden kann. Daher fragt es sich, was man
bei der Furchung der Amphibien als Centrosom, was als Centriol bezeichnen

soll. Im Hinblick auf die Ausführungen von Meves zeigte die Spermatogenese

von Helix und anderen Thieren, dass die Centriolen immer kleiner sind als

Centrosomen. Bei der Bildung der Spermien nehmen jedenfalls nicht allein

die Centriolen, sondern auch die Centrosomen am Mittelstück Theil. Deshalb

sind auch die Centralkörperchen von S. und Tr. Centrosomen, die aber so klein

sind, dass man die Centriolen in ihnen nicht wahrnehmen kann. Die Lehre

von den Centrosomen als Zellorganen wäre demnach durch die Forschungen

von Meves und Vejdovsky & Mräzek nicht erschüttert.

Nach Untersuchungen von Knorpelzellen im Coracoid und Sternum der Sala-

mandra-LsirYQ kommt LagUGSSe(^) zu derselben Überzeugung wie Meves, dass

die Mitochondrien und Chondrioconten sowohl der Filarmasse Flemming's

als auch den Bioblasten Altmann's entsprechen. Hierdurch wird aber der

Flemmingschen Protoplasmatheorie Grund und Boden entzogen, da die erwähnten

Gebilde jedenfalls nicht zur Fundamentalstructur des Plasmas gehören, sondern

accidentell sind. Das primitive Plasma ist wahrscheinlich ganz homogen,

enthält jedoch meist Cytomicrosomen, die sich zu Mitochondrien, Plasmosomen

oder Chromidien umbilden können. — Hierher auch Schultze(^)-

Bei Embryonen von Gallus und Sus untersuchte Levi C^) in vielen Organen

(Ganglien, Retina, Linsenepithel, Muskeln etc.) die Mitochondrien und ihre

Derivate. Wenn Verf. auch zugibt, dass Muskel- und Nervenfibrillen aus ihnen

hervorgehen können, so betont er doch gegen Meves, Duesberg und Hoven, dass

auch nach der Bildung der Fibrillen die Myo- und Neuroblasten dieselbe Menge

Chondrioconten enthalten wie früher. Im äußeren Epithel der Retina nehmen

sie an der Pigmentbildung keinen Antheil. Ebenso verhalten sie sich bei der

Entstehung der Linsenfasern, der Chorda dorsalis etc. indifferent. Sie mögen
aber die Bildung der Fibrillen, Secretkörnchen, des Pigmentes etc. anregen,

auch bei der Regeneration (wenigstens der Muskelzellen) diese Rolle spielen.

An Schnitten durch den Ei zahn von Gallus-Emhryone-n studirt Firket die

Entwickelung der Tonofibrillen in der Epidermis. Sie entstehen aus Chondrio-

somen, die in jungen Stadien als feine, leicht gebogene Fäden in den Zellen

aller Epidermisschichten vorkommen, aber sich niemals in die Intercellular-
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räume erstrecken. Bei Embryonen vom 13. Tage werden sie in den peripheren

Schichten länger und bilden schließlich die Fibrillen. Ihr Längenwachsthum

scheint vom peripheren Zellenende aus allmählich das basale Ende zu erreichen.

Da die Fibrillen in den Zellen der äußeren Schichten häufiger sind, als die

Chondrioconten in den Zellen der inneren, so muss man wohl eine Längsspaltung

annehmen; die Fibrillen sind denn auch dünner als Chondrioconten. Schnitte

durch Federn junger Hühner zeigten, dass die Fibrillen der corticalen Schichten

ebenso entstehen. Die durch die Intercellularbrücken verlaufenden Epidermis-

fibrillen der Säuger bilden sich wohl aus kurzen Chondrioconten, die bei Homo
in den Zellen der tieferen Epidermisschichten liegen. Hingegen scheinen Stadien

zwischen den von Favre & Regaud als Chondrioconten gedeuteten Herxheimer-

schen Epidermisspiralen und Epidermisfibrillen zu fehlen.

Athias studirt die interstitiellen Zellen des Ovariums ausgetragener

Föten und Neugeborener von Cavia. Hier sei Folgendes erwähnt. Der Kern

zeigt Polychromasie, das Plasma eine innere compacte, sich mit Eisenhäma-

toxylin etwas färbende und eine periphere hellere Zone sowie viele Mitochon-

drien. Einige Zellen beherbergen Fettkügelchen ; in dem Maße, wie diese an

Volumen zunehmen, werden die Mitochondrien weniger zahlreich. Sehr wahr-

scheinlich beruht die Färbbarkeit der inneren Plasmazone auf einer lipoiden

Substanz in ihr; diese entsteht aber nicht aus der Verschmelzung der Chondrio-

somen, sondern wohl durch ihre Auflösung. Diplosomen und Mitosen wurden

beobachtet. Die interstitiellen Zellen stammen vom Bindegewebe des Stromas.

Außer in den Fett- und Knorpelzellen [s. unten p 68] fand Dubreuil(*) bei

Canis Mitochondrien auch in den Lymphocyten, kleinen und großen Mono-
nucleären, Polynucleären, Clasmatocyten, fixen Zellen, Osteoblasten, Knochen-
zellen und Osteoclasten. Die Zahl der Mitochondrien und Chondrioconten steht

überall im directen Verhältnis zum Secretionsvermögen der Zelle. Bei den

Zellen, die nach dem Modus der serösen Drüsen secerniren, verwandeln sich

die Elemente des Chondrioms direct in Secretkörnchen.

Prenant constatirte die Anwesenheit von Mitochondrien in Haut und
Cornea der Amphibien, Fettzellen von jungen Felis (nach künstlicher Ab-
magerung), Osteoblasten, Odontoblasten , Megacaryocyten , Osteoclasten, Ada-
mantoblasten, Muskelzellen (und in Zellen der Terminalverzweigungen der Tra-

cheen der Oestrus-hsLiye).

In der Rinde der Nebenniere von Lepus, im gelben Körper von Ovis und Inter-

stitialgewebe des Ovariums von L. können nach IVIlllon(^) die Mitochondrien
mit einander verschmelzen und so eine in Osmium sich schwärzende Substanz

produciren. Die durch diesen Vorgang am meisten betroffenen Zellen gehen

durch Fragmentation, wie bei den holocrinen Drüsen, zu Grunde. Die Mito-

chondrien spielen in obigen Fällen die Rolle von Secretkörnchen.

Die Entstehung der Fettkügelchen in künftigen Fettzellen ist nach Dubreuil(^,^)

bei den Embryonen von Ovis an die Mitochondrien gebunden. Diese

wachsen beträchtlich, und in ihrem Centrum erscheint ein helles Bläschen von

lipoider Substanz und wird zu einer hellen Kugel, deren Peripherie sich aber

dunkel, ebenso wie Mitochondrien, färbt. Von Chondrioconten lösen sich eben-

falls Bläschen ab und erleiden dieselbe Umwandlung. Wahrscheinlich haben

die Chondriosomen verschiedene Substanzen zu wählen, fixiren und elaboriren

(Regaud).

An großen Knorpelzellen der Ossificationsgrenze langer Knochen der Embryonen
von Ovis findet Renaut(^) lange fadenförmige Chondrioconten (an lebenden

Zellen mit Methylviolett 5 B dargestellt). Dieser Befund ist insofern interessant,

als diese Zellen sich nicht mehr mitotisch theilen, und ihre Chondrioconten

12*



63 Vertebrata.

sich nicht zu Fasern weiter entwickehi, daher wohl Eclectoblasten im Sinne

von Renaut sind oder keine Rolle mehr spielen.

Auch Dubreuil(^) fand Mitochondrien in den Knorpelzellen der Föten von

Ovis und Homo. In frühen Stadien enthält die Knorpelzelle viele Vacuolen;

dazwischen bildet das Plasma dünne Stränge, die von der perinucleären zur

peripheren Plasmaschicht ziehen und lange Chondrioconten sowie Chondriosomen

enthalten. Bei kleiner gewordenen Knorpelzellen sind auch die Chondrioconten

kürzer. Durch die Anwesenheit von Chondrioconten bekundet die Knorpelzelle

ihre Verwandtschaft mit Bindegeweb- und Knochenzellen.

Comes(2) betrachtet das Golgische Netz in den Knorpelzellen junger Mus^

Lepus, Cavia etc. oder ihrer Embryonen als »lo stato morfologico di riposo«

des Chondrioms und findet bei der Theilung dieser Zellen eine Chondriodierese

im Sinne von Giglio-Tos. Die Mitochondrien ordnen sich dabei zur Zellplatte

an, die daher als »placca mitocondriale« zu bezeichnen ist und sich beim Aus-

einanderrücken der beiden Tochterzellen in 2 Membranen zu spalten scheint. —

•

Hierher auch Comes(^). [Mayer.]

Unna untersuchte mit neuen Methoden an der Haut und Sublingualdrüse von

Homo sowie an vielen Organen von Lepus und Felis die Reductions- und die

Säuerst offorte. Als letztere ermittelte er hauptsächlich die Kerne, ferner

im Bindegewebe die Mastzellen, in den Drtisenepithelien Granula, im Nerven-

system das Protoplasma der Ganglienzellen, endlich secundär, durch die Nähe
der Kerne beeinflusst, das Plasma verschiedener Epithelien. Wahrscheinlich

enthält jedes Organ seine besonderen Sauerstoflforte. Alle diese Orte aber sind

wohl keine Quellen für Sauerstoff, sondern » Sauerstoff- Catalysatoren«, und

speciell die Zellkerne beherbergen einen eisenhaltigen organischen Catalysator.

Ganz allgemein fungiren wohl als Reductionsorte die Gewebelemente, die

eine Catalase, aber keine Peroxydasen enthalten, während von den Sauerstoff-

orten das Umgekehrte gilt. — Verf. gibt zum Schlüsse ein Schema, um den

ungemein langen und complicirten Weg des Sauerstoffes von der Lungenaiveole

bis zu den Kernen in den Geweben klar zu machen, und lässt dabei besonders

die Catalasen eine Rolle spielen. [Mayer.]

Glinka fand Glycogen in fast allen embryonalen Geweben von Sus, Bos,

Felis und Gallus. Erzeugt wird es von den Zellen selbst, und nur im Muskel-

plasma ist es ein Infiltrat. Im Kerne selbst ist es nur bei embryonalen Binde-

gewebzellen vorhanden. — Über Plasmazellen s. Martinotti.

Bujard(^) versucht es, die Drüsen von Homo zu classificiren. Als Organite

bezeichnet er einzellige zerstreute (z. B. Becherzellen) oder agglomerirte (Nasen-

schleimhaut) Drüsen; als Organoide die nichtgeformten mehrzelligen Drüsen, die

entweder flächenhaft ausgebreitet oder eingestülpt sind. Die übrigen geformten

Drüsen (»Organe«) zerfallen in 1) die Gl. primae mit 1 Lobulus und 1 Membrana

propria, 2) die Gl. additae mit mehreren Lobulis und 3) die Gl. retractatae, eine

Umbildung der Gl. primae, meist ohne Ausführgang. Zu 1] gehören die Gl.

simplices (z. B, Schweißdrüsen) und die Gl. multiplices (z. B. die Brunnerschen),

zu 2) die Gl. agmitatae mit theilweise selbständig mündenden Lobulis (z. B.

Milchdrüse) und die Gl. conglomeratae mit Sammelcanal (z. B. Subungualis), zu

3) die Gl. folliculosae und die Gl. conglobatae. Zum Schluss wird ein auf die

Entwickelung einiger Drüsen gestützter Stammbaum der Drüsen entworfen.

6uieysse-Pellissier(^) fand in den serösen Zellen der Submaxillaris von 3Ius

2 Arten von Körnchen: die einen, in Ketten und Stäbchen bei einander liegen-

den, reduciren die Osmiumsäure, dürften aus einer lipoiden Substanz bestehen

(osmiophile Körnchen) und sind wohl Mitochondrien; die anderen färben sich

mit Fuchsin, sind isolirt und verwandeln sich vielleicht in Secretkörnchen
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(fuchsinophile Körnchen). Zwischen beiden Arten bestehen Übergänge. — Hier-

her auch Schultze(^).

Im cilientragenden Ependym der Embryonen von Äcanthias (38 mm Länge)
fand Erhard in der Lamina chorioidea des Nachhirns Diplosomen, die bei

der Theilung in Action treten. In ruhenden Zellen liegen sie meist unterhalb

der Basalkörperchen, seltener zwischen ihnen, dicht an der Peripherie, färben

sich jedoch bedeutend intensiver als diese. Bei der Mitose rundet sich die

Zelle ab, verliert den gesammten Flimmerapparat, ihr Plasma wird hell, und
die Theilung erfolgt senkrecht zu ihrer Längsachse.

Zunge, Haut und Ösophagus von Cavia zeigen im verhornten Plattenepithel

nach Ditlevsen Kernknospungeu. An einer beliebigen Stelle des Kernes liegen

gewöhnlich 1, selten 2 so gut wie chromatinfreie Bläschen. Bei ihrer Ent>-

stehung scheint zuerst der chromatische Theil der Membran durchbrochen, dann
der achromatische wie ein Divertikel ausgestülpt zu werden. Lepus^ Mus, Homo
etc. zeigten diese Knospen nicht; daher hat die ganze Erscheinung wohl keine
größere Bedeutung.

Stlldnicka(-) studirte an Larven von Fana das Mesenchym und Mesostroma
nebst ihren Producten. In Stadien vor und nach dem Schluss des Blastoporus

sind die Zellen der Keimblätter durch Zellbrücken verbunden, die hier und
da Pigmentkörnchen und Dotterplättchen enthalten. Sobald Mesenchym-
zellen zum Vorschein kommen (zuerst im Kopfe), verschmelzen sie mit den
Zellbrücken; bei Embryoneu von ungefähr 5 mm Länge sehen alle Brücken
etwa gleich aus. Unter der Epidermis liegen die Mesenchymzellen sehr weit

aus einander, und aus den Brücken, die auch Querfortsätze haben, entstehen

Netze. Auch nach der Bildung der Membrana prima (Hensen) besteht, da sie

plasmatisch ist, noch ein Zusammenhang zwischen den Embryonalzellen. —
Etwas später entwickelt sich aus der Substanz der Brücken nach innen von
dieser Membran die Anlage des Coriums, ein heller Saum, worin bald die ersten

Bindegewebfibrillen sichtbar werden. Trotzdem Mesenchymzellen sich diesem
Gewebe anlegen, nimmt es durch eigenes Wachsthum weiter zu. Sehr bald
bemerkt man, dass die Brücken aus Morpho- und Hyaloplasma bestehen, und
dass jene Bindegewebfibrillen in ihnen auf Grund des Morphoplasmas erscheinen,

indessen gibt es Fibrillen auch in den Zellen nahe beim Kerne, aber schließ-

lich gelangen sie alle in die Grundsubstanz. In etwas älteren Stadien verdichtet

sich das Mesostroma immer mehr, wird spongiös und schließlich reticulär

oder alveolär. Das gesammte Gewebe differenzirt sich nun in Exoplasma (Grund-
substanz) und Endoplasma (Zellen). Die Chordascheide entsteht analog dem
Corium als ein Product des Mesostromas. Im subcutanen Gewebe der älteren

Larven ist der Leib seiner spärlichen Zellen fast ganz bei der Bildung der
Grundsubstanz aufgebraucht worden, so dass man vielfach nur »Grundsubstanz-
kerne« findet. — Bei der primären Chondrogenese aus dem Mesenchym
verdichtet sich zunächst das ganze Gewebe noch mehr, wobei die Zellbrücken
kürzer werden und näher an einander rücken. Die Zellen gewinnen hierbei

ganz das Aussehen von Stachelzellen. Schließlich wird das intercelluläre Netz
zur Grundsubstanz; zugleich entstellt an den Zellen eine Membran, Pellicula

oder Kapsel: es bilden sich im Zellplasma Flüssigkeitsvacuolen, die das peri-

phere Plasma verdrängen, das eine feste exoplasmatische Kapsel liefert. Die
junge Knorpelzelle enthält sehr viel Zellflüssigkeit, ist von einer festen Mem-
bran umgeben und stellt somit eine Art von Turgorzelle vor. Bei diesem
Process gehen, wenigstens am Knorpel des Primordialcraniums, fast gar keine
Zellen zu Grunde. Die Grundsubstanz wächst durch Apposition von Seiten der
Zellen weiter. Die Entstehung des Knorpels aus fibrillärem und Gallertgewebe
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(Oberfläche des Gehörorganes) gestaltet sich anders: zuerst sind nur Grund-
substanzkerne vorhanden, aber an ihrer Oberfläche erscheint auf einmal eine

Membran, die sich immer mehr und mehr abhebt; zwischen Kern und Membran
sammelt sich eine vom Kern producirte Flüssigkeit an, wodurch die Zelle sich

mächtig vergrößert. So entsteht durch »cytobiastische Function« des Zell-

kernes das »Deutendoplasma« der jungen Knorpelzelle. Die Genese des fibril-

lären Bindegewebes aus dem Mesenchym ist insofern sehr einfach, als in

diesem schon alle Theile jenes vorhanden sind. Nur eine starke Vermehrung
der Fibrillen findet statt (primäre membranöse Hirnhüllen). Die Capillaren
bilden sich nicht immer aus Zellen, sondern entstehen im Mesostroma auch

dort, wo keine Zellen vorhanden sind. In der jungen Capillare sind die Zellen

zuerst weit von einander entfernt, und erst durch ihre Vermehrung kommt nach

und nach die Endothelwand zu Stande.

Für das Studium der Bewegungen von Bindegewebzellen am lebenden

Object empfiehlt Ferguson (^j die unpaaren Flossen ganz junger FimduJus-

Larven. Die zuerst eingewanderten Zellen sind sternförmig und bewegen sich

nicht nur amöboid, sondern verändern auch ihren Ort. Bei ihrer Einwanderung
fehlen innerhalb der epithelialen Flossenduplicatur die Bindegewebfibrillen noch

und erscheinen erst nach der Einwanderung der 2. Portion derselben Zellen.

Dann treten auch Spindelzellen von embryonalem Charakter auf und bewegen
sich sehr activ nur in einer Richtung. Sie wandern ein, wenn die Bindegeweb-

fibrillen bereits da sind. — Die herrschenden Theorien der Entstehung der

Bindegewebfibrille tragen alle der Untersuchung lebender Bindegewebzellen und

ihrer Bewegungen zu wenig Rechnung.

Nach Triepel sind im Schwanzsaume der Larven von Bana fusca und Bufo
die Bindegewebfasern Theile eines Netzes, in dessen Knotenpunkten Zellen

liegen, also unmittelbare Abkömmlinge der Zellen. Sehr oft liegt in den Maschen

des gröberen Netzes ein feineres Geflecht. Die Fasern des gröberen Netzes

sind in 3 Richtungen so angeordnet, dass der dichtere Abschnitt nach außen

durch eine oder mehrere Lagen bestimmt gerichteter Fasern begrenzt wird.

Sie verlaufen theils nach den Kanten, theils nach der Spitze und treffen sich

unter rechtem Winkel. Hierzu kommen nach den Seitenflächen ziehend Quer-

fasern. Verf. versucht die Richtung der äußeren Querfasern durch Tonotaxis

und locale Änderung der Oberflächenspannung zu erklären. Hiernach entstehen

die wesentlichen Theile der bindegewebigen Structur des Flossensaumes auf

Grund abhängiger Differenzirung (Roux). Sehr wahrscheinlich spielt die Wasser-

aufnahme nicht nur beim Wachsthum, sondern auch bei der Structurbildung

eine wichtige Rolle; daher muss bei schnellerem Wachsthum eine schnellere

oder ausgiebigere Structurbildung erfolgen. Die Messung der Schwanzlängen

innerhalb gewisser Zeiträume bei normalen und regenerirenden Larven ergab

indessen unsichere Resultate. Immerhin folgt aus der Structur des Bindege-

webes als wahrscheinlich, dass »mit der Erhöhung der Wachsthumsgeschwindig-
keit die Güte der bindegewebigen Structur zunimmt«.

Laguesse(^) hatte schon früher betont [s. Bericht f. 1904 Vert. p 71, 72],

dass das lockere Bindegewebe, namentlich das subcutane, aus amorphen
Lamellen besteht. Sehr leicht lässt sich dies am Rücken von h^j^—l cm langen

Torpec/o-Embryonen wahrnehmen. Die äußerst feinen Lamellen, die besonders

durch Bielschowsky's Methode deutlich hervortreten, anastomosiren mit einander

und lassen dabei sehr feine Lymphräume zwischen sich. Ebenso gebaut ist

das lockere Bindegewebe der Aponeurosen und der Serosa.

Im Anschluss an seine früheren Untersuchungen [s. Bericht f. 1908 Vert. p 60]

theilt Guieysse-Pellissier(3j 2 neue Fälle von Caryoanabiose mit. So fand er
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Leucocyten im Darmepithel von Lepus und Cavia: ihr Plasma vermischt sich

mit dem der Epithelzelle, während der Kern an Volumen zunimmt, heller und
schließlich dem der Epithelzelle sehr ähnlich wird; dieser wird immer blässer

uud scheint zu verschwinden, um durch den Kern des eingedrungenen Leuco-

cyten ersetzt zu werden. Der 2. Fall bezieht sich auf eiuen Oocyten von

Vespertilio, dessen Keimbläschen verschwunden war, in dessen Plasma aber

Wanderzellen eingedrungen sind, deren Plasma sich mit dem des Oocyten

vermischt hat. Damit sich 2 Zellen in der geschilderten Weise verbinden

konnten, muss jedenfalls die eine oder andere inferior gewesen sein.

Minervini untersuchte die Gefäßneubildung nach Wundheilung bei Serra-

nus, Scorpaena^ Trigla, Scyllium, Mustehcs, Petromyxon etc. und kommt zu der

Überzeugung, dass die neuen Gefäße sich intercellulär bilden. Einige Tage
nach der Verletzung, nachdem das junge Keimgewebe entstanden ist, erweitern

sich die Capillaren, und zwischen ihren Endothelzellen treten feine Plasmaströme

und Blutkörperchen aus und bahnen sich im Keimgewebe ihre Wege, Ihi-em

Laufe passen sich die Zellen des Keimgewebes an und bilden eine regelrechte

Membran. Unter Dickenzunahme ihrer Wände werden die neuen Capillaren

enger, ein Theil von ihnen verschwindet, während das umliegende Gewebe sich

in Narbengewebe umwandelt. — Die Untersuchung der Entstehung neuer Ge-
fäßbahnen bei der Wundheilung von Säugethieren ließ vermuthen, dass hier die

gleichen Processe herrschen könnten; wenigstens setzen sich die neuen Gefäß-

bahnen auch hier in das Keimgewebe fort, und ihre endothelialen Wandungen
entstehen mitunter aus Zellen von ofienbar nicht endothelialem Charakter. Dass

der Blutaustritt aus den Gefäßen zu keiner Blutung führt, hat seine Ursache

wohl im verminderten Druck der erweiterten Capillaren und im Widerstand

der meist vertrockneten oberen Schicht des Grauulationsgewebes. Die Annahme
einer intercellulären Blutbildung würde nicht gegen die Specificität der Gewebe
sprechen, da Endothel und junge Bildungszellen des Keimgewebes (zum Em-
bryonalzustand zurückgekehrte Bindegewebzellen) beide ihren Ursprung dem
Mesenchym verdanken.

d. De- und Regeneration.

Hierher auch Beigel sowie oben Vermes Allen und Morgulis(2).

C. Fritsch veröffentlicht die Ergebnisse seiner Untersuchung über die Regene-

ration des Gliedmaßenskeletes an Larven von Salamandra und erwachsenen

Tritonen. Bei einfachen Amputationen im Bereiche von Humerus oder Femur
ist die Regeneration einfach eine Wiederkehr der Ontogenese. Das alte, nicht

mehr brauchbare Gewebe wird von Leucocyten und aus ihnen hervorgegangenen

Riesenzellen eingeschmolzen. Bei Larven von S. war eine Regeneration auch dann

noch möglich, wenn der ausgebildete Schultergürtel ganz entfernt wurde. Bei Re-

generationen abnormer Producte (Hyperdactylie) nach Herstellung von Regene-

rationscentren (Barfurth und Tornier) geht der Process jedenfalls ebenso vor

sich, nur begünstigt die Entstehung zweier von einander abgewandter Centren

die Entstehung von Superregeneraten. Für die Frage des Atavismus, wie

überhaupt für die Beurtheilung von äußeren morphologischen Bildungen bei Re-

generationen darf man die Skelettheile nicht außer Acht lassen (gegen Bar-

furth). — Über die Regeneration der Knochen bei Vögeln s. Kinel.

Nach Hooker (^) beginnt die Contraction der Körpermuskeln bei Embryonen
von Eana palustris sofort, nachdem die Muskelfibrillen sich diflerenzirt haben
und mit dem Centralnervensystem verbunden sind. Bei Embryonen, deren

Rückenmark und hinterer Abschnitt des Gehirns schon vorher operativ entfernt
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wurden, contrahirt sich die Musculatur zwar nicht spontan, reagirt aber auf
mechanische und electrische Reize. Die durch letztere erzeugte Irritabilität

erhält sich länger als die durch mechanische Reize. Da sich bei Reiz mit

einer Nadel die ganze betreffende Seite des Embryos vom Orte der Reizung

aus contrahirt, und da nicht anzunehmen ist, dass der Reiz durch irgend welche
nicht nervöse Gewebe geleitet wird, so scheint die Reizung eines Myotoms die

Contraction der anderen mechanisch hervorzurufen. — Für die Versuche mit

dem Herzen mussten auch Vorder- und Mittelhiru, z. Th. sogar die Kiemen-
bogen entfernt werden. Die Function des Herzens und die histologische Difle-

renzirung bleiben normal, nur ist es etwas hydropisch, enthält weniger Muskel-
fasern, und der Puls steigt bis auf 80 pro Minute. Die Unterschiede von der

Norm sind nur quantitativ, nicht qualitativ. Morphologisch hat also die Ent-

fernung des Centralnervensystems wenig Einfluss auf das Herz.

Da frühere Untersuchungen [s. Bericht f. 1905 Vert. p 65, f. 1906 p 65]

gezeigt hatten, dass die Entfernung der nervösen Centren des Rüclienmarkes und
der Spinalganglien keinen Einfluss auf die Metamorphose von Älytes ausüben,

so durchschneidet Wintrebertf^) jetzt die Äste des Vagus kurz vor der Meta-

morphose hinter der Gehörkapsel und ermittelt, dass die Rückbildung des

Schwanzes und das Hervorwachsen der Gliedmaßen auch in diesem Falle ebenso

normal verlaufen wie bei den Controllthieren. Das Nervensystem spielt also

bei der Metamorphose überhaupt keine Rolle.

Goldfarb beschäftigt sich mit dem Einfluss des Nervensystems auf die Re-
generation der Beine bei Diemyctylus [s. Bericht f. 1909 Vert. p 149]
und kommt zu völlig negativen Resultaten. Die Regeneration lässt sich ver-

hindern z. B. durch die Amputation des Beines unterhalb des Kniegelenkes,

durch Hervorrufang eines Conflictes der Gewebe (»mechanical interference of the

parts«), oder so ernste Schädigungen des Thieres, dass seine Vitalität herab-

gesetzt wird. Im letzteren Falle ist es gleichgültig, ob das verletzte Gewebe
Nerv, Knorpel, Muskel oder Schilddrüse ist. Durch Entfernung der Nerven
vom amputirten Ende Avird die Regeneration nicht verhindert, auch sind miss-

gebildete Gewebe kein Anzeichen einer Nervenschädigung oder eines vermin-

derten Nervenreizes. »Das, was ein Organ in den Stand setzt, seine Zellen

proliferiren und sie zur Bildung von Organen und Organcomplexen differenziren

zu lassen, ist unabhängig von einem von dem Centralnervensystem ausgeübten

oder vermittelten Reize.«

Auch Walter studirte die Bedeutung des Nervensystems für die Regeneration

bei Triton. Die 3 Lumbaiwurzeln mit zugehörigem Mark und Spinalganglien

wurden exstirpirt und verschiedene Theile des Hinterbeines amputirt. Die Re-

sultate waren durchaus positiv : die Regeneration erfolgt nicht ohne Zusammen-
hang mit dem Centralnervensystem; das Fehleu der motorischen Nerven kann

das regenerative Wachsthum nicht hindern, hingegen kann die Anwesenheit

von Spinalganglien für sich einen normalen Verlauf herbeiführen. Vorläufig

muss man den Nerven einen specifischen Wachsthumsreiz zuschreiben; die

Formgestaltung des regenerirenden Organes liegt aber in den Zellen selbst.

Dürken arbeitet über frühe Exstirpation der Extremitätenanlagen bei Rana
und Bufo. Die Arbeit liefert zugleich einen Beitrag zur Entwickelungsphysio-

logie und Morphologie der Wirbelthiere unter besonderer Berücksichtigung des

Nervensystems. Es seien hier nur die Hauptresultate der eingehenden und
umfangreichen Untersuchung mitgetheilt. Experimentelle Missbildungen haben

gezeigt, dass das periphere und centrale Nervensystem durch die Entwickelung

oder primäre Unterdrückung peripherer Organe in seiner Formgestaltung be-

einflusst wird, und dass die normale Formbildung der nervösen Centren die Voraus-
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Setzung für eine normale Entwickelung der Extremitäten ist. Bei früher Exstir-

pation blos einer Beinanlage, also der völligen Unterdrückung des Beines,

zeigen allermeist die 3 anderen Extremitäten schwere Missbildungen von ent-

schieden neurogenem Ursprünge. Bei primärem Fehlen eines Beines kommt es

zu Asymmetrien nicht allein im peripheren und spinalen System, sondern auch

im Mittel- und Vorderhirn (schwächere Ausbildung der zum fehlenden Bein

gehörigen Nerven, Spinalganglien, des Lobus opticus, etc.), sie beruhen auf Störung

der Entwickelungscorrelationen zwischen Beinanlage und Centralnervensystem.

Solche Abänderungen treten aber nicht sofort und nicht immer ein. »Daraus

folgen die auf der unstarren Bindung der Correlationen beruhende Elasticität

der Entwickelung und die . . . specifische Trägheit der biologischen Elementarprocesse,

welche bedingt, dass trotz Einwirkung abändernder Factoren die vorliegende

Entwickelungsrichtung zunächst beibehalten wird.« Hierdurch kann der cor-

relative Charakter der Entwickelung unter Umständen verdeckt werden, so dass

secuudär unabhängige Entwickelung hervortritt. Wahrscheinlich existirt keine

absolute Selbstdiiferenzirung, sondern nur eine relative. Da das Mittelhirn auf

die Entwickelungshemmung der Beine am heftigsten reagirt, so ist es wohl das

Coordinationsorgan, während das Kleinhirn zu den Extremitäten in keiner Be-

ziehung steht. »Freie Gliedmaße, Extremitätengürtel und zugehöriger Theil

des Achsenskeletes zeigen einen wechselseitig entsprechenden Ausbildungsgrad,

der auf Entwickelungscorrelationen zwischen diesen Theilen beruht.«

e. Teratologisches.

Lanzi arbeitet über Doppelbildungen bei Salmo und beschreibt aus seinem

reichhaltigen Material 3 auch an Querschnittserien untersuchte Anadidymi.
Mit den von Kopsch [s. Bericht f. 1904 Vert. p 62] und Moser [ibid. f. 1907 p 68]

beschriebenen bilden sie eine Serie, in der die Fälle von K. und M. sich

zwischen die Anadidymi 2 und 3 einreihen. Alle 3 hier beschriebenen Miss-

bildungen zeigen vorn doppelte Chordae, Aortae, mediane Venen, Vornieren

und (bei Embryo 2) auch Vornierengänge. Centralnervensystem und Darm zeigen

in Form und Volumen Verdoppelungen. Außerdem hat Embryo 2 4 Hör-

bläschen, Embryo 3 ein unpaares Auge; bei 1 fehlen die medianen Hörbläs-

chen. Sehr verschieden sind die Körperregionen, wo die verdoppelten Organe

verschmelzen und jede Spur der Verdoppelung verschwindet. Im Allgemeinen

geschieht dies zuerst mit dem Rückenmark, darauf folgen Darm, Aorten, Chordae,

zuletzt die Medianvenen und Cardinales posteriores. — Verf. lässt die Doppel-

bildungen aus einer Verschmelzung von 2 verschieden weit von einander ge-

legenen Entwickelungscentren des Randringes hervorgehen. — Hierher auch

Jaquet(2).

McCIendon (^) erzeugt Cyclopie bei Embryonen von Fimdulus mit Lösungen

von verschiedenen Salzen und flüchtigen Anästheticis. Der osmotische Druck
spielt hierbei jedenfalls nur eine secundäre Rolle. Die Eier nehmen an Vo-

lumen ab, wenn man sie in isosmotische, die Cyclopie hervorrufende Lösungen

bringt; dies scheint zu beweisen, dass die Permeabilität des Eies für die Sub-

stanzen, die den inneren osmotischen Druck (Turgor) verursachen, durch sie

erhöht wird. Man braucht nur anzunehmen, dass die Zellen zwischen den

beiden Augenanlagen stärker afficirt werden als die anderen, um die Wirkung
der Lösungen zu erklären. Eine Verminderung des Turgors würde in der-

selben Weise das Wachsthum verlangsamen, wie eine hypertonische Lösung

die Entwickelung verhindert. So wurde Cyclopie erhalten mit Äthyl- und Amyl-
alkohol, Aceton, Äther, mit NaCl, MgCl2 etc. Dieselben Anomalien, die
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Stockard [3. Bericht f. 1906 Vert. p 61] an seinen Lithiumembryonen erhalten

hat, können durch andere Lösungen erhalten werden.

Hey veröffentlicht eine ausführliche Arbeit über die durch Einschnürung (nach

Spemann) erhaltenen Janusbildungen von Triton. Nur selten waren diese an-
nähernd symmetrisch mit 2 opponirten Rücken- und mit verwachsenen Bauch-
flächen. Der erste Unterschied von typischen Formen wird durch eine ganz
geringe Gabelung des Hinterendes gegeben, der zweite dadurch, dass die Vorder-
enden verschieden weit getrennt sein können. Der eine der beiden Rücken
(der »secundäre«) hat eine Chorda nur auf einer kurzen Strecke, auch seine

Musculatur ist bedeutend schwächer, etc. Bei diesen Untersuchungen weist das

Verhalten theilweise oder völlig isolirter Organe auf unabhängige Entstehung
hin : so besonders die Medulla im secundären Rücken, die nur fadenförmig sein

kann, sich aber unabhängig von anderen benachbarten Organen angelegt hat;

ferner der secundäre Pigmentstreifen. Minimale Fragmente der sec. Vorniere

entwickelten ohne die normale Umgebung nicht nur kleine Bruchstücke, sondern

brachten sie auch bis zur normalen Höhe eines Ganzen. Überhaupt scheinen

die Vornierengänge in ihrer ganzen Ausdehnung an Ort und Stelle aus dem
Mesoderm entstehen zu können (gegen Gasser).

Die Versuche von Barfui'th(2) an Gallus (Landhuhn) ergaben, dass die

Hyperdactylie, wie bei den Orpingtons [s. Bericht f. 1909 Vert. p 69, f.

1908 p 67], vom (^ und Q auf die Nachkommen übertragen wird. Das
Überwiegen der Normalzehigkeit ist beim Landhuhn als der ursprünglichen Rasse
stärker und ist ein dominirendes Merkmal. Die ControUversuche zeigten,

dass die Gameten des normalzehigen Elters rein waren, die des hyperdactylen

die Anlage zur Normalzehigkeit enthielten. Die Hyperdactylie kann in einer

Generation latent bleiben und in der nächsten wieder auftreten. Die Mendel-
schen Regeln finden bei der Vererbung der Hyperdactylie keine Anwendung.
Das Geschlecht ist von der Hyperdactylie ganz unabhängig. Die Aufzucht
hyperdactyler Orpingtons und Landhühner ist möglich.

Nach Hansemann ist die Ausbuchtung des Schädels bei Haubenhühnern
secundär und hat ihre Ursache im Vorschieben des Großhirns. Es handelt sich

um eine extreme Dolichocephalie (gegen Klatt), nicht aber um Exencephalocele

und Hydrocephalie. Eine Verlängerung des Mittelhirns ist schon an 21/2-8 Tage
bebrüteten Embryonen von Haubenhühnern ohne eine Spur von Hydrocephalie

nachweisbar. Die starke Gefäßbildung unter der Haube ist eine secundäre

Anpassung (Roux), die Haubenbildung selbst als Rasseneigenthümlichkeit primär.

— Klatt findet an Halbhaubenhühnern , dass die Streckung des Gehirns

durch Hydrocephalie hervorgerufen und insofern secundär ist. Schon bei

6 Tage alten Embryonen sind beide Vorderhirnbläschen nach vorn, nach

dem Ort des geringsten Widerstandes zu, aufgetrieben. Je stärker die Hervor-

wölbung des Großhirns ist, um so gestreckter erscheint das Mittelhirn. Die

Gefäße unter der Haube sind Zweige von Hirnarterien, die unter der Dura
mater verlaufen. Bei gleichgroßen Auftreibungen des Vorderhirns tiberzieht

die Haube zuweilen nur ihren vorderen Theil, zuweilen auch den hinteren,

manchmal ist sie schief aufgesetzt. Stets reicht die Haubenpartie ebenso weit

wie die Verzweigungen der Gefäße.



I. Ontogenie mit Ausschluss der Organogenie. B. Specieller Theil. 75

B. Specieller Theil.

1. Pisces.

Über die Eibildung blinder Fische s. unten p 90 Eigenmann, die Keimzellen

oben p 46 Allen (i), das Keimepithel p 51 Agar, die Spermien von Mtjxine p 53

Retzius(2), die Zellgröße p 63 Plenk, Chromatin p 64 Rohde und p 51 Walker,

Normentafel von Äcanthias Scammon, Ependym von Ä. oben p 69 Erhard, Binde-

gewebe p 70 Ferguson (2) und p 70 Laguesse(i), Gefäßbildung p 71 Minervini,

Regeneration Belgel, Missbildungen Jaquet(2), Tur(i), oben p 73 Lanzi etc.

Während bei den meisten Knochenfischen der Dottersackentoblast am
Rande der Keimscheibe entsteht, ist dies nach Kopsch bei Triitta fario theil-

weise auch an ihrer Unterfläche der Fall [s. Bericht f. 1901 Vert. p 64, f. 1902

p 68]. Bis zur 5. Theilung bilden die Blastomeren mit dem die Dotterkugel

überziehenden Plasma ein Syncytium, aus dem sich fortwährend Furchungs-

zellen ablösen (Abfurchung). Am Schluss der 11. Theilung erreicht dieser

Vorgang im Großen und Ganzen sein Ende. Die hierbei im Syncytium ent-

standenen Kerne verbleiben in ihm, während die früheren Grenzen zwischen den

Territorien (durch Diasteme gekennzeichnet) allmählich verschwinden, so dass

aus dem Syncytium ein Plasmodium wird. Die Abfurchung betriift in ver-

schiedener Weise bestimmte Theile des Syncytiums. Dadurch entstehen ein

Randbezirk und ein excenti'ischer Bezirk, beide kernhaltig, sowie ein inter-

mediärer Bezirk des Dottersackentoblastes, der zunächst keine oder nur wenige

Kerne hat.

Wagner beschäftigt sich mit der Entstehung des jugendlichen Farbkleides

von Salmo fario. Eine originäre Pigmentirung (Ehrmann) wie bei Amphibien

und Ganoiden [s. Bericht f. 1910 Vert. p 74] ist nicht vorhanden. Dafür

kann nur das Lipochrom des Dotters gelten. Die ersten Melanoblasten
entstehen schon etwa 14 Tage vor dem Ausschlüpfen an der obersten Kuppe
der Muskelsegmente, von vorn nach hinten, wie diese. Sie sind segmentalen Ur-

sprunges, lösen sich aber bald vom Urwirbel ab und wandern zuerst medianwärts,

dann durch den ganzen Körper. Die Epidermis bleibt dabei pigmentlos. Die

Jugendbänder unterscheiden sich ihrer Pigmentirung nach nur qualitativ von

den übrigen Partien der Oberhaut und befinden sich in einem anderen Zu-

stande der Expansion. Sie bilden ein von der Pigmentirung des übrigen

Körpers unabhängiges System, wahrscheinlich mit eigener Innervation, das

normal nur bei jugendlichen Individuen vorkommt, bei älteren schwindet,

bei zu früh geschlechtsreif gewordenen dagegen erhalten bleibt. — Das erste

Orangeroth ist Anfangs an ramificirte Zellen des Bindegewebes gebunden, die

etwa eine Woche später auftreten als die Melanoblasten. Ihr Plasma ist

voll einer ölartigen Substanz , in der um so mehr Lipochrom gelöst ist,

je reichlicher dieses im Dotteröl gelöst war. Dieser Stoff gelangt jedenfalls

nicht direct in die Zellen, weil diese zuerst weit vom Dottersack, auf der Otocyste

und im Flossensaume auftreten. Nach ungefähr 6 Wochen kommt das Lipo-

chrom außerhalb der Zellen zu liegen und bildet die rothen Tupfen der älteren

Thiere. Während bei den Amphibien die gelbrothen Flecke kein Lipochrom

erkennen ließen, wandelt sich bei S. eine ähnliche fettartige Masse fast in

reines Lipochrom um. In den Zellen treten ferner karminrothe und irisirende

Granula auf. Erstere scheinen zu verschwinden, während der leichte Silber-

glanz bei Forellen, die seit 3 Monaten das Ei verlassen haben, vielleicht von

den irisirenden Granulis herrührt. Die Ramificationen der Zellen haben sich

unterdessen so weit verbreitert, dass »sie mit ihresgleichen der Nachbarschaft
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verschmelzen, so dass sämmtliche früher orangerothe Zellen einer Region eine

netzartige dünne Lage bilden«.

Williamson(^) beschreibt Spams centrodontus und cantharus^ Sehastes marinus
und dactylopterus , Eier und Larven von Sp. cen. und Seh. marinus. — Sp.

cen. ist hermaphroditisch: Ovarium und Hoden sind auf jeder Seite ver-

treten, functioniren jedoch meist nicht zu gleicher Zeit. Auch sind sie oft sehr

ungleich entwickelt, dennoch gehört Sp. cen. zu den potentiellen und functio-

uellen Hermaphroditen. Hoden und Ovarien commnniciren nie mit einander,

sondern werden durch spongiöses Gewebe getrennt, das auch das Vas deferens

bildet. Im Oviduct liegt dieses Gewebe an der Dorsalseite und mündet nach
außen an der Urogenitalpapille, unmittelbar hinter der Urethra, von dieser durch
ein dünnes Septum getrennt. Auch abnorm gebaute Geschlechtsorgane und
ein Exemplar mit doppeltem Anus wurden beobachtet. — Die Geschlechts-

organe von Sp. can. sind ähnlich beschaffen. Seh. m. ist vivipar. Sein Ovar
enthält eine große Höhle zur Aufnahme der sich vom Keimepithel ablösenden

Eier, die hier befruchtet werden und sich bis zu Larven entwickeln. In den
Ovarien wurden große opake und kleine durchsichtige Eier gefunden. Bei

Seh. d. liegen die Eier in eigenthüm liehen, am Ovarium hangenden Säcken,

deren Achse durch Blutgefäße eingenommen wird, die auch jedes Ei für sich

mit Blut versorgen. Um jedes Ei liegt eine Schicht runder Zellen, die offenbar

als Placenta fungirt und wohl auch Dotter bildet. Ältere Follikel, verlassene

Eihäute oder Larven wurden im Ovarium nicht beobachtet.

Über Eier, Embryonen oder Larven von Selachiern s. auch Polimanti(^) und
Shann, von Teleosteem Äpstein, Buchanan-Wollaston, Dakin, Ehrenbaum (S^),

Grassi, Hoek(S^), Le Danois(i), Lo Bianco, J. Loeb, Mazzareili, Meek(^), Reis,

Roule, Sella(2), Stiasny, Sumner(2), Willey, Williamson(i) und Anonymus, von
Polyodon Barbour und Danforth.

2. Amphibia.

Über die Keimdrüsen s. oben p 47 Spehl & Polens, die Chromosomen p 50
IVIeves(i) und p 51 Walker, Spermatogenese p 51 Ternl, Spermien p 53 Retzius(2)

und p 54 Retzius(^), Parthenogenese p 55 Bataillon(') etc., Polyspermie p 57

Herlant, Experimentelles p 58 Jenkinson(2) und p 59 Harms , Schädigungen

p 59 0. Hartwig etc., p 61 Bardeen sowie Levy, Geschlechtsbestimmung oben

p 58 H. King(i), Zellgröße p 63 Plenk und p 64 Morgulis, Chromosomen p 65

Dehorne(^) und p 64 Rohde, Centrosomen p 66 Tschassownlkow, Chromidien

p 66 Laguesse(3), Granula Sohultze(i), Mesenchym oben p 69 Studnicka(2),

Bindegewebe p 70 Triepel, Regeneration p 71 C. Fritsch etc. sowie oben Vermes
Allen und Morgulis (2), Missbildungen oben p 74 Hey.

Die Untersuchung von Kunitomo über die Keimblattbildung von Hynobius
nebulosus [s. auch Bericht f. 1910 Vert. p 73] bietet morphologisch nichts

wesentlich Neues, da die Processe bei IL sehr ähnlich denen bei Triton sind.

Erwähnt sei, dass die Scheidewand zwischen Urdarm- und Furchungshöhle be-

stehen bleibt; erstere geht zum großen Theile aus den Götteschen Randzellen hervor.

Das mittlere Keimblatt legt sich schon zu Anfang der Gastrulation durch Ein-

stülpung des äußeren Keimblattes am Urmund an und wächst zwischen den beiden

anderen Blättern weiter. Das Cölom entsteht als feiner Spalt später als bei T.

Die parietale Mesoblastlamelle ist mit der Chordaanlage, die viscerale mit dem
Darm in Verbindung, da, wo viscerale Lamelle und Darmwand zusammenstoßen,

hat letztere eine Rinne (»Mesodermbildungsrinne«). Nachdem der Dotterpfropf

nach innen gelangt ist, bildet der Blastoporus eine enge, vorn und hinten etwas
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erweiterte Spalte, deren laterale Ränder in der Mediane verschmelzen. »Dabei

entsteht eine einheitliche mediane Zellenmasse, an deren Obei*fläche eine Zeit-

lang die Primitivrinne zu sehen ist.« Später schließt sich die vordere Öffnung,

während die hintere zum After wird.

Goodale(^) arbeitet morphologisch und experimentell an Furchung und Gastru-

lation von Spelerpes hilineatus. Das ungefurchte Ei zeigt verschieden große

Dotterkörper: oben liegen die kleinsten, in der Mitte die mittelgroßen, unten

die größten. Der vordere Theil des Embryos entsteht aus der Zone der

kleinsten, das Hinterende und der hintere Abschnitt des Daches des Urdarmes
aus der der mittelgroßen, der Rest aus der Zone der größten Dotterkörper. —
Die Furchung ist total, inäqual und oft unregelmäßig. Nach der 4. Theilung

furcht sich lange nur die obere Hemisphäre allein. Nicht selten verläuft die

3. Furche noch vertical. Die Blastomeren bleiben oft lange mit einander in

Verbindung. Schnitte durch gefurchte Eier zeigen eine obere Kappe von kleinen,

etwas tiefer eine Lage größerer Zellen und zu unterst nur die in wenige Seg-

mente getheilte Dottermasse. Bis zur Gastrulation nimmt das Ei an Volumen
zu; nachdem die Embryonalanlage erschienen ist, wird es wieder etwas kleiner.

Der Blastoporus dehnt sich nicht über einen Halbkreis aus; daher fehlen

ventrale Lippe und Dotterpfropf. Ein neurenterischer Canal fand sich auch
nicht. Die Medullarfalten bilden und schließen sich wie bei T. Die Neural-
rinne ist jedenfalls keine Naht der Blastoporuslippen, auch keinem Primitiv-

streifen homolog. — Bei der Gastrulation stülpen sich Zellen ein, und die

Elemente der Randzone überwachsen die ventrale Oberfläche des Eies. Am
Urdarm geht das Dach nur aus Dotterzellen (vegetativen Elementen) hervor,

der hintere Theil aus Zellen, die ursprünglich über dem Blastoporus lagen

und später eingestülpt wurden. Das gastrale Mesoderm entsteht durch Dela-
mination der Zellen der dorsalen Darmwand, das peristomale ebenfalls ans
Dotterzellen, die an der Begrenzung der Furchungshöhle theilnehmen, die Chorda
aus den Elementen der oberen Darmwand. — Durch Einführung von Nilblau-

sulfat an bestimmte Stellen des Eies hat sich gezeigt, dass feste Beziehungen
zwischen den Furchungsebenen und der Embryonalachse nicht existiren. Der
Kopf entwickelt sich nahe beim oberen Eipole, der Schwanz etwas über dem
vegetativem Pole. Die primäre Eiachse wird zur Längsachse des Embryos.
Eine verticale Ebene theilt das Ei der Amphibien in eine dorsale und eine

ventrale Hälfte. Dies trifft wenigstens für die Oberfläche ganz zu, nur partiell

für die inneren Theile wegen des Eingreifens der Gastrulation. Hierdurch
wird auch das Fehlen der hinteren Embryonalhälfte verständlich, — Marken am
Äquator werden später zu meridionalen, zum Blastoporus convergirenden Bändern.
Die dorsale Lippe rückt nur um 35° nach hinten; der Blastoporus kann auf
die eine oder die andere Seite gerathen. — Eine Temperatur von 5° C bleibt

ohne Einfluss auf die Entwickelung. Salzlösungen rufen nur eine Art von
Spina bifida hervor. Die hintere Hälfte des Embryos entsteht bei den
Amphibien aus Material, das zu Beginn der Gastrulation in einem Halbkreis am
Äquator liegt und convergirend die untere Eihälfte überwächst. Concrescenz
findet nur in einem sehr beschränkten Gebiete des Blastoporus, nachdem er

schlitzförmig geworden ist, statt. — Hierher auch Goodale(^).

Nach Hilton(^) kann bei Desmognathus fiisca die Furchungshöhle einer mittel-

großen Blastula von den sie umgebenden Zellen zum Theil oder ganz aus-

gefüllt werden und tritt wohl auch nie in Verbindung mit dem Urdarm. An
der dorsalen Lippe findet ein Umschlag der kleinen animalen Zellen statt, aber
ein Theil des Darmes entsteht durch Delamination, so dass sein Lumen theils

von eingestülpten, theils von vegetativen Zellen umgebeu wird, zu denen sich
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einige sich vom animalen Pol ablösende kleinere Elemente gesellen. Diese nehmen
also an der Bildung des Entoderms Theil, liefern anch das Mesoderm. Dorsales

und ventrales Mesoderm verbinden sich vor und um den Blastoporus mit

einander, und von hier aus wächst der Mesoblast nach allen Richtungen, bis

er schließlich den Dotter ganz umgibt.

Smith beschreibt Nester und Larven von Necturus und vergleicht letztere

mit denen von Cryptobranchus nach Eycleshymer [s. Bericht f. 1906 Vert. p 100].

Sie sind bedeutend kleiner und schlüpfen viel früher mit noch großem Dotter-

sacke aus. Als larvaler Charakter können 2 dorso-laterale, gelblich-weiße

Längsstreifen gelten, die durch Quereinschnürungen segmental gekennzeichnet

sind und vom Kopf bis zur Schwanzspitze ziehen. Im Nest werden die Eier

an dünnen Stielen der Eihäute einzeln unter Steinen befestigt [s. auch Bericht

f. 1907 Vert. p 76]. — Hierher auch Piersol.

Nach Krefft ist die ostafricanische Bufonide Nectophryne Tornieri vivipar.

Die Oviducte der in Alkohol conservirten 2 enthielten das eine Mal schwanz-
lose Jungthierchen, ein anderes Mal Embryonen mit den Anlagen der Vorder-

beine.

3. Sanropsida.

Über die Keimzellen s. oben p 46 Dustin(^), Eier von Gallus Henneguy (2),

Patterson und Riddle(2), Dotterbildung oben p 48 Riddle(^), Spermatogenese

p 52 Poll('), Spermien von StrutJdo p 53 Retzius(^), Schädigung p 62 Gaskell,

Geschlechtsbestimmung p 58 Kowalewsky, Zellgröße p 63 Plenk, Chromatin

p 64 Rohde, Mitochondrien p 66 Levi(2) und p 66 Firket, Glycogen p 68

Glinka, Regeneration Kinel, Missbildungen oben p 74 Barfurth(2] und p 74

Hansemann und Klatt, Eizahn von Bungarus Wall, von Gallus oben p 66

Firket.

Gräper färbt Keimseheiben von Gallus mit Neutralroth derart vital, dass die

Entwickelung im Brütofen eine Zeitlang weiter geht, aber snccessive photo-

graphische Aufnahmen des Embryos gemacht werden können. Die Frage, ob

die vordere Darmpforte einen unverschieblichen Punkt darstellt, über den der

Embryo nach vorn hinauswächst, beantwortet er mit Hülfe von Aufnahmen und

Curven gegen Funccius [s. Bericht f. 1909 Vert. p 79] negativ: gleich dem
Hensenschen Knoten bewegt sie sich nach hinten. Aus den übrigen zahlreichen

Beobachtungen sei hier Folgendes erwähnt. Der Primitivstreifen geht dadurch

in den Kopffortsatz über, dass der Hensensche Knoten allmählich nach hinten

rückt. Hierbei wandern keine Zellen, sondern die des Hensenschen Knotens

werden immer andere, hinter den ersten gelegene. »Diese Wellenbewegung

sistirt plötzlich, und die MeduUarfalten umschließen diese Stelle und erheben

sich auch hinter dem Canalis neurentericus an Stelle der inzwischen verflachten

Primitivfalten. < Die vom Knoten unter dem Ectoderm zurückbleibenden Zellen

entsprechen dem Entodermsäckchen der Reptilien. Dieses ist aber bei den

Vögeln meist solid, und nur hinten ist ein Rest der Höhlung sichtbar. Sehr

wahrscheinlich verschmelzen bei der Wanderung des Urmundes nach hinten die

seitlichen Falten, da sich dabei die Area pellucida etwas verschmälert. — Vom
Stadium von 2 Urwirbeln an bis zu solchen, wo der 1. Urwirbel dicht hinter

dem Gehörbläschen liegt, tritt vor jenem kein neuer auf. — Die seitlichen

Kopffalten liegen Anfangs weit aus einander, dann nähern sie sich einander

immer mehr und zeigen so, dass der Embryo sich durch seitliche Faltenbildung

von der Keimscheibe abhebt. Mit der Faltung in der Querrichtung geht die

in der Längsrichtung Hand in Hand: von vorn her dringt unter den Embryo
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und auf die sich einstülpende Ectodermtasche eine Falte ein. Diese Bewegung
macht sich weniger am vorderen Ende des Keimscheibenrandes bemerkbar als

an einzelnen, dem Embryo näheren Einsenkungen, die radiär auf die Ectoderm-
tasche zuwandern. Den Messungen zufolge würde der Kopf nur in der ersten

Zeit um 0,1 mm aus sich selbst heraus wachsen, was für das Vorrücken der

Darmpforte belanglos ist.

Thomsen veröffentlicht eine Arbeit über die Differeuzirung des Geschlechtes
und das Verhältnis der Geschlechter bei Gallus und kommt zu folgenden Er-
gebnissen. Microscopisch zeigt sich diese Differenzirung an den inneren Or-
ganen vom 5. Tage der Bebrütung an. Am 9. Tage sieht man auch ohne
Microscop, dass die beiden Hoden fast gleich groß geblieben sind, während
das rechte Ovar im Wachsthum zurückbleibt. Die secundären Geschlechtsmerk-

male (Gefieder, Kamm, Sporn, Größe des Kehlkopfes) sind beim Neugeborenen
zwar angelegt, aber zunächst noch für beide Geschlechter gleich. Ihre stär-

kere Ausbildung hängt beim q^ von der des Hodens ab und vollzieht sich erst

bei der Geschlechtsreife (Beginn der Spermienbildung). Sie ist nach der Rasse
verschieden (bei Landhühnern früher als bei Orpingtons). An 12 Versuchsrei-

hen wurde das Geschlecht bestimmt; unter 805 G. waren 385 (^ und 420 ^
(91,7 (j^ auf 100 Q). Das Verhältnis beider Geschlechter ist also nahezu
gleich, so dass bei 6r., wie bei den meisten Vögeln und Säugethieren, je ein

Paar zur Fortpflanzung der Species bestimmt ist.

Poll(2) untersuchte die Eierstöcke und Eier von fruchtbaren und unfrucht-

baren Mischlingen (hauptsächlich von Cairina tnoschata (^ und Anas boschas Q ,

von A. (^ und C. Q, auch von anderen Enten-Mischlingen) und vergleicht

sie mit einem normalen Ovarium von A. Bei den ersteren sind die Ovarien
normal, bei den letzteren hingegen lassen sich 3 Typen unterscheiden. Typus 1

(scheinbar normale Austattung mit Eiern) führt allmählich zu Typus 2, wo
der gesammte FoUicularapparat (auch schon bei der erwachsenen Ente) fehlt.

Im Typus 3 ist das Ovarium sehr klein, glatt und weißlichgelb. Die unfrucht-

baren Mischlinge unterscheiden sich von den fruchtbaren dadurch, dass die

kleinen ReservefoUikel beim erwachsenen Thier ganz fehlen. Daher die große
Eiarmuth und die Entwickelung großer Massen von epithelioidem Interstitialge-

webe, Cystenbildung, Erhaltung auffällig mächtiger Abschnitte der Urniere etc.

Im rechten, sich physiologisch rückbildenden Eierstock gehen gleiche, nur dem
Umfange nach verschiedene Entartungen vor sich. Derselbe Eingriff schädigt also

beide Eierstöcke in der gleichen Weise. Weitere Folgen sind die Umstimmung
der secundären Geschlechtscharaktere und die Version in die männlichen End-
formen. Jedoch kommen typische weibliche und arrhenoide Geschlechtscharak-

tere bei genau gleichmäßig und gleichgradig entarteten Ovarien vor. Der Ver-
gleich der Ei- und Samenbildung bei Mischlingen zeigt, dass die Schwestern der
toconothen ^f [s. Bericht f. 1907 Vert. p 52 und f. 1910 p 82] sämmtlich zum
1. Typus der Mischlingsweibchen gehörten. Bei den Kreuzungen aber, wo die (^
steironoth sind, haben die Q Eierstöcke ohne Vorrathseier (Typ. 2); anderer-
seits »entsprechen allen Mischlingsweibchen, denen ReservefoUikel fehlen (Typ. 3),

(J'-Mischlinge , die niemals Samenzellen zur Vollendung bringen und die in

jedem Falle Steironothi sind«. Die Brüder der 9 "Mischlinge vom Typ. 1

zeigen dimitotische Steironothie, die des Typ. 2 monomitotische, die des Typ. 3
apomitotische. »Es kann kein Zufall sein, dass die Keimdrüsen von (^ und $
der beobachteten Mischlingsformen in einer gut erkennbaren, gesetzmäßig ge-
ordneten Reihe parallel entarten«; die Reihe der (j^ , nach der Intensität der

Störung in der Samenbildung geordnet, entspricht der Reihe der § -Hy-
bridenformen genau. Wie für den Hoden, so muss man auch für das Ovarium
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hypothetisch annehmen, dass die Entartungen der Keimzellen keine specifischen

sind, sondern wohl aus denselben inneren Gründen wie beim Hoden [s. oben

p 52] entstehen.

4. Mammalia.

Über die Eireifung s. oben p 47 Longley und p 48 Vander Stricht, Eier von

Lepus p 49, 50 RusSO(V) ^^^ RUSS0(6), von Homo p 50 Loyez, Spermato-

genese p 52 Jordan(i), p 53 Stevens(V), P 54 Montgomery, p 54 Branca(i), p 54

Nlonterosso und p 52 Poll(i), Spermien p 53 Retzius (2,^,5) und p 54 Kohlbrugge,

Schädigung p 62 Barratt & Arnold, Geschlechtsbestimmung p 58 Kowalewsky,
Zellgröße p 63 Plenk und p 64 Morgulis, Chromatin p 64 Rohde, Amitose

p 65 Martinoff, Kernknospen p 69 Ditlevsen, Mitochondrien p 66 Levi(2) etc.,

p 68 Guieysse(i), Glycogen p 68 Glinka, Drüsen p 68 Bujard(').

Lowrey stellt von den Eiern von Sus aus 50 Ovarien das durchschnittliche

Gewicht fest, ebenso von 105 Embryonen aus 22 Müttern das des ganzen

Körpers, der Eingeweide, des Kopfes, Gehirns, Rückenmarkes, der Augen, des

Herzens, der Lungen, Leber, Nieren, Milz, des Pancreas, der Thymus, Thyreoi-

dea, Nebennieren und des Darmcanales. Ein Ei wiegt etwa 0,000003 g; ein

1 Jahr altes Thier ist rund 333 Billionen mal schwerer. Der Vergleich mit

Homo, Lepus, Mus und Gallus zeigt, dass der Embryo zuerst am raschesten

an Gewicht zunimmt. Das Totalgewicht des Körpers und das relative Gewicht

der Gonaden ist beim (J^ größer als beim Q, , das der Leber verhält sich um-
gekehrt. [Weitere Einzelheiten s. im Original.] — Hierher auch Thyng.

[Mayer. 1

Das Uterin ei von Dasyurus unterscheidet sich von dem der höheren Säuger

nach Hill 1) durch seine Größe, 2) durch die die Zona umhüllende Eiweiß-

schicht und die Schalenhaut (beide werden von den Tuben geliefert und ent-

sprechen denen der Monotremen), und 3) durch die Polarität: sein unteres

Drittel besteht aus formativem Plasma mit mäßig vertheiltem Deutoplasma und
den Pronuclei, die oberen 2 Drittel werden von einem feinen Netz nicht-forma-

tiven Plasmas gebildet, in dessen Maschen flüssiges Deutoplasma liegt. Noch
vor dem Erscheinen der 1. Furche trennen sich die beiden Bestandtheile des

Eies, wobei der nicht- formative sich zu einem kugeligen Dotterkörper gestaltet,

der in die Keimblase zu liegen kommt und sich an ihrer Begrenzung am oberen

Pole betheiligt. Das darin enthaltene flüssige Deutoplasma entspricht der so-

liden Dottermasse des Monotremeneies, also bestehen gute Gründe für die An-
nahme der Abstammung der Marsupialien von eierlegenden Vorfahren mit me-
roblastischen Eiern. — Die Furchung ist total und zuerst äqual. Die bei-

den ersten Furchen sind meridional. Die 4 ersten Blastomeren liegen radial

um die polare Eiachse, sind gleich groß und umgeben eine Furchungshöhle,

die oben und unten oö'en ist, wobei das obere Ende theilweise vom Dotter-

körper umgeben ist. Die 3. Furche ist ebenfalls meridional. Die daraus

hervorgehenden 8 Blastomeren bilden einen der Zona pellucida eng anliegenden

Aquatorialring und enthalten, hauptsächlich in ihren unteren Hälften, Deuto-

plasma. Die 4. Furche ist äquatorial und zerlegt die 8 Blastomeren in obere,

kleinere Zellen mit weniger Deutoplasma und in untere, trübere mit mehr
Deutoplasma. Die 16 Blastomeren sind zu 2 Ringen über einander angeordnet;

im oberen sind sie klein, hell und liefern den embryonalen Theil der Blasto-

cyste, während aus denen des unteren Ringes das extraembryonale Blasto-

derm entsteht. Die 16 Zellen theilen sich zuerst meridional, dann äquatorial,

jedoch so, dass die Theilungsebenen immer vertical zur Oberfläche stehen. So
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verlaufen auch die späteren Furchungen, die Tochterzellen rücken immer an der

Innenfläche der Zona entlang zu den respectiven Polen und bilden schließlich

die einschichtige Wand der Keim blase. Als solche verweilt der Keim, bis er

einen Diameter von 4-5 mm erreicht. Durch eine nahezu äquatoriale Ebene

zerfällt er in einen oberen embryonalen und einen unteren extra-embryonalen

Theil. Aus ersterem gehen das Ectoderm und das ganze Entoderm der Keimblase

hervor, aus letzterem Omphalopleura und Chorion. Die späteren Ectodermzellen

sind größer und färben sich hell, die weniger zahlreichen körnigen intensiver ge-

färbten sind die Mutterzellen des Entoderms; entweder als solche, oder erst

nachdem sie sich getheilt haben, wandern sie aus dem Blastoderm und nehmen

unter der nunmehr rein ectodermal gewordenen Schicht als embryonales Ento-

derm Platz. Vor und nach ihrer Auswanderung können sie sich amöboid be-

wegen, sich durch Pseudopodien mit einander verbinden und so ein Netz unter

oder noch im Ectoderm bilden. Später verbreiten sie sich an der inneren,

extra-embryonalen, einzelligen Wand der Keimblase (Tropho-Ectoderm) und

stellen einen eventuell ununterbrochenen Belag der Blastulahöhle dar. Mithin

hat die embryonale Region der Keimblase in keinem Stadium einen Tropho-

blast (Raubersche Schicht). — Nimmt man (mit Recht) die monophyletische Ab-
stammung der Säuger von den Reptilien und die Homologie der Eihüllen bei

allen Amnioten an, so ist die extraembryonale Region der Keimblase von D.

dem extraembryonalen Ectoderm der Sauropsiden und Monotremen sowie dem
Trophoblast der höheren Säuger homolog. Die embryonale aber entspricht der

inneren Zellenmasse, dem embryonalen Ecto- und Entoderm der höheren Säuger.

Der Trophoblast ist jedenfalls nur extraembryonales Ectoderm, das in Anpas-

sung an das intrauterine Leben sich eine den Keim ernährende Function er-

worben hat. — Außerdem wurden einige jüngere Stadien von Perameles obe-

sula und nasuta und Macropus rufwollis untersucht. — Im allgemeinen Theil

der Arbeit polemisirt Verf. hauptsächlich gegen die Ansichten Hubrecht's

vom Trophoblast. Die Entypie des Keimes bei den höheren Säugern ist eine

Anpassung an die intrauterine Entwickelung und die Kleinheit des Eies. Die

Ursache zu allen diesen Veränderungen mag im Verschwinden der Schale, nicht

aber den Beziehungen zur mütterlichen Mucosa bestehen. Gegen Hubrecht

wird betont, dass eine solche Entypie durchaus secundär ist.

Hubrecht studirte in Hill's Laboratorium Keimblasen von Dasyurus und

fand bei einigen eine innere Zellenmasse , die in einem Falle aus 16 Zellen

bestand und durchaus normal aussah. Daher und wegen der Entwickelung des

Bauchstranges der Primaten, der sich von einer freien AUantois nicht ableiten

lässt, sind die theoretischen Ausführungen Hill's [s. oben] verfrüht. Bei

Galeopithecus entsteht zwischen Embryonalschild und Trophoblast zuerst ein

Bauchstrang, der aber in Folge der Entwickelung des Cöloms allmählich durch

eine freie AUantois ersetzt wird. Hierdurch documentirt sich G. als primitiv.

Mi not untersuchte einige junge^ etwa 1 mm große Keimblasen von Didelphys

und fand ihre Wand durchweg aus Ecto- und Entoderm bestehend und noch

von der Zona umgeben. An ihr waren eine kleinere dunklere und eine hellere

größere Zone zu unterscheiden; die erstere entsprach einem Keimschild. Im

Bereiche der letzteren bestand das Ectoderm aus ziemlich hohen cylindrischen

Zellen, während die Entodermzellen sehr abgeflacht waren, wodurch ihre Kerne

weit aus einander standen. In der hellen Zone waren die Ectodermzellen be-

deutend flacher; oft lagen einzelne Entodermzellen zwischen ihnen und täuschten,

da sie sich hell, jene aber sich dunkel färbten, Ectoderm vor.

Nach Popoff besteht das Ovarium von Talpa aus 2 Portionen: die innere

liegt in einer Peritonealtasche und zeigt alle Charaktere eines echten Ovariums,

Zool. Jahresbericht. 1911. Yertebrata. 13
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die andere, außerhalb dieser Tasche gelegene, etwas röthliche enthält nur inter-

stitielles Gewebe. Die zelligen Stränge dieser interstitiellen Drüse stammen
von der ersten Proliferation des Keimepithels ab und sind den Samencanälchen
homolog. Die Anwesenheit eines Rete, der interstitiellen Zellen und einer nicht

in Keimepithel differenzirten PeritonealhüUe zeigt, dass es sich um einen rudi-

mentären Hoden handelt. Diese Zellstränge (Medullarstränge) verwandeln sich

in ziemlich gleichförmige Follikel mit kernhaltiger Membran, deren Elemente
bei jungen Thieren sich lebhaft mitotisch vermehren. Bei Ganis bleiben die

Medullarstränge in ihrem primitiven Zustande zeitlebens bestehen, ihre Zellen

theilen sich nicht und sind den Sertolischen Zellen sehr ähnlich. Die ganze
Substanz der Medullarstränge verwandelt sich bei T. in die interstitielle Drüse,

wobei die Zellen der MeduUarfoUikel durch Übergänge mit Interstitialzellen

verbunden sind. Bei C. scheinen sie sich unabhängig von den MeduUarfoUikeln

aus Stromazellen zu entwickeln. — In der inneren Portion des Ovariums von
T. entstehen die interstitiellen Zellen erst später aus Elementen atretischer

gelber Körper, die ihrerseits aus der Theca interna hervorgehen. Die Granulosa
verschwindet aber bei T. und Putorius nicht ganz: einige ihrer Zellen gelangen
in das Corpus luteum und verwandeln sich hier in pigmentirte Zellen, die sich

im Stroma zerstreuen und noch lange persistiren. So hat denn das Ovarium
von T. interstitielles Gewebe von zweierlei Herkunft: das äußere ist fötalen

Ursprunges, das innere entwickelt sich aus dem Gewebe atretischer Follikel. Beide

Sorten durchwachsen einander und sind histologisch nicht zu unterscheiden. —
Die medullären Follikel, die auch bei erwachsenen T. in der Portion des

Ovariums erscheinen, entstehen aus besonderen Strängen, wohl abortirten

Pflügerschen Schläuchen. Die interstitielle Drüse ist während der ganzen
Trächtigkeit gut entwickelt, nimmt aber gegen deren Ende an Umfang ab. —
Die Corpora lut. vera entstehen bei T. zum großen Theile auf Kosten der

Granulosa, zum geringeren aus der Theca interna. Sie persistiren während
der ganzen Trächtigkeit und verschwinden spurlos erst einige Tage nach dem
Wurf. Bei Homo gibt es wahrscheinlich außer den gelben Körpern der Men-
struation und der Schwangerschaft atretische gelbe Körper, die sich zum Unter-

schied der beiden anderen ausschließlich auf Kosten der Theca entwickeln.

Nach Untersuchung mehrerer gravider Uteri von Cervus capreohis unterscheidet

Strahl bei den Wiederkäuern 2 Typen von Piacentomen: 1) mit schlanken

Zotten, wobei die Zweige unter ganz spitzem Winkel vom Stamm abgehen
{Cervus elaphus, capreolus, Rangifer); schon früh kommt es hier zum Zerfall

mütterlicher Theile, aber ohne Extravasate von Blut im oberflächlichen Theil

des Placentoms; dieses zerfällt in 3 Schichten; 2) mit breiten Zotten [Ovis^

Bos)\ Abzweigung der Zotten unter stumpfem Winkel, ohne ausgiebigen Zerfall

uterinen Gewebes in der Karunkel, ausgedehnte vom Chorion-Ectoderm resorbirte

Extravasate; Placentom einheitlich, Zottengruben der Karunkel überall von
gleichartigem Syncytium ausgekleidet. Die Placentome von Cervieapra bohor

und Adenota koh gehören zu Typus 1, die von Madoqua Kirki, Tragelaphiis,

Hippotragus Bakeri und wahrscheinlich auch von Damaliscus jimela zu Typus 2.

Hauptmann veröffentlicht eine Untersuchung über den Bau des Nabel-
stranges bei Equus mit besonderer Berücksichtigung des natürlichen Risses.

Dieser liegt ungefähr 1-2 cm von der Cutis entfernt und kommt hauptsächlich

durch die Massenabnahme des straffen Bindegewebes der Gefäßadventitien zu

Stande. Außerdem haben die Gefäße von dieser Stelle ab bis zur Bauchwand
einen gemeinsamen Muskelmantel, der sich nach dem Riss zusammenzieht, mit-

hin einer natürlichen Ligatur gleich wirkt. Die durchrissenen Nabelgefäße

schließen sich theils durch Ineinanderlagerung der Falten und Fransen am Risse,
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theils durch Contraction der intact gebliebenen Partie der Gefäßwand. Die

Contraction der Arterienwand wird durch den Reiz der muskulösen Elemente

beim Riss ausgelöst. — Hierher auch Thieke.

Long & Mark beschäftigen sich mit der Reifung des Eies von Mus. Die

Ausbildung und Theilung beider Spindeln gehen wahrscheinlich sehr rasch vor

sich. Die ganze Reifung nimmt nur 4-15 Stunden (I3Y4-28Y2 St. nach dem

Wurf) in Anspruch. Die Ovulation beginnt 141/2 St. und endigt 28 Y2 St.

post partum. Das Ei hat zu dieser Zeit seine 2. Spindel ausgebildet, kann

aber auch etwas früher in den Oviduct gerathen. Künstliche Befruchtung ge-

lingt sehr gut, wenn man frischen Samen mit Normalsalzwasser verdünnt,

warm hält und zwischen der 18. und 30. St. p. part. mit einer Glasspritze in

den Uterus injicirt. In 4 bis reichlich 7 St. gelangen die Spermien zu den

Eiern. Nach ihrem Eindringen sind die Vorkerne in wenigen Minuten gebildet.

Während der Reifung nimmt der Durchmesser des Eies etwas ab, bis es in den

Oviduct gelangt, wo er abermals zunimmt. — Die für die 1. Richtungstheilung

bestimmten Chromosomen entwickeln sich noch bei intacter Kernmembran,

wohl zum Theil wenigstens aus der Rinde des Nucleolus. Die Stücke lassen

zuerst eine Längstheilung wahrnehmen, dann erscheint auch ein Querspalt, wohl

zwischen 2 ganzen, der Länge nach getheilten, aber end to end conjugirten

Chromosomen. So entstehen Tetraden, die sich während der 1. Theilung der

Quere nach an der Stelle des ursprünglichen, ganze Chromosomen trennenden

Spaltes theilen. Zu den Polen gelangen also ganze der Länge nach bereits

halbirte Chromosomen. Während der 2. Reifungstheilung gehen dann die Spalt-

hälften aus einander (Präreductionstheilung). Die 1. Spindel theilt sich immer

noch vor der Befruchtung; ihre Fasern entwickeln sich wohl wenigstens zum

Theil aus dem Nucleolus. Jede Spindel enthält 20 Chromosomen. Typische

Centrosomen fehlen, aber um jeden Pol treten » circumpolare « Körperchen auf,

jedoch nur während der intensivsten mitotischen Thätigkeit. Die Reifnngspindeln

sind meist von einem hellen Raum umgeben; dieser hat (gegen Sobotta) mit

dem Keimbläschen Nichts zu thun und entwickelt sich, wie die circumpolaren

Körperchen, nur während der mittleren Phasen der Mitose. Beide Spindeln

stehen schief zur Oberfläche des Eies. Das 2. Richtungskörperchen wird erst

nach der Befruchtung ausgeschieden. Das 1. schnürt sich in der Ebene der

Dottermembran ab, wobei die es vom Ei trennende Furche das Zwischen-

körperchen halbirt. Der Richtungskörper erhält sich im perivitellinen Raum
noch einige Zeit.

Sobotta(*) schildert die Stadien vom Auftreten des Mesoderms an bis zur

Ausbildung des Embryos und dem Auftreten der Allantois an Mus [s. auch

Bericht f. 1908 Vert. p 83, f. 1909 p 91]. Bevor noch die Entypie beginnt,

wird die bisher einschichtige Keimblase durch eine Art von Delamination

zweiblätterig. Hierdurch entsteht das Dotterentoderm, aber dieser Vorgang hat

Nichts mit der Gastrulation (gegen Hubrecht und Keibel) zu thun. Nach der Ab-

spaltung dieser Schicht wächst die mesometral gelegene Verdickung in den Hohl-

raum der Keimblase, der zunächst ein Blastocöl, aber auch die Stätte des

hypothetischen Dotters der höheren Säugethiere, die Dottersackhöhle ist. Die

immer vorwachsende Zellenmasse der Verdickung bildet nun den vom Dotter-

entoderm überzogenen Eicylinder; gleichzeitig dehnt sich das Dotterentoderm

auch an der Innenfläche der nicht verdickten Keimblasenwand aus, jedoch wird

diese nie völlig zweiblätterig. In der inneren Zellenmasse tritt jetzt als Spalt die

Proamnioshöhle auf. Das Dotterentoderm überzieht den Eicylinder als viscerales

Blatt und (unvollständig) die Dottersackwand als parietales Blatt. Das erstere

plattet sich am antimesometralen Pole des Eicylinders ab, besteht aber an

13*
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seinen Seitenwänden aus hohen Zellen, die noch lange das Hämoglobin zu ver-

dauen haben. Durch Rückbildungen in der Umgebung der Eikammer kommt
es zur Degeneration von Deciduazellen, zur Bildung großer Extravasate und
zur Differenzirung von Riesenzellen, die also mütterlicher Herkunft sind. Letztere

verbinden die Keimblase mit den decidualen Wänden der Eikammer und machen
die mütterlichen Extravasate für die Resorption der Keimblase geeignet. Durch
die äußere Wand des Dottersackes gelangen die Hämoglobinschollen zuerst in

die Dottersackhöhle, dann auch in die vacuolisirten Theile der Cylinderzellen

des visceralen Dottersackentoblastes, wo sie verdaut werden. — Die solide,

von der Proamnioshöhle freibleibende Partie des Eicylinders verlängert sich

zum Ectoplacentarconus, wobei seine äußere Zellenmasse in eine dünne

structurlose Haut umgewandelt wird, die nach und nach den ganzen Dotter-

sack überzieht. In dem sehr beschränkten Räume der Proamnioshöhle geht

die Bildung des Embryos und der Eihäute vor sich. Am meisten leidet darunter

das Amnios, das jedoch Schwanz- und Seitenfalten unterscheiden lässt. Ihr

Mesoderm entsteht von der inneren Zellenschicht des Eicylinders im Bereich

der Schwanzfalte und erstreckt sich von hier auf die Seitenfalten. Diese mediane

Stelle der Mesodermbildung ist als der früh, noch vor der Embryonalbildung,

auftretende Primitivstreifen zu betrachten. Die Kopffalte bleibt rudimentär,

während Schwanz- und Seitenfalten die Proamnioshöhle zur Amnioshöhle ab-

schließen, die zunächst durch den Amniosnabelgang mit der Ectoplacentarhöhle

in Zusammenhang steht. Letztere ist cenogenetisch, die Amnioshöhle dem
gleichnamigen Gebilde aller Amnioten homolog. Bei der Vereinigung der

Amuiosfalten entsteht durch Confluenz von Höhlungen im Mesoblast das Exo-
cölom, in das wie bei allen Amnioten die Allantois hineinwächst. Ebenso wie

bei Sauropsiden Avird ein Amniosuabelstrang zur Verbindung von Amnios und
Serosa gebildet. Obwohl bei M. wegen Raummangels die Amniosbildung etwas

abweichend verläuft, so ist das Resultat doch dasselbe wie bei anderen Säuge-

thieren, und der gemeinsamen Phylogenese des Amnios aller Amnioten steht

Nichts im Wege (gegen Hubrecht). Ein eigentlicher Trophoblast im Sinne

Hubrecht's existirt bei M. nicht: an seine Stelle tritt das oben erwähnte structur-

lose Häutchen. Die einzige ectodermale Stelle, die für die embryonale Er-

nährung in Betracht kommt, ist der Placentarconus, der noch vor der Aus-
bildung der Placenta trophoblastische Functionen ausübt, die aber gegen die

Thätigkeit der Dottersackwand ganz zurücktreten. Die Keimblattinversion
ist durch das Nahrungsbedürfnis entstanden. — Während der Amniosgenese

entwickelt sich der vordere Theil des Primitivstreifens im Anschluss an den

hinteren, früher entstandenen. Wenn Amnios und Chorion durch ein weites

Exocölom getrennt sind, entsteht die Allantois, bald darauf bildet sich die

Embryonalanlage aus (Gastrulation). Der Urdarm von M. entspricht dem
KupflFerschen Gange bei Reptilien, die Dottersackhöhle von M. dem Subgerminal-

raum der letzteren, nur dass bei den Rept. die Gastrulation viel früher vor sich

geht, noch ehe die Amnioshöhle annähernd geschlossen ist. Doch liefert sie bei

M. »typische eutodermale Theile, wie Chorda, gastrales Mesoderm und sicher auch

Abschnitte des Darmepithels«. — Das cenogenetische Dotter entoderm »dürfte

nur ventrale Abschnitte der Darmwand prodnciren, also nur gleichsam aushülfs-

weise für die Bildung der Darmwand mit in Frage kommen«. Die schnelle und
verspätete Gastrulation bei M. bringt es mit sich, dass das gastrale Mesoderm fast

zugleich mit der Urdarmbildung auftritt. Die Gastrulation ist hier »in ihrer

phylogenetischen Erscheinung (Urdarm) aber doch deutliche. — Hierher auch

N. Miller.

Aus Sobotta's (2) Mittheilung über das Wachsthum der Keimblase yo^ Mus
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durch Aufnahme und Verdauung mütterlichen Hämoglobins sei Folgendes mit-

getheilt [im Übrigen s. Bericht f. 1908 Vert. p 83, f. 1901 p 79]. In dem
am 7. oder 8. Tage nach der Begattung im Uterus erfolgenden Extravasate

ist in vielen Erythrocyten bei sonst guter Erhaltung das Hämoglobin nicht

homogen, sondern körnig. Die Membran der Erythrocyten platzt, und die frei-

gewordenen Hämoglobinschollen werden von Dotterzellen, hauptsächlich am
Ectoplacentarconus, verdaut. Die Erythrocyten zerfallen wahrscheinlich durch

phagocytäre polymorphkernige Riesenzellen, die neben den Blutzellen im Extra-

vasate vorkommen. Außerdem dient dem Embryo, wenn auch in viel geringerem

Grade, Detritus von Decidualzellen als Nahrung. Ein volles Drittel der Träch-
tigkeit verläuft, ohne dass die Keimblase sich nennenswerth vergrößert; erst

vom Beginn der Hämoglobinfütterung an wächst sie rapid.

Nach Widakowich sind die Embryonen im Uterus von Mus regelmäßig orientirt

IS. auch Bericht f. 1909 Vert. p 81 ji »die Sagittalebene steht normal auf

der Längsachse des Uterus, und beide (wegen der U-förmigen Krümmung der

Embryonen) Körperenden sind in Beziehung auf die Mutter mit Rücksicht auf

den cranio-caudalen Verlauf der Uterushörner entweder medialwärts oder lateral-

wärts gerichtet«. Diese Orientirung bleibt so lange erhalten, wie der rücken-

concave Zustand anhält. Später drehen sich die Embryonen um ihre Längs-
achse rechtsum, aber nicht in allen Eikammern gleichzeitig; die symmetrische

Lagerung geht mit dem Verschwinden der Rückenconcavität verloren. Wahr-
scheinlich besteht die gleiche Lagerung zumindest bei allen Säugern mit Entypie

des Keimes. — Hierher auch Kreidl & Neumann.
An Mus rattus var. alba sucht H. King (2) experimentell festzustellen, ob der

Procentsatz der Geschlechter vom rechten oder linken Ovarium oder Hoden in

Abhängigkeit steht: junge (J' und 2, denen entweder die rechte oder die linke

Keimdrüse entfernt wird, werden bei Geschlechtsreife mit einander gepaart, und
die Jungen nach ihrem Geschlechte untersucht. Die Resultate waren durchweg
negativ. Lässt man das Geschlecht durch die Eier oder Spermien bestimmt
werden, so liefern rechtes und linkes Ovarium und rechter und linker Hoden
in gleicher Weise q^ und Q producirende Eier und Spermien.

Im Ovarium von Cavia treten nach L. Loeb(2) periodische, von der Begattung

und Trächtigkeit unabhängige Veränderungen auf. In der Zeit zwischen 2 Ovu-
lationen (»sexual period«) degeneriren große und mittlere Follikel, während
kleinere nachwachsen. Dies beginnt gleich nach der Ovulation, befällt immer beide

Ovarien (gleichgültig ob die Ovulation nur in einem oder in beiden stattge-

funden hat) und wiederholt sich mehrere Male. Ungefähr 10 Tage nach der

Ovulation beginnt die 2. Periode: die jüngeren Follikel reifen, werden gegen
die Degeneration resistenter (das Plasma ihrer Granulosazellen nimmt an Vo-
lumen zu, die Mitosen hören auf) und platzen bei der nächsten Ovulation.

Währenddessen verwandeln sich die geplatzten Follikel der vorhergehenden

Ovulation in Corpora lutea mit hypertrophirten und sich mitotisch vermehren-
den Granulosazellen, worauf sie degeneriren. Die Länge der Zeit zwischen

2 Ovulationen variirt individuell und kann durch Begattung verkürzt werden.
Wenn der Ovulation die Trächtigkeit folgt, so bleiben die Vorgänge im Ovarium
im Ganzen dieselben, nur dauert die »sexual period« bis zur Geburt. Das
Corpus luteum verum unterscheidet sich vom spurium lediglich durch die längere

Dauer seiner Degeneration. Durch Exstirpation eines C. 1. kann die »sexual

period < gekürzt werden. Die Trächtigkeit als solche bildet kein Hindernis für

eine neue Ovulation, die auch stattfindet, wenn man die Cc. lutea kurz nach der

Begattung entfernt. So scheint es, dass der Eintritt der Ovulation von 3 Fac-
toren abhängt: von den Veränderungen im Ovarium selbst, von der Zeit, wo
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das Corp. lut. nicht mehr seine hemmende Wirkung ausübt, und von zufälligen

Verhältnissen, z. B. der Begattung [s. auch Bericht f. 1906 Vert. p 72]. — Hier-

her auch Marshall (2) sowie unten p 112 Ancel & Bouin(i) und 0'Donoghue(2).

Weymeersch arbeitet an Lepus über den Einfluss des Corpus luteum auf

den Abortus. Seine Experimente zeigen, dass eine Cauterisirung der gelben

Körper eine Contraction des Uterus und Strictur seiner Gefäße hervorruft, die

stets den Tod und die Resorption des Fötus zur Folge haben. Auch die

Wiederbildung der Uteriuschleimhaut wurde eingehend studirt; es ergab sich,

dass die Minotschen Riesenzellen nicht vom embryonalen Ectoblast stammen,

und dass die Endothelzellen der Gefäße sich ohne Hülfe des embryonalen

Plasmodiblastes in ein Syncytium verwandeln können. Die Wirkung der Exstir-

pation der Cc. lutea fällt etwas verschieden aus, je nachdem die Operation am
8. oder 10. Tage der Trächtigkeit ausgeführt wurde. Im ersteren Falle tritt

im Uterus gewöhnlich Ödem ein, im letzteren ein Ausfluss des Blutes in die

weichen Theile der Placenta. Dies und einige Abweichungen bei der Re-
generation der Schleimhaut beruhen nicht auf den Cc. lutea, sondern im

ersteren Falle auf der verschiedenen Ausbildung der Placentargefäße, im letz-

teren auf dem Zustande der Uterinschleimhaut.

Nach Gasbarrini haben die von Minot [s. Bericht f. 1890 Vert. p 69] in der

Obplacenta von Lepus gefundenen Riesenzellen eine Beziehung zu den Ge-

fäßen. Sie liegen oft neben einander und bilden um die Gefäße Ringe, die

den Eindruck von Plasmodien mit granulirtem oder fibrillärem Plasma machen.

In anderen Fällen scheint es, als ob ein Theil der Gefäßwandung sich in 1

oder 2 halbmondförmige Riesenzellen umgewandelt hätte. Das Endothel des

Gefäßes fehlt hier, jedoch nicht immer. Danach sind die Riesenzellen wohl

nur hypertrophirte Adventitialzellen, die sehr bald nachher degeneriren. Vielleicht

stehen sie in näherer Beziehung zu der plasmodialen Schicht der Placenta. Bevor

der Embryo sich anheftet, bereitet sich die ganze Mucosa des Uterus zur Bildung

der Placenta vor, und dabei spielen außer dem Epithel und Chorion die Ge-

fäße eine große Rolle. An der Anheftungstelle des Embryos verwandeln sich

die Perivascularzellen in ein Plasmodium, an anderen Stellen, also auch in der

Obplacenta, wird nur ein Anlauf hierzu gemacht : Riesenzellen treten auf, bilden

aber kein Plasmodium, sondern gehen bald zu Grunde.

Des Cilleuls constatirt bei Lejnis nach einer steril bleibenden Begattung schon

am Ende des 2. Tages die mitotische Vermehrung des Uterusepithels. Diese

dauert bis zum 10. Tage, worauf die Zellgrenzen verschwinden und die Kern-

vermehrung amitotisch wird. So entstehen Riesenzellen und bilden zugleich ein

Merkmal für die beginnende Degeneration. Nur ein kleiner Theil der Kerne

bleibt weiter bestehen. Sobald neue gelbe Körper im Ovarium erscheinen,

fängt der geschilderte Process wieder an. Die Amitose scheint also doch nicht

in allen Fällen zum Untergang der Kerne zu führen.

Le Danois(^) beschreibt einen älteren Embryo von Grampus und berück-

sichtigt dabei besonders die Form der Placenta und des Embryos sowie dessen

Darmcanal, Gefäß- und Respirationsystem, Urogenitalorgane und Skelet.

Über Embryonen von Rhinoceros s. Brauer(').

Yeates reconstruirt einen Embryo von Putorius von 3,2 mm Länge (nach

Schnitten berechnet) und beschreibt ihn in toto sowie einige Organe (AUantois,

Nervensystem, Darmcanal, Excretionsystem, Somite, Septum transversum, Peri-

cardium und Gefäßsystem). — Nach einer Reconstruction des Kopfes eines

Embryos von rutorius von 6 mm Länge beschreibt Radford die Kopfform, das

Gehirn, den Pharynx, die Aortenbogen und die Venen.

Nach van der Stricht begattet sich Vespertüio noctula im Herbst, während
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die gefurchten Eier erst im März und April in die Uterushörner gelangen.

Alsdann ist die Muco sa zum Empfang des Embryos fertig und zeigt nur längs

ihres antimesometralen Randes eine schmale Zone ohne Drüsen. Wenn 2 Eier

sich von dem nämlichen Ovarium ablösen, so bleibt das eine im correspondiren-

den Hörn haften, während das andere in das Hörn der anderen Seite wandert.

Schon während dieser Zeit verdichtet sich die Mucosa im proximalen Theile

bedeutend, wodurch das Lumen immer kleiner wird. An der vorderen und

hinteren Wand entwickeln sich hier zahnartige in einander greifende Fortsätze,

so dass zwischen der Anheftungstelle des Eies und der Mündung des Oviductes

das Lumen zum Theil geschlossen wird. Nur an bestimmten Stellen dehnt sich

die Uteruswand derart aus, dass in jedem Hörn in gleicher Höhe cystenartige

Räume gebildet werden. Sie verschwinden etwas später, ohne an der Bildung

der Embryonalkammer theilzunehmen, beide zu gleicher Zeit, auch wenn das

eine Hörn keinen Embryo enthält. Dui-ch allmähliche Ausdehnung des Uterus

rückt die Embryonalkammer auf die antimesometrale Seite. — Mit Aus-

nahme des Epithels bleibt die ganze Mucosa intact, wird aber wohl durch den

im Innern der Keimblase wirkenden Druck mächtig ausgedehnt. Der placentäre

Trophoblast erscheint an der antimesometralen Uteruswand zuerst und tritt

hier in Beziehungen zum Bindegewebe der Mucosa. Da die Drüsenschicht

nirgend degenerirt, so geht sie wohl in Folge des Druckes der Keimblase

mechanisch zu Grunde. Auch auf den Embryo bleibt dieser Factor nicht ohne

Einfluss : der Anfangs dicke Embryonalkuoten wird flach, der Trophoblast legt

sich in feine Falten, die sich erst später wieder ausgleichen. In abnormen

Fällen kann die Ausdehnung der Keimblase verspätet erfolgen oder ganz aus-

bleiben.

Die Resultate der Untersuchung van Beneden's über die ersten Stadien des

Eies von Vespertilio 7nurinus^ wie er sie selbst veröffentlicht hat, sind im Be-

richt f. 1899 Vert. p 79 wiedergegeben. Die gegenwärtig erschienenen Be-

achi-eibungen der Präparate und Abbildungen rühren von Brächet her, der nur

stellenweise eigene Bemerkungen zufügt. Diesen sei entnommen, dass die Son-

derung der Keimzellen in Embryonalknoten und Hüllschicht ganz allmählich

und verhältnismäßig spät beginnt und eher eine Delamination als eine Epi-

bolie darstellt. Nachdem die innere Keimschicht (Lecithophor) entstanden ist,

den antiembryonalen Pol aber noch nicht erreicht hat, ist die Keimblase
bereits bilateral symmetrisch. Der Lecithophor ist am künftigen vorderen Em-
bryonalende verdickt und liefert jedenfalls den prächordalen Theil des Embryos.

Überhaupt scheint die Symmetrieebene schon viel früher im Keim von V. zu

existiren, wird aber erst bei der Differenzirung des Lecithophors deutlich.

Über Embryonen von Affen s. Keibel(^).

Winiwarter untersucht am Ovarium von Ho7no das Nervensystem, das phäo-

chrome Gewebe, die Muskeln, die Medullär- und Corticalstränge [s. Bericht

f. 1910 Vert. p 258, f. 1909 p 48, f. 1908 p 231, f. 1900 p 45]. Das

Nervensystem des Ovariums und des proximalen Theiles der Tube ist com-

plicirt und besteht aus sympathischen Nervenzellen und -fasern und Gruppen

phäochromen Gewebes. Diese Elemente liegen theils im Mesenterium des Ovars,

der Tube, im Ligamentum latum, theils sogar in der Medullarzone des Ovariums

selbst. Die Nervenfasern verbinden sich zu 3 Hauptästen, von denen der vordere

znr Tube, die beiden anderen, mit Ausnahme eines Zweiges, den der mittlere

zur Tube abgibt, zum Ovarium verlaufen. Im Ganzen stellen alle diese Nerven

zwischen den sympathischen Ganglien des Ovariums und dem Lig. latum einen

breiten Plexus her. Nicht alle verlaufen neben den Vasa spermatica, manche

begeben sich zur Oberfläche des Ovars und sind jedenfalls sensibel, andere zu
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den Follikeln, den Muskeln des Mesovariums etc. Das phäochrome Gewebe
entwickelt sich, wenn das System des Sympathicns noch embryonal ist; Ganglien-

zellen und phäochrome Elemente entstehen aus einen und denselben Mutter-

zellen (Sympathogonien, Poll), aber auch (Stadien von 9 cm Länge) aus Zellen

der Nervenfasern. Wahrscheinlich besteht ursprünglich der ganze Sympathicns

aus einem diffusen Netz von Sympathogonien. Die auswachsenden Nerven ziehen

Zellen nach sich, die dadurch zerstreut werden und sich erst an anderen Stellen

zu differenziren beginnen. Auf jeden Fall stammen auch die Schwannschen

Zellen aus derselben Quelle. Während der beiden ersten Monate der Schwanger-

schaft werden phäochrome Zellen nur von den Ganglien gebildet, erst im

4. Monat auch längs der Nerven. — Da bei H. die Ovulation nicht durch

die Begattung hervorgerufen wird, so mag der Druck des wachsenden Follikels

auf die Nervenplexus die erste Ursache der Menstruation und Ovulation ab-

geben. Durch Vermittelung des phäochromen Gewebes entsteht ein höherer

Blutdruck, und durch Reizung der motorischen Nervenfasern und Muskeln

bersten die Follikel. — Die Vertheilung der Muskelfasern und der Medullar-

nnd Corticalstränge ist wesentlich dieselbe wie bei Felis [s. Bericht f. 1909

Vert. p 481.

Bei einem 4 Wochen alten Embryo von Homo fand Fuss Zellen, die er für

extraregionäre Geschlechtszellen hält. Sie liegen im Peritonealepithel da,

wo dieses vom Mesenterium zur Urniere übergeht. Sie haben große, helle

Kerne mit Einlagerungen von verschiedener Größe. Das Plasma färbt sich

mit Hämalaun-Eosin leicht rosa, zeigt aber keine deutliche Structur. Ebenso

fehlen Dotterschollen, was in diesem Stadium auch für das dotterarme Säuge-

thierei begreiflich erscheint. Zu dieser Zeit enthält das Keimepithel noch keine

Geschlechtszellen. — Hierher auch Benedetto, Debeyre(i), Keibel(i), Todyo,

Voigt und Young(S2), sowie Broman(2) und Keibel & Mall.

II. Organogenie und Anatomie.

A. Lehrbücher und allgemeine Werke.

Anatomie: Vialleton; Vögel Hempelmann & Zur Strassen, Okapia Lankester

& Rldewood, Homo Broesike(2).

Histologie: Krause, Ellenberger.

Ontogenie: Vialleton; Homo Broman(2) nnd Kelbel & Mall.

B. Allgemeine Morphologie und Histologie; Biologisches.

(Referent: P.Mayer.)

Edgeworth beschreibt die Entwicklung mehrerer Schädelmnskeln von Soyllium,

Äcanthias, Äcipenser, Lepidosteics, Amia, Salmo, Ceratodics, Triton, Ra7ia, Älytes,

Bufo, Pelobates, Ghrysemys, Lacerta, Gallus, Lepus und Sus\ besonders be-

rücksichtigt er: Kopfsegmentirung, Mandibular- und Hyoidmuskeln, Augen-

muskeln [Lejms), Kiemen-, Ösophagus-, Kehlkopf- und Schlundmuskeln, die

Antheile von Ftumpfmyotomen, die zu den oberen Enden der Kiemenbogen in

Beziehung treten, die hypobranchialen spinalen Muskeln und die Zungenmuskeln.

Aus dem außerordentlich reichen Detail seien folgende Hauptergebnisse hervor-

gehoben. Die Kopfmuskeln, obwohl ein gutes Beispiel zur Aufdeckung

phylogenetischer Beziehungen, sind doch schwierig vergleichbar wegen der

secundären Innervation, der ähnlichen Entwickelung in verschiedenen Gruppen,
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sowie des Schwundes und der Unterdrückung einzelner Muskeln in der Ent-

wickelung. So wird z. B. der Trapezius von Gallus, obwohl er von branchialen

Segmenten abstammt, vom 11. Hirn- und von Spinalnerven versorgt. Manche

dieser Verhältnisse sprechen für die Abstammung der Teleostei von einem

voramphibischen Stadium und die der Teleostomen überhaupt aus einem ihnen

mit den Dipnoi und Amphibien gemeinsamen Urzustand. Die Säuger sind ihren

Kopfmuskeln nach wohl auf amphibienähnliche Vorfahren zu beziehen. Ftir-

bringer's Theorie vom Herantritt spinaler Segmente an den Kopf findet in

den Muskeln eine Stütze; auch hierin stimmen die Säuger besser mit den Amph.
überein als mit den Sauropsiden. Verf. unterscheidet schließlich die Kerne der

motorischen Nerven als somatische und als splanchnische und gibt von

ihnen eine ausführliche Übersicht sammt den bezüglichen Muskeln. [Joseph.]

Goodrich untersucht die Entwickelung der Kopfregion von Ämblystoma
und findet 3 Occipitalsegmente, von denen das 1. keine Muskeln bildet und

früh verschwindet; das 2. diiferenzirt sich in einen ventralen und dorsalen

Myotomabschnitt, von denen nur dieser, mit dem Nachbarmyotom verschmolzen,

erhalten bleibt. Vom 3. Myotom bleibt die dorsale Partie bestehen und bildet

mit dem Myotom des 1. Rumpfsegmentes den vom 1. Spinalnerv versorgten

temporalen Longitudinalmuskel. Der Glossopharyngeus gehört zum 1. meto-

tischen Segment, das wie das 2. keine Ventralwurzel hat; zu diesem gehört

die Vaguswurzel, mit der wohl die Ganglien der nächsten beiden Nerven

verschmolzen sind. Das letzte metotische Segment hat früh eine ventrale Wurzel.

Der 1. Spinalnerv ist nur ventral und verbindet sich mit dem 2. zum Hypo-
glossus, der Muskeln innervirt, die von ventralen Auswüchsen des 2.-4. Myotoms
stammen. Hinter dem Vagus verschwinden wohl keine Segmente, und so lassen

sich keine ernstlichen Einwände gegen die Ansicht machen, dass die hintere

Schädelgrenze phylogenetisch nach hinten oder vorn verschoben ist. Die Vor-

fahren der Amphibien hatten wohl nicht mehr als 3 Occipitalsegmente, als der

Condylus deutlich festgelegt wurde. [Gast.]

Im Anschluss an seine frühere Arbeit über das Mesoderm des Vorderkopfes

von Larus [s. Bericht f. 1905 Vert. p 87] bringt Rex eine umfangreiche Schnitt-

Studie über den Bau der mandibularen Zellplatte bei Embryonen von L.

mit 25-37 UrAvirbeln. Das mandibulare Splanchnocöl schafft zunächst eine

reichgegliederte Kette von Einzelhöhlen, die sich vergrößern und zu einer langen

Höhle vereinigen; die dorsale Zone des Splanchnocöla ist mächtig, die caudale

schwach. Ein »niedriger« Gang setzt den dorsalen Abschnitt in einen axialen

discontinuirlicheu Spalt fort. In der ventralen Plattenzone wird eine äußere

und innere Hälfte, »also die Wiederkehr des Bauplanes des visceralen Meso-

derms«, festgestellt; die Differeuzirung der Zone führt zur Bildung eines Waben-
werkes, dessen Lichtungen epithelialen Charakter aufweisen; dabei wird hier

wie im dorsalen Theil durch die starke Entwickelung des Mesenchyms »epi-

theliales Zellmaterial aus Reih und Glied gedrängt und mit zur Umwandung
der zahlreichen Lücken aufgebraucht«. Dieser Process ist ein unvollkommener

Versuch der Cölogenese; er ermöglicht das rasche Wachsthum der Platte unter

namhafter Zellersparnis. Der Wabenbau wird dann durch Zellvermehrung ver-

schleiert und die Platte (nicht überall scharf) in die Innen- und Außenhälfte,

d. h. in die Seitenplatten des Mesoderms der Mandibularregion, getheilt. Am
Plattenstiel betheiligen sich 2 Zellbalken, der cölogenetische Bezirk und ein

von der Prämandibularhöhle dorsocaudal emporziehendes Zellband. Die beiden

Balken (ein cranialer und ein caudaler) entsprechen einem streifenförmigen Ab-
schnitt der äußeren Plattenhälfte; in der Topik der Balkenbildung herrscht

Variabilität vor. »Die Entwickelung der ventralen Plattenzone steht im Zeichen
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der radiären Convergenz der Diflferenzirungsproducte. « Weiter beschreibt Verf.

im Einzelnen die Gestaltung der Mandibularplatte. [Gast.]

Eigenmann macht sehr ausführliche Mittheilungen über die blinden und in

Höhlen lebenden Vertebraten Americas und bringt dabei manche Arbeit von

sich und Anderen nochmals zum Abdruck. [Es ist nicht überall sicher fest-

zustellen, was schon bekannt und was neu ist.] Besonders eingehend werden
die Augen geschildert [s. auch unten in Cap. H i]. — Verf. beginnt mit all-

gemeinen Betrachtungen über die Höhlen als »distinct units of environment«,

speciell die americanischen, und kommt zu dem Schlüsse, dass sich die Höhlen

und ihre Fauna pari passu gebildet haben, dass der Zufall höchstens eine kleine

Rolle bei der Entstehung dieser Fauna spielt, und dass zu der Originalfauna

allmählich hinzukamen und noch kommen die Species, die als negativ helio-

tropisch oder positiv stereotropisch sich allmählich an das Leben in den tieferen

Theilen der Höhlen anpassten oder von den kleinen in große gelangten. Speciell

bei den Fischen zeigt sich Divergenz der epigäischen und Convergenz der

öubterranen Arten. Kleine Höhlen haben eine relativ reiche Fauna, weil die

Nahrung reichlicher ist, alte eine »more varied and richer« Fauna. — Kurz
erörtert Verf. den Bau der Augen von Scalojys und Neotoma (beides nach
Slonaker), dann ausführlich von TyjMomolge und Typhlotriton [s. Bericht f. 1900
Vert. p 162 Eigenmann], Ampldsbaena [f. 1906 p 194 Payne], Rhineura [f. 1902

p 170 Eigenmann], Typhlops [f. 1892 p 191 Kohl u. f. 1903 p 190 Muhse],

ganz nebenbei von Bdellostoma nach Allen und Stockard [f. 1905 p 193 u.

f. 1907 p 198], um so eingehender dafür die der Fische: TyjMogohius nach

Ritter [f. 1893 p 171], Amiurus nach Cope (1864), der Amblyopsiden und der

cubanischen Lucifuga und Stygicola [^. unten in Cap. H i]. Von Amblyopsis

macht er auch Angaben über die Lebensweise (zum Theil nach Payne, s. f. 1906

p 200), Eiablage, secundäre Sexualcharaktere, Eier, Junge, Situs viscerum,

Wanderung des Anus, Ohr und Tastorgane sowie das Hirn. A. percipirt

Wellen von 100 Schwingungen in der Secunde durch die Hautsinnesorgane,

nicht durch das Ohr. Am Hirn fehlen Opticus und Chiasma, die Hemisphären
sind relativ groß, die Lobi optici klein, mit dünnen Wänden (die 2. Schicht,

der äußere Theil der 4. und die absteigenden Fasern der 5. sind reducirt oder

ganz eingegangen, Körnerschicht und Ependym sind relativ dünn, die Tractus

optici fehlen). Auch von Luc. und Styg. werden Habitat, Lebensweise und
Brutpflege erörtert, ferner bringt Lane Zusätze uud Correcturen zu seiner Arbeit

über Ovar und Eibildung [s. f. 1903 p 251]. Danach entstehen die Eier in

Nestern von je mehreren Hundert, aber nur eines, das mit den Blutgefäßen im
Sti'oma näher in Contact steht, entwickelt sich auf Kosten der anderen weiter;

ist keines in dieser Lage, so degenerirt das ganze Nest langsam in situ. Diese

Nester sind noch eine Erinnerung an die frühere Oviparität, und die Viviparität

ist wohl ganz jungen Datums, allerdings älter als die Wandemng der Thiere

aus dem Meere in die »fresh-water cave streams«. Die Embryonen liegen

frei im Oviduct oder sind mit dem Munde an die Lappen des Ovars angeheftet. —
Zum Schlüsse bespricht Verf. die Ursachen der individuellen und phyletischen

Degeneration der Augen und führt diese auf den Gebrauch resp. Nicht-

gebrauch zurück: »all indications point to use and disuse as the effective agent

in molding the eye. The process does not, however, give results with mathe-

matical precision«. Allgemein ist der Mangel an Pigment bei den Dunkel-

thieren eine individuelle Anpassung an die Umgebung, aber übertragbar und
wird durch Vererbung fixirt. Da ornamentale secundäre Sexualcharaktere bei

den blinden Fischen fehlen, so beruhen sie wohl auf visueller Zuchtwahl.

Jungersen setzt seine ichthyologischen Studien [s. Bericht f. 1908 Vert.
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p 104] fort und behandelt nun die Aulostomiden [Aulostoma, Fistularia),

Syngnathiden (Siphonostoma, nebenbei Syngnathus, Nerophis, Hippocampus etc.)

und Solenostomiden (Solenostoma, nur q^). Hauptsächlich geht er auf das
Haut- und innere Skelet ein, berücksichtigt aber auch den Darmcanal, die

großen Gefäße, Niere, Schwimmblase, den Vagus, die Muskeln, Kiemen, Genital-

organe und die Bruttasche, jedoch nicht von allen Species. (Die vielen Einzel-

heiten eignen sich nicht zum Referate.) Die ganze Gruppe der Solenichthyes

[ (Regan) theilt Verf. in die Aulostomata (Postclavicula und Metapterygoid vor-

I banden, Wirbel mit Gelenkfortsätzen, die 4-6 vordersten verlängert, Canäle der
i Seitenlinie am Kopfe bei Centriscus vorhanden: Centrisciden und Aulostomatiden)

und die Lophobranchii (beide Knochen und Canäle der Seitenlinie fehlen, Wirbel
ohne Gelenkfortsätze, die 3 vordersten nicht verlängert, durch Sutur verbunden:
Solenostomiden und Syngnathiden).

Über die Anarrhichadiden s. Gill(^j, die Pediculaten 6ill(2).

Regan (*-*) gibt zu systematischen Zwecken Übersichten über den Bau, be-

sonders das Skelet, von mehreren Fischgruppen. Behandelt werden in (i) die

Berycomorphen mit 7 Familien (speciell die Schwanzflosse von Pohjmixia und
Hoplopteryx, der Schädel von Myripristis)] die wohl auch hierher gehörigen

Stephanoberyciden und Melamphaiden werden als Xenoberyces zusammengefasst;
ebenso in

C"^)
die Iniomi, d. h. die Myctophoidea mit 4 Familien, die Alepido-

sauroidea mit 3 und die Ateleopoidea mit 1 Familie (speciell Schädel von Äulopus

I;
und Älepidosaurus und Schultergürtel von 5 Species); in (3) die Salmopercae,

d. h. die Percopsiden und Aphredoderiden (speciell Becken und Schwanzflosse

von Columbia); in (4) die »Microcyprini«, d. h. die Amblyopsoidea und Poecili-

oidea (mit je 1 Familie, wohl alle sind Physociisten ; speciell Schädel und
Schultergürtel von Goodea); in (^) die Synentognathi, d. h. die Scombresocoidea
und Exocoetoidea mit je 2 Familien (speciell Unterkiefer und Pharynxknochen
von mehreren Gattungen); in (fi) die Cyprinoidea, d.h. die Characiformes mit 6,

die Gymnotiformes mit 4 und die Cypriniformes mit 4 Familien (speciell

Schultergüi'tel von 5 und Visceralskelet von 4 Species); ebenso in (^) die Silu-

roidea (23 Familien von den Diplomystiden bis zu den Callichthyiden und Lori-

cariiden; speciell Hyopalatinknorpel von 3 und Schädel von 6 Gattungen);

endlich in (*] die Gobioidea, d. h. die Eleotriden, Gobiiden und Psammichthyiden
(speciell Schädel von Eleotris und Brustflosse von Gobius und Periophthahnus).

In einer vorläufigen Mittheilung vergleicht Burke die Färbung der Tiefsee-

Cyclogasteriden mit der der Species aus flachen Gewässern und findet, dass sie

im Allgemeinen von der bathymetrischen Verbreitung abhängt. Die Species

der Tiefsee, die »from their structure, we assume to be free-swimming«, sind

beinahe alle hell, die wahrscheinlich auf dem Boden lebenden fast sämmtlich
dunkel. Das Roth würde als Grau erscheinen, falls die Fische farbenblind sind.

Bei schwarzer Haut ist das Peritoneum wohl nie weiß oder silbern, dagegen
meist bei den röthlich durchscheinenden Species; schwarz ist es zuweilen bei

weißer Haut.

IVIiehe(2) beobachtete auf Java das silberne Feld auf dem Schädel von
Haplochilus panchax. Es bedeckt den mittleren Theil des Mittel- und den
vorderen des Nachhirns und besteht aus einem mit dem Schädel fest ver-

bundenen Tapetum von Silberglanz, das aber durch schwarze Chromatophoren
überzogen werden kann. Bei starkem Licht sind letztere ganz contrahirt, bei

Verdunkelung dehnen sie sich in höchstens 1 Minute aus; andere Reize sind

ohne Einfluss auf diese Bewegungen. Einige Secunden genügen zur völligen

Contraction. Ahnlich reagirt H. rubrostigma, weniger empfindlich ist elegans,

beide nach Beobachtungen in Aquarien. — Hierher auch IVIiehe(^).
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Schlesinger (^) bringt eine phylogenetisch-ethologische Studie über die Gym-
nonoten: zuerst legt er seine Ansichten von der Abstammung der Gruppe dar

und geht dann auf die Art der Ernährung und besonders der Bewegung ein,

Alles nach der Literatur mit Ausnahme der Untersuchung des Skeletes von

3 Species mit Rücksicht auf die Locomotion. Er gelangt zu dem Ergebnisse,

dass »die Fortbewegung sämmtlicher Gymnonoten geschieht durch eine conti-

nuirliche Welle, welche über die ganze Afterflosse läuft; der Körper ist

Richtungs- und Steuerorgan«. — In derselben Weise behandelt Schlesinger(2)

die Notopteriden. Diese schwimmen durch Undulation der Analis bei steifem

Körper: die Flosse hängt wie ein in seinen Theilen ungemein beweglicher Kiel

am Rumpfskelet, das in Folge der Verbreiterung der dorsalen und ventralen

Apophysen zu einer starren Platte geworden ist, während ein Knochenkiel, der

von der Kehle bis zum Beginne der Analis reicht, die »dynamische Kraft des

Wassers abschwächt« und so der Flosse »für die undulirende Bewegung bereits

präformirtes Kielwasser gibt«. — Schlesinger (^) erörtert die Locomotion der

Bandfische. Er betrachtet den »tänioformen Typus als eine an die ruhigen

Wasserschichten gebundene Anpassungsform nectonischer Fische«, einerlei in

welchen Tiefen diese leben. Ihnen allen ist die Reduction des Schuppen-

kleides eigen; indem das Skelet (von Regalectis, Lcpidopus und Cejyola) ein

langes Rechteck bildet, dessen »versteifte obere und untere Begrenzungslinie

ein Ansbiegen in diesen beiden Richtungen unmöglich macht«, werden die seit-

lichen Krümmungen »durch die Regelmäßigkeit des Baues und die Elasticität

der Knochen auch in großer Zahl ermöglicht<'. Die Fortbewegung geschieht

also durch Undulation. — Hierher auch Schlesinger (^).

Schlesinger!'*) bespricht die undulatorische Bewegung der Fische im

Allgemeinen, also außer den oben erwähnten Gruppen auch von den Rochen,

Pleuronectiden und Lophobranchien. Eigene Beobachtungen fehlen. — Hierher

auch Polimanti(i). Über den Schwei-punkt der Fische s. Alllaud & VIes, den

Flug Adams und Crossland.

Werner berichtet über das Schlafen von Ämmnis, Synodontis, Cobitis und

Misgurnus. Meist liegen die Fische dabei auf dem Rücken und athmen langsam,

schlafen aber nicht fest und thun es auch nur bei sehr warmem Wetter oder

in sauerstoflarmem Wasser. — Romeis(2) beobachtete bei Paratilapia sowohl

echten Schlaf auf dem Grunde des Beckens in der Nacht als auch bei Tage

ein Ausruhen des § dicht unter dem Wasserspiegel.

Franz(') setzt seine Untersuchungen über die Phototaxis an Rana, Triton^

Gasterosteus, Tinea, Anguilla, Notoneda, Corixa, Aulostomum, Copepoden und

Daphnia fort und bestätigt seine früheren Resultate [s. Bericht f. 1910 Vert.

p 90]. Man hat bisher die Versuche in der Regel mit viel zu vielen Individuen

zugleich angestellt und nicht lang genug dauern lassen. Nicht der ungleiche

Lichtreiz löst die Phototaxis aus, sondern dazu gehören noch andere, im Hin-

blick auf die natürliche Lebensweise des Thieres abnorme Bedingungen. Verf.

deutet auch die Versuche Loeb's an Raupen von Porthesia und Cossus um
und gelangt zu dem Schlüsse: »die Lichtverhältnisse sind für die Thiere im

Freien wichtige Wegweiser bei ihren Fluchtbewegungen, und deshalb dirigiren

sie auch die Fluchtreflexe der Thiere im Laboratorium«. — Über das Orts-

gedächtnis der Fische s. Franz (^), das Hörvermögen Maler.

Lipschütz findet experimentell, dass »kleine ausgewachsene« (40 mm lang)

Cyprinus und »junge wachsende« (etwa 70 mm lang) Änguilla die dem Wasser

zugesetzten löslichen organischen Verbindungen (Asparagin, Tyi'osin etc.) nicht

verwertheten. Die Ä. nahmen auch »Extract aus Daphnienleibern« nicht auf.

Verf. discutirt ferner Ptitter's Versuche an Seethieren und macht den Einwand,
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dass ein kurzer Athemversuch nicht immer einen Schluss auf den Sauerstoff-

verbraucli in 24 Stunden zulässt. — Über das Leben von Fimdulus im Süß-

wasser s. J. Loeb und Sumner(2).

Beddard(^) schildert einige anatomische Charaktere von 3Iegalophrys Feae. Ein

Drüsenfleck am Schenkel fehlt. Die Dimensionen des Sternalapparates sind

wie bei den anderen Species; das Omosternum zeigt specifische Besonderheiten.

Bei einem Exemplar überdeckte das linke Epicoracoid ventral das rechte, anstatt

umgekehrt. Dies im Verein mit einigen kleinen äußeren Verschiedenheiten weist

vielleicht auf eine neue Species hin. Am Zungenbein fehlen vordere Hörner.

Der Magen enthält 8 Längsfalten, von denen 3 den Pylorus erreichen, im

Dünndarm ist die Schleimhaut zuerst glatt, dann quer-, darauf netzförmig und

endlich längsgefaltet. Der subvertebrale Lymphraum ist sehr deutlich und

gegabelt. Der Ösophagealmuskel reicht nach hinten blos bis über den Vorder-

theil des Darmbeines. Zwischen Submaxillar- und Thoracallymphsack schiebt

sich, die Scheidewand der beiden gewissermaßen spaltend, der unpaare, quere

Kehlsack ein. Der Rectus abdomiuis zeigt keine Inscriptiones tendineae.

Ein Sternoradialis ist vorhanden. Subhyoideus und Submaxillaris haben ein

medianes sehniges Centrum; der Depressor mandibulae deckt zusammen mit dem
Latissimus dorsi die ganze Scapula. — Ferner macht Verf. weitere Angaben

über Breviceps gibbosus{?). Er stellt jetzt statt des einen Vas eflerens am
Hoden [s. Bericht f. 1908 Vert. p 126] mehrere fest. Der Ureter entspringt

am unteren Nierenende. Die Bronchien sind halb so lang wie die Lungen,

knorpellos und treten senkrecht zur Luugeuachse im 2. Drittel der Länge in

die Lunge ein. Der M. oesophageo-pulmonalis (»Diaphragma«) ist zwar vor-

handen, hat aber keine Beziehung zum Respirationsorgan. Der hintere Theil

des Depr, mand. fehlt, so dass die Suprascapula theilweise unbedeckt ist. Der

Latissimus dorsi ist zum größten Theil von der Obliquusscheide bedeckt. Im
Rect. abdom. besteht eine oberflächliche Inscription. Das dorsal am Schenkel

gelegene »Lymphherz« [s. ibid.] ist nur ein Divertikel der Leibeshöhle und

fehlt bei gibb. [Joseph.]

Asa Schaeffer stellte mit Rana (3 Species, im Ganzen 4 Exemplare) Versuche

über die »habit formation« an. Die Thiere lernten rasch, haarige Raupen zu

vermeiden, und behielten diese Gewohnheit über eine Woche lang bei. Eine

F. vermied auch die mit Nelkenöl oder Chlorcalcium ungenießbar gemachten

Regenwürmer, aber weniger lang. Es handelt sich dabei bestimmt nicht um
ererbte Instincte, sondern um relativ hohe Intelligenz. Der »feeding mechanism«

ist sehr plastisch, und hierauf beruht wohl die rasche Bildung von Gewohn-
heiten, die mit der Nahrungsaufnahme zu thun haben.

Über die Reaction der Amphibien auf Licht s. Pearse, zur Biologie von

Plethodon Cochran und Piersol.

Nach den Beobachtungen und Versuchen von Hooker(^) sind die eben aus-

geschlüpften Thalassochelys caretta negativ geotropisch, werden aber, wenn »the

possible descents have been exhausted«, positiv. Von rothen, gelben und

grünen Objecten wandern sie fort, auf blaue dagegen zu, vermeiden daher nach

dem Ausschlüpfen auf dem Sande die grünen Gebüsche und schwimmen, sobald

sie im Wasser sind, in das Blau der Tiefe.

In seinem Werke über die Schlangengifte bringt Noguchi meist nach der

Literatur auch ausführliche Angaben über die Systematik, geographische Ver-

breitung, Phylogenie und Anatomie der Giftschlangen, besonders über die

Giftzähne und -driisen, die Mechanik des Bisses (Abbildungen der Muskeln von

Ancistrodon und der Schädelknochen von Crotalus), sowie über die Wirkung des

Giftes auf Nervengewebe, Blut, Muskeln, Sperma, Eier (auch von Wirbellosen),
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Plutei etc., diese nach den schon publicirten Untersuchungen von Flexner &
Noguchi.

Über den Bisa von Heloderma s. Phisalix(^), die Brutpflege von Schlangen

Dury, den Schwanz von Lacerta Misuri.

Über fossile Reptilien s. Jaekel(^), Drevermann und Tornier.

0. Abel macht Angaben über die Vorfahren der Vögel und ihre Lebensweise.

Er gibt zunächst eine tabellarische Übersicht über die »passiven und activen«

Flugthiere; zu unterscheiden sind Fallschirmflug, Drachenflug, Fallballonflug

(bei Draco), Flatterflug (mit der Abart Schwirrflug), Schwebeflug und Gleitflug.

Dann geht er auf das Flugvermögen von Archaeopteryx, das nur mangelhaft

war, sowie auf die Function und Reduction des Hallux bei den Vögeln und

Dinosauriern ein. Dieser ist ein Greiforgan, ging daher bei der Anpassung an

das Schnelllaufen verloren. Unter den Din. hatten einen opponirbaren Hallux

Anchisaurus und Hypsilophodon; auch bei den bipeden Din. wurde er zur

Stütze der Extremität überflüssig. — Ferner bespricht Verf. die Finger der

Vögel und theropoden Din., wobei er auch über die Sporne zur Stütze des

Patagiums bei den Pterosauriern und Säugethieren Einiges beibringt. Mit

Meyer und Williston betrachtet er den 4. Finger, an dem die Krallenphalange

verloren ging, als den Flugfinger; dieser war schon bei den Stegocephalen der

stärkste und längste. Allosaurus hat nur noch einen Rest des 4. Fingers,

Gompsognathus auch diesen nicht mehr, und von den anderen 3 Fingern ist

wie bei den Vögeln der 2. der längste, der 1. der stärkste. Auch die Finger

von Arch. sind 1-3; die Krallen an ihnen haben gewiss zum Klettern gedient

(mit Pycraft), wie bei OpistJiocomus. Die Theropoden hatten kein vogelähnliches

Becken, weil sie beim Gehen den Schwanz zur Stütze benutzten; während ihre

• Hand sich immer mehr zu einem Enterhaken entwickelte, wurde ihr Fuß zu

einem typischen Lauf- und sogar Springfuß. Dies weist auf die arboricole

Lebensweise der Vorfahren der Ther. hin; vielleicht haben von solchen Din.

»wiederholt Abzweigungen in die Richtung der Theropoden und auch in die

Richtung der Orthopoden [Hyps.) geführt«. Jedenfalls erhielten Hand und Fuß
der Vögel ihre wesentlichen Merkmale schon von den arboricolen Vorfahren

(gegen Nopcsa, s. Bericht f. 1907 Vert. p 103), den >Avidinosauriei'n«. Die

Anpassungen an das terrestrische Leben bei Vögeln, Ther. und Orth. sind

secundär; speciell die der bipeden Din. an das Laufen und Springen weisen

auf Wüsten und Steppen, nicht auf Sümpfe hin, und vielleicht lebten die jungen

Iguanodonten im trocknen Hochwalde. Auch die Ahnen der Pterosaurier waren

wohl arboricol oder rupicol (gegen Fürbringer und Stromer). Arch. als Zwischen-

glied zwischen den Reptilien und echten Vögeln scheint darauf hinzuweisen,

dass letztere das Stadium eines »Hautfallschirmthieres« durchlaufen haben. Die

Trennung der Vögel von den Ther. fällt wahrscheinlich in den Anfang der

Trias.

Riboisiere stellt an 414 Vögeln, die zu 156 Species gehören, das Gewicht

von Leber, Nieren, Blut, Lunge, Herz und Federn im Verhältnis zu dem des

Körpers, bei der Leber auch im Verhältnis zur Oberfläche des Körpers fest

und gelangt zu folgenden Schlüssen. Relativ die größte Leber haben die

Fisch- und die Insectenfresser, die kleinste die Körner- und die Fleischfresser;

analog verhalten sich Niere, Herz und Lunge. Die meisten Federn haben die

Fleisch-, die wenigsten die Körnerfresser. Allgemein besteht ein Antagonismus

zwischen Leber und Federn: je dünner das Federkleid, desto größer die Aus-

strahlung, also um so mehr Wärme muss die Leber liefern. Die Körnerdiät
ist »le regime de tout repos« und schafi't die günstigsten Bedingungen für das

Leben; dagegen vergiften die Fisch- und die Insectendiät den Organismus und
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machen zur Entgiftung eine größere Leber nöthig. — Verf. berechnet aus den

Arbeiten über das relative Gewicht der Organe der Säugethiere, dass (gegen

Maurel, s. Bericht f. 1903 Vert. p 210) auch hier »le regime influe sur les

organes et sur la taille«, und dass >pour rhomme, animal omnivore, le regime

le plus favorable est le regime vegetarien«. Von 10 Species hat er ferner

an 20 Exemplaren die individuelle Variation von Leber und Federn untersucht

und gefunden, dass bei jeder Species die Individuen entweder eine große Leber

und wenige Federn haben oder umgekehrt; wie das zusammenhängt, ist ihm

unbekannt geblieben. — In einer vorläufigen Mittheilung über die Flügel-
fläche und das Gewicht der Brustmuskeln von Carinaten (70 Species, 206 In-

dividuen) gelangen Houssay & Magnan zu dem Resultate, dass »le regime

alimentaire joue son role dans les phenomenes du vol«.

Zur Biologie der Vögel s. Hempelmann & Zur Strassen, der Colymbiden

unten p 132 Rosenberg, über die Schnelligkeit des Fluges Thienemann(i).

Pocock bringt einige mehr oder weniger sichere Fälle von Warnzeichen
bei Insectivoren und Carnivoren: Sorex, Croeidura, Erinaceus, Gymnura, Mungos,

Paradoxurus und Paguma. Diese sind alle durch schlechten Geruch geschützt

und machen sich durch lebhafte Geräusche oder helle Farben auch bei Nacht

bemerkbar.

Über Girafa s. Rothschild & Neuville, Delphinaptems True, die Wale Ash.

Le Danois(2) beschreibt einige Eingeweide des von ihm untersuchten Exem-

plares von Kogia hreviceps [s. Bericht f. 1910 Vert. p 226]. Das Rectum
bildet eine ovoide Ampulle, die ganz vom Peritoneum umhüllt ist. Die Schleim-

haut ist oben längsgefurcht und trägt im unteren Theil netzförmig anastomo-

sirende Falten. Die Sphincterfasern sind sehr dicht gedrängt. Die Hoden
sind spindelförmig und ganz von der Serosa überzogen. Ein Gubernaculum

Hunteri ist vorhanden. Das Vas deferens — den Theil, der dem proximalen

Pol des Hodens anliegt, nennt Verf. Paradidymis — zeigt nicht ganz rings-

umgreifende circuläre Schleimhautfalten : zwischen dem untersten (conduit seminal)

und mittleren Theil (epididymis) hat es 3 seitliche Ausstülpungen (Vesiculae

seminales). Der Penis ist lang, cylindrisch, mit kegelförmiger, etwas zurück-

gebogener Spitze; eine PräputialhüUe schließt ihn in der Ruhelage ein; von

seinen Muskeln werden die paaren Acceleratores urinae, Retractores und Erec-

tores penis beschrieben. Dorsal liegt im Penis ein Corpus cavernosum, ventral

ein Corpus fibrosum, das excentrisch von der Urethra durchbohrt wird. Beide

gabeln sich in je 2 Crura. Die Ureteren münden nahe beim Blaseuapex an

der Basis des Urachus. Die Niere ist reich gelappt, jeder Lappen entspricht

einer selbständigen Pyramide, zu der ein Ast des Nierenbeckens tritt. Die

Lungen sind beiderseits nur aus 2 Lappen zusammengesetzt, die rechte größer.

Von den Bronchen ist der linke länger und enger. Die Verzweigimg ist beider-

seits gleich: ein oberer kurzer horizontaler und ein langer hinterer longitudi-

naler Ast. Das Herz ist in der Breitendimension am größten; die Valvulae

auriculoventriculares haben keine Noduli Arantii. Es folgen genaue Maß-

tabellen des Skeletes und eine historische Übersicht der Nachrichten über das

Thier, das vielleicht zwischen den Physeteriden und Delphiniden vermittelt.

[Joseph.]

Mitchell macht ausführliche Angaben über die Lebensdauer von Säuge-

thieren (über 8000 Exemplare) und Vögeln (beinahe 13000) nach den Listen

des Zoologischen Gartens zu London aus den Jahren 1870-1902. Neben vielen

praktischen Erwägungen gelangt er zu folgenden sehr vorsichtig ausgedrückten

Schlüssen. Unter den Säugern ist ein Thier mit kurzem Hinterdarm wider-

standsfähiger und hat die Aussicht auf ein längeres Leben, als ein eben so
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großes mit langem Hinterdarm (mit Metschnikoff). Bei den Vögeln besteht im

Ganzen keine constante Beziehung zwischen potentieller Lebensdauer und Größe,

jedenfalls aber >in proportion to size, longevity and variability increase with

perfection of Organization«. — Verf. bespricht zum Schlüsse die Theorien von

Lankester, Weismann und Metschnikoff. Er hält die durchschnittliche specifische

Lebensdauer für den Hauptfactor im Leben; ihr, nicht der potentiellen Lebens-

dauer hat sich die Fortpflanzung angepasst, nicht jene dieser.

C. Phylogenie.

(Referent: P. Mayer.)

Zur Phylogenese der Teleostier und Säuger s. oben p 88 Edgeworth.

Jaekel(2) »wagt den Versuch, gerade auf dem äußerst complicirten Gebiet

der Wirbelthierkunde eine gleichsinnige Übersicht über die lebenden und aus-

gestorbenen C lassen und Ordnungen zu geben«. Die Tunicaten lässt er aus

echten Vertebraten durch »decadente Paragenese« entstanden sein und betrachtet

als die Vorstufe der Vertebraten »bilaterale Episomatiden mit vornständigem

Mund . . ., paarigen schizopoden Gliedmaßen . . .« Die 1, Stufe bilden in der

Hauptrichtung die Pro-, die 2. die Eotetrapoda, beide noch unbekannt; daran

schließen sich als 3. Stufe die Tetrapoda [s. unten]; als Nebenrichtungen gelten

die Tunicaten, die Fische und die Hemispondyla, Amphibien, Reptilien und
Vögel. Alle älteren Fische waren wohl Lungenfische; Verf. hat bei 2 neuen

Coccosteiden eine Schwimmblase gefunden, die nach ihrem Bau als Lunge
dienen konnte. Von den 3 Classen der Fische, den Malaco-, Hypo- und Teleo-

stomata, sind die beiden ersten vielleicht »phylogenetisch verbunden«. Zu den

Malac. gehören die Palaeostraci als die ältesten Vertebraten, ferner die Cyclo-

stomen und Leptocardier; »die fossilen Formen lassen die Auffassung der

Cyclostomen als Degenerationsreihe nicht im Zweifel«, und den Lept. »stecken

die Folgen einer paragenetischen Ausbildung ihrer Vorfahren überall in den

Gliedern«. Die Hypostomata (Placodermata, Chondrostei und Placoidei, d. h.

Holocephalen und Selachier) mögen von primitiven Malacostomen, aber auch
direct von vierfüßigen Landwirbelthieren abstammen; Letzteres gilt auch wohl
von den Teleostomen. Zu diesen rechnet Verf. die Proostea (so genannt wegen
des Mangels der Knochenzellen) mit der Nebenordnung Acanthodi, ferner die

Holostea (Grosso- und Actinopterygii) und die aus den Lepidoten hervor-

gegangenen Teleostea. — Die Phylogenese der Tetrapoden stellt Verf. wesent-

lich im Einklang mit seinen früheren Angaben [s. Bericht f. 1909 Vert. p 96
und f. 1910 p 95] dar. Er unterscheidet als Hauptclassen die Miosauria (Micro-

und Cotylosauria), Paratheria und Mammalia, als Nebenclassen die Hemispondyla,
Amphibien, Reptilien und Vögel. Die Gymnophionen sind wohl an die Lyso-
rophen als Nebenordnung anzuschließen, und unter den Neornithen sind Neben-
ordnungen die Odontolcae und Ratiten, unter den Paratherien von recenten

Gruppen die Schildkröten und Monotremen. Die Säuger zerfallen in die Mio-,

Meso- und Holotheria; letztere »bezeichnen den Höhepunkt der Classe«, und
hierin stehen die Carnivoren an der Spitze (»der Löwe ist auch im Volks-
bewusstsein der König der Thiere«).

Starks vergleicht das Skelet von Leiognathus mit dem von Gerres und ge-

langt gegen Boulenger zu dem Schlüsse, dass die Leiognathiden zu den Scom-
broiden, die Gerriden zu den Percoiden gehören. Er beschreibt dann ganz im
Einzelnen das Skelet von L. fasciatus. Ferner geht er auf das von Prome-
thichthys, Lepidopus und Triohiurus (als Vertreter der Gempyliden, Lepidopiden
und Trichiuriden) ein und möchte Gempylus als den Vorfahren von Lej}. und
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Tricli. ansehen. Endlich beschreibt er das Skelet von 2 Genera der Scom-
broidinen, 3 der Naucratinen, 11 der Caranginen und 1 der Trachinotinen,

macht auch Angaben über Fälle von Hyperostose. Von den Carangiden scheinen

OUgoplites und Scomberoides den Scombriden am nächsten zu stehen.

Case(^) gibt eine Revision der Amphibien und Fische aus dem Perm Nord-

americas. Von den ersteren bespricht er Diplocaulus (das Thier konnte seinen

enormen Kopf wohl nur »by a short, paroxysmal effort« vom Boden erheben),

Eryops (Bild des restaurirten Thieres), Acheloina, TritnerorhacJiis, ZatrachySj

Dissorophus, Cacops und Trematops (beide nach Williston's Beschreibung), Lyso-

rophus, Gymnarthrus und CricoUis. — Von Fischen behandelt Hussakof
3 Selachier, 4 Ichthyotomen, 2 Ichthyodoruliten, 7 Dipneusten, 2 Grosso- und
4 Actinopterygier.

Zur Phylogenese der Fische s. ferner oben p 92 Schlesinger(^-*), über die

Entstehung einer neuen Species von Coregonus Thienemann(2,^).

Über die Vierfüßer im Carbon s. Moodie.— Hierher auch unten p 138 Ribbing.

Broom('^) erörtert die Beziehungen der permischen Reptilien von Südafrica

zu denen von Nordamerica. Er beschreibt die Schädel (nebenbei auch andere

Skelettheile) von: Pareiasaurus\ Procolophon (scheint besonders Sphenodon nahe

zu stehen); Galepus Jouberti n. ; Delphinognathus; Scylacosaiirus, Aloposaurus,

Scaloposaurus; Oudenodon, Gisteccphalus\ von Temnospondylen; Diplocaulus;

Lysorophus; Diadeetes; Pariotichus; Gymnarthrus (ist Avohl ein Amphibium);

Edaphosaicrus; Dimetrodon, und gelangt zu dem Schlüsse, dass die ganze nord-

americanische Fauna »has got an African look about it that is very striking«.

Das Skelet der Pelycosauria ähnelt dem der Therapsida sehr; wahrscheinlich

hatten beide Gruppen einen Vorfahr im Ober-Carbon, der zu den Diaptosaurien

gehörte; die Dromasaurien sind zwar »on the Mammalian line«, bilden aber

die älteste Abtheilung der Therapsiden. Der gemeinsame Ahn von Diad. und
Pareias. kam jenem in den Extremitäten, diesem im Schädel nahe. Pariotichus

gehört zu derselben Gruppe wie ProcoL, ist aber sehr viel älter. Zieht man
auch die Stegocephalen heran, so ergibt sich, dass vor dem Schlüsse des Carbons

sich die Landvertebraten von Südamerica nach Nordamerica ausdehnten, dort

aber sofort isolirt wurden und sich in besonderer Weise specialisirten, während
im unteren Perm ebenfalls aus Südamerica andere nach Südafrica gelangten und
hier im mittleren Perm mächtig, namentlich starkgliederig wurden. »It was
the lengthened limb that gave the start to the mammals«. — Hierher auch

Broom(^).

Case(*) beschreibt eingehend den Schädel von Diadeetes, gibt eine Recon-

struction des ganzen Thieres und lässt es einen langsamen, wenig intelligenten

Pflanzenfresser gewesen sein, ähnlich dem recenten Heloderma, der den Vor-

fahren der Schildkröten am nächsten stand. Ferner beschreibt er von Rep-

tilien als neu Diasparactus n. 1, Ctenosaurus 1, Gymnarthrus n. 1 (Typus einer

neuen Unterordnung und Familie), sowie von Amphibien als neu Äspidosaurus 1

(Typus einer neuen Familie), Tersomius n. 1 und Trimerorhachi^ 1. — Case(^)

beschreibt das Skelet von Poecilospondylus Francisi, Case(^) das von Dirne-

trodon incisivus, besonders den Schädel, und äußert starke Bedenken gegen

die Ableitung der Rhynchocephalien von den Cotylosaurien und gegen ihren

phylogenetischen Werth überhaupt.

Case(') revidirt die Pelycosaurien von Nordamerica. Besonders ausführlich

behandelt er das Skelet von Dimetrodon incisivus, schildert es aber auch von

8 anderen Species sowie von Poliosaurus, Varanosaurus, Theropleura, Elcabro-

saurus n., Clepshydrops, Naosaurus und Edaphosaurus (hier auch Bemerkungen
über Placodus). Vom Dim. und Nao. werden Restaurationen gegeben. Die

Zool. Jahresbericht. 1911. Vertebrata. 14
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Poliosauriden als die einfachsten Pel. stehen nicht weit von den Protero- und

Proganosaurien, sonst aber sind die Pel. »as yet too incoherent a gronp for

phyletic stages to be assumed«. Die Rückendornen waren wohl bis ans Ende

mit dünner, zäher Haut bekleidet und mögen einfach als »a mere exuberance

of growth from some possible utilitarian beginning« entstanden sein; jedenfalls

konnten sie nicht verwandt werden, wie Jaekel's »fanciful Suggestion« es will,

und waren wohl nicht nützlicher als die von Phrynosoma oder Basiliscus. —
Ähnlich revidirt Case(^) die Cotylosaurien von Nordamerica: sehr genau geht

er auf Diadeetes jihaseolinus ein, weniger auf Chilonyx, Bolbodon, Desmatodon,

BolosauruSj Pariotichus, Isodectes, Captorhinus^ Labidosaurus^ Gonodectes^ Sey-

moiiria und Pantylus. Alle diese gehören dem unteren Perm an und starben

vielleicht in Nordamerica aus, ohne nach Europa zu gelangen; auch sind die

americanischen Cot. und Pelycosauria mit den africanischen nur sehr entfernt

verwandt (gegen Broom, s. oben p 97). Zu den Stegocephaleu haben die Cot.

keine directen Beziehungen; der Übergang von den Amphibien zu den Reptilien

wird wohl durch » Gymnarthriis, now placed provisionally among the amphi-

bians« vermittelt, aber kein Genus der Cot. ist die Stammform der anderen

Reptilien, besonders nicht von Sphenodon. Die Diadectosauria (neue Unter-

ordnung für die Diadectiden, Bolosauriden und Nothodontiden) sind vielleicht

nicht weit von den Ahnen der Chelonien entfernt.

D. M. S. Watson(3) beschreibt ausführlich einen relativ besonders gut er-

haltenen Schädel von Diademodon {Gomphognathus) Broivni, ferner einen wohl

dazu gehörigen Unterkiefer, auch Theile von G. polyphagus, D. spec, Gyno-

gnathus crateronotus und spec, endlich von Therornus (ist höchst wahrscheinlich

kein Cynodonte, sondern ein Therocephale) und zieht daraus Schlüsse über

den Bau des Schädels und die Phylogenese der Reptilien. Das Pterygoid der

Gyn. und anderer Rept. entspricht vollkommen dem Alisphenoid der Mammalien;

das sogenannte Tympanicum der Therapsiden hatte wohl die Trommelhöhle

vor einem Druck von unten zu schützen und kann höchstens mit dem Entotym-

panicum von Tupaia verglichen werden. Verf. zählt die (17) Ähnlichkeiten im

Bau der Ther. und Mamm. auf, fügt noch 3 hinzu, möchte aber darum die

Gyn. doch nicht von den Ahnen der Mamm. ableiten. Er erörtert zum Schluss

die Homologien des Jochbogens bei den Ther. und gibt eine Revision der

Gomphognathiden.

Fraas beschreibt kurz einen nur 50 cm langen Ichthyosaurus quadriscissus,

dessen Haut gut erhalten ist, und macht darauf aufmerksam, dass die volle

Wirbelzahl bereits erreicht ist, aber die Wirbelsäule im unteren Lappen der

Schwanzflosse noch ohne Knickung verläuft. Dieses Jugendstadium von /. q.

vermittelt also »gewissermaßen die alte triassische Flossenbildung mit derjenigen

der erwachsenen jurassischen Thiere«.

Im allgemeinen Theile seines umfangreichen Werkes über die fossilen Schild-

kröten von Nordamerica gibt Hay(^) zunächst einen kurzen Abriss vom Bau

des Skeletes, bespricht dann die Veränderungen der Gruppe seit ihrem Auf-

treten sowie die primären und secundären Charaktere, d. h. die den ursprüng-

lichsten Gattungen zukommenden und die nachträglich erworbenen. Die ältesten

Seh. hatten eine rein dermale Schale aus wenigstens 12 Längsreihen von

Knochen, die von ebenso vielen Hornschilden bedeckt waren, und einen sub-

dermalen, noch nicht geschlossenen Panzer. Später entwickelte sich dieser

stärker, während die äußere Schale bei den meisten Gattungen verschwand.

Secundär ist daher sowohl der Carapax von Dermoehelys als auch eine nur

aus den tieferen Elementen bestehende Schale. Unter den Thecaphoren sind

die Pleurodiren, Cryptodiren und Trionychoideen zweifellos aus den Amphi-
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chelydien hervorgegangen. Die Chelonien stammen weder von Diadeetes noch

von Otocoelus oder Placocheh/s (gegen Gase und Jaekel), auch nicht von den

Plesiosaurien, — Verf. schließt mit Angaben über die Verbreitung der Che-

lonien in Raum und Zeit.

Über fossile Reptilien s. ferner Andrews, Drevermann, Huene{*-3) und

D. M. S. Watson(S2) sowie unten p 123 Broom(^) und p 123 Fuchs(3), über die

Giftschlangen oben p 93 Noguchi.

Zur Phylogenese der Vögel s. oben p 94 0. Abel.

Zur Phylogenese der Säugethiere im Allgemeinen s. Leche und Osborn.

Broom("^) findet die Ähnlichkeit von Caenolestes mit den Polyprotodonten um
so größer, je mehr man ins Einzelne eindringt. Den von Dederer [s. Bericht

f. 1909 Vert. p 10] angegebenen Charakteren fügt er neue hinzu und lässt das

Gebiss nur oberflächlich diprotodont sein. C. gehört zu den Polyp, und bildet

nicht etwa eine Unterordnung (die Paucituberculaten) für sich. — Zur Phylo-

genese der Marsupialien s. oben p 80 Hill(^).

Matthew (^) beschreibt eingehend die 18 Species von Paramys^ gibt auch von

P, delicatulus eine Reconstruction, verweilt kürzer bei den anderen Ischyro-
myiden und stellt diese Familie als die Stammeltern der gegenwärtigen Nage-

thiere hin, die aus ihr durch allerlei parallele und divergente Veränderungen

im Körperbau hervorgegangen sind. Die von den Isch. als Familie kaum
trennbaren Theridomyiden leiten wohl zu den Hystricomorphen über.

IVIatthew(2) bespricht die Phylogenese der Feliden. Er kennt die Vorfahren

der oligocänen Machärodonten im Eocän nicht, denn die bisher als solche an-

gesehenen Genera sind es nicht [s. auch Bericht f. 1909 Vert. p 97 Matthew].

Wohl aber ist die Ableitung der pleistocänen Mach, sicher, ebenso die Reihe

Dinictis—Nimravus—Pseudaelurus— Felis. Verf. erörtert nun genau den Bau
der >Dinictid and Hoplophoneid series of sabre-tooths«, besonders das Gebiss,

auch die Kiefermuskeln, und hält seine Ansicht vom Gebrauch der mächtigen

Hauer der Säbeltiger gegen Abel, Weber und Winge aufrecht: gerade diese

Zähne eigneten sich zur Bewältigung der großen damaligen Pachydermen. Die

Machärodonten gingen wohl in erster Linie in Folge des Aussterbens dieser

ihrer Beutethiere zu Grunde. Smilodon lässt sich nicht als Beispiel der »ex-

tinction of a race through over-specialisation per se« verwenden.

Nach Kowarzik hat Ovibos mackenzianus im Thränenbein eine Thränengrube,

während diese den anderen Species — Verf. stellt für sie das Genus Bovovis

auf — fehlt. »Alles in Betracht gezogen, sind im Moschusochsen die Merk-

male von Boviden, Oviden und Capriden vereinigt. « Die Oviboviden stehen daher

am besten direct hinter den Oviden. — Hierher auch unten (Cap. J a) E. Schmidt.

Zur Phylogenese der Delphine s. unten p 118 LÖnnberg(2), der Wale Perkins,

der Proboscidier Lull, der Primaten Loomls.

D. Haut.

(Referent: H. Joseph.)

Hierher auch Scbwalbe. Über die Regeneration der Haut bei Fischen s.

Beigeis.

LÖwenthal(^) untersucht die Fadengebilde in den basalen Epidermiszellen
von »Froschlarven« und findet sie in mehreren Punkten von den sog. Eberth-

schen Fäden verschieden, namentlich im geringeren Kaliber, der größeren Zahl,

dem Mangel an Verzweigungen und dem theilweise horizontalen Verlauf. Es

sind weder Nervenenden, noch Homologa der Fäden in den Körner- und Kolben-

zellen der Cyclostomen, noch Mitochondrien.

14* ^.
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Anitschkow schildert in der normalen Epidermis von Homo die Anordnung

der Tonofibrillen. Diese beginnen fein zugespitzt in den basalen Lagen

des Stratum Malpigbii, aber nicht ganz an der basalen Fläche, hangen also

mit den Cutistibrillen nicht zusammen. Sie treten vertical in und durch die

oberen Schichten, biegen am Str. granul. arcadenartig um und verlaufen wieder

durch eine nebenliegende Zellreihe basalwärts. Auch aus den Lateralflächen der

Zelle treten Fäden in die Nachbarzellen ein, aber ohne Brückenknötchen. Die

Brückenkn. zwischen den unteren Zelllagen sind spindelförmige Anschwellungen,

erst weiter oben knötchenförmige. Die Fäden in den Zellen des Str. granul.

sind in Folge der Anlagerung von Keratohyalinkörnchen undeutlich. Die Herx-

heimerschen Spiralen sind nur die seitwärts vom Kern dichtgedrängten Tono-

fibrillen. Die Unterscheidung von kurzen und langen Fasern ist hinfällig, alle

haben den geschilderten Bogen verlauf. Verästelungen gibt es nicht. Die

Brückenknötchen sind wohl elastische Gebilde: die in der Ebene der Knötchen

beschriebene Membran ist nicht vorhanden.

Nach Sawadsky entsteht der Haftapparat beim Embryo von Acipenser

ruthenus aus dem Entoderm, indem das Epithel der ;> oralen Falte des prä-

cerebralen Darmes« sich in dem an die Hypophysenanlage anstoßenden Antheil

cylindrisch verdickt und schließlich nur von der dünnen Deckschicht des Ecto-

derms der Mundbucht nach außen bedeckt ist. Das Epithel des Haftapparates

schiebt sich gewissermaßen nach außen vor, was ein Herausgedrücktwerden der

vorderen Kopfdarmpartie aus der Darmhöhle bedeutet. Zuletzt verschwindet

auch die ectodermale Deckschicht über dem Haftapparat. Dieser bildet auf

dem Höhepunkt der Entwickelung einen queren halbmondförmigen Wulst zwi-

schen der Stelle der Hypophyseneinsenkung und dem künftigen Mund. Dann
wird der Querwulst durch die Entwickelung des Mundes in 2 seitliche, vor diesem

gelegene Höcker zertheilt, diese wieder je in 2 kleinere Höcker, die dann unter

fingerartiger Verlängerung die Tentakel liefern. Dabei wachsen die Zellen der

ectodermalen Nervenschicht, die am Rande des Haftapparates unterbrochen war,

unter dessen entodermales Zellpolster und trennen ihn so von der Unterlage.

Mesenchym wächst ein, und unter Vorwölbung der Ectodermschicht entwickeln

sich die Tentakel, an deren Spitze die Reste des Haftapparates sitzen. Das

Epithel der Mundhöhle entsteht aus der das Entoderm unterwachsenden

Nervenschicht des Ectoderms. -— Verf. vergleicht die Haftapparate der Dipnoi,

Ganoiden und Amphibien mit einander und nimmt an, dass sie auch bei den

Amph. entodermal sind. Lepidosteus und Amia hefteten sich mit dem Secret

der Oberlippe des aus den prämandibulären Kiemenspalten entstandenen Neo-

stomas an, und so kam der Haftapparat vor den Mund zu liegen, ebenso der

bereits fimctionslose Apparat von A. Bei den Dipnoi und Anuren dagegen

wurde die Unterlippe die Ursprungstelle des Haftapparates.

Nicolau findet bei Homo Fettkügelchen in den basalen Schichten der

Epidermis, der äußeren Epithelschicht der Haarbälge, den Knäueldrüsenzellen

und den Bindegewebzellen des Stratum papilläre und der Cutis. Namentlich

in der Achselhöhle kommen nahe bei den Drüsen und Haarbälgen Bindegeweb-

zellen voll Fett vor.

Frisch (^) suchte experimentell der Frage nach der directen Erregbarkeit der

Melanophoren in der Haut von Phoxinus näher zu treten. Ein getödteter,

also maximal verdunkelter Fisch, auf der einen Seite erwärmt, wird hier nach

einiger Zeit hell, später aber auch auf der kälteren Seite. Dies entspricht

der auch sonst auftretenden Aufhellung durch Anämie in Folge von 0-

Mangel, die bei Erwärmung blos beschleunigt wird. Gleiche Experimente am
lebenden Fisch ergaben aber auf der Warmseite Verdunkelung. Kühlt man



n. Organogenie und Anatomie. D. Haut. 101

auf der anderen Seite stark ab, so kommt es hier zur maximalen Aufhellung.

Beschränkt man die Erwärmung auf einen Theil der einen Seite, so ent-

steht entsprechend die Verdunkelung blos local. Die Blutcirculation kommt
hierbei nicht in Betracht. Werden die Pigmentzellen ihrer Verbindung mit dem
Nervensystem beraubt, was durch Aufhören des Tonus die Expansion der

Melanophoren bewirkt, so bleibt die Erwärmung ohne Erfolg, gelegentlich aber

führt die Abkühlung zur Aufhellung. Hieraus geht aber nicht die directe Ab-
hängigkeit der Melanophoren von der Temperatur hervor, und noch weniger

das Gegentheil, da die maximale Expansion nach Aufhören des Nerventonus

einen untergeordneten Reiz vielleicht nicht zur Wirkung kommen lässt. Einige

Zeit nach der Nervendurchtrennung jedoch stellt sich der umgekehrte Effect

ein — Erwärmung wirkt aufhellend — und dies wieder unabhängig davon,

ob Circulation besteht oder nicht. Diese Vorgänge lassen sich nicht auf Re-

flexe beziehen, die durch das Rückenmark gehen, immerhin könnten solche

bei niederen Wirbelthieren durch den Sympathicus ablaufen. Die starken,

experimentell hervorgerufenen Schwankungen in der Färbung kommen jedoch

in der Natur kaum vor, und allmähliche Temperaturänderungen beeinflussen

den Zustand der Pigmentzellen nicht.

Nach Frisch (3) bewirkt das Centrum im Vorderende der MeduUa oblongata

von Phoxmus [s. Bericht f. 1910 Vert. p 99], wenn erregt, die Pigmentballung,

wenn zerstört, die Erschlaflung der Chromatophoren. Die Nervenbahnen

ziehen von hier aus im Mark bis zum 15. Wirbel und treten von da durch

den Sympathicus und die Spinalnerven zur Haut, am Kopfe durch den Trige-

minus. Auch im Rückenmark scheint ein untergeordnetes Centrum hinter dem
15. Wirbel zu liegen, das unabhängig vom Gehirn nach dem Tode die maxi-

male Pigmentballung hervorruft. Salmo zeigt die gleichen Verhältnisse. Durch

Anämie entsteht Pigmentballung; hierbei wirkt, wie auch bei localem Druck,

der Sauerstoffmangel direct auf die Pigmentzellen. Alle Eingriffe, welche die

Augen untüchtig machen, auch bloßes Verkleben, bewirken Verdunkelung des

Fisches, die mehrere Wochen anhält, worauf sich allmählich die normale Fär-

bung wieder einstellt. Der blinde Fisch passt seine Farbe nicht mehr

dem Untergrund an, kann sie aber noch spontan wechseln. Die Lichtwahr-

nehmung durch die Augen bewirkt normal die Contraction der Pigmentzellen.

Jedoch werden blinde Garassius und P., aus schwächerem in stärkeres Licht

versetzt, dunkel und hellen sich im Dunklen rasch auf. Diese Wirkung wird

aber normal durch die entgegengesetzte der Augen aufgehoben. Die Exstir-

pation nur eines Auges (Cyprinoiden) hat zwar auch Verdunkelung zur Folge,

jedoch mehr vorübergehend. Bei S. färbt sich die entgegengesetzte Körper-

seite dauernd dunkel. Verklebung blos der unteren Augenhälften bewirkt bei

S. eine tiefere Verdunkelung, als die Exstirpation beider Augen ; mithin ist bei

Versetzung auf dunklen Grund für die Verdunkelung der Haut die Wahrneh-

mung des Grundes erforderlich. Verkleben der oberen Augenhälften ist wir-

kungslos. Dass die Pigmentbildung durch die dauernde Expansion der Chro-

matophoren gefördert wird, und umgekehrt, macht die Zählung der Zellen bei

einseitig geblendeten S. wahrscheinlich. Die Verdunkelung im Lichte und die

Aufhellung im Dunkeln bei geblendeten PA., G. und Perca beruht nicht auf

directer Chromatophorenreizung. Vielmehr tritt z. B. die Verdunkelung auf,

wenn die Stelle des Pinealorganes beleuchtet wird, doch auch, obwohl schwächer,

nach Exstirpation des letzteren, so dass wahrscheinlich das Epithel im 3. Ven-
trikel ein lichtempfindliches, mit dem pigmentomotorischen Apparat verbun-

denes Organ ist; die betreffenden Zellen mögen im Pinealorgan besonders dicht

gedrängt sein. S. zeigt diese Erscheinung nicht. — Über den Farbfleck von
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Haplochüus s. oben p 91 IVIiehe(2) die Entstehung des Pigmentes bei Sahno p 75

Wagner.
Slimner(^) untersuchte die Anpassungsfähigkeit der Pleuren ectiden an den

Hintergrund. Weißer Grund rief ganz blasse Färbung, schwarzer tiefbraune

bis schwarze hervor. Doch war der Wechsel blos auf weiße, graue, braune

und schwarze Töne beschränkt, auf andersfarbigem Grund trat keine ent-

sprechende Reaction ein. Jene Töne sind auch die der normalen Aufenthalts-

orte der Thiere. Das Pigment war auf einem homogenen Grunde mehr gleich-

mäßig vertheilt, auf scheckigem Sand oder Kies ergab sich ein entsprechen-

des Farbmuster der Haut. Künstliche Hintergründe mit großen weißen und

schwarzen Flecken lieferten gleichfalls contrastreichere Flecken. Die Zeich-

nung hielt sich stets an morphologisch genau bestimmte Stellen, deren Conturen

immer erkennbar blieben; bei Rhomhoidichthys podas waren diese Flecke sogar

bei allen Individuen gleich angeordnet. Ähnlichkeit mit Quadraten, Kreisen etc.

wurde aber nie erreicht. Ein Grund mit grobem Schachbrettmuster bewirkte

auch gröbere Fleckung des Thieres, die Reaction hing also von Menge und Ver-

theilung des vom Grunde zurückgeworfenen Lichtes ab. Die Anpassungsfähig-

keit beschränkt sich nicht auf die für das Thier normalen Hintergründe, son-

dern geht oft weit darüber hinaus. Die Individuen einer Art reagiren oft sehr

verschieden stark, jedoch ließ sich bei trägen durch eine Art von Übung die

Fähigkeit steigern. Die für eine weitgehende Tonänderung erforderliche Zeit

schwankte zwischen dem Bruchtheil einer Minute und einigen Tagen. Bei R.

übte nur der flache Grund neben dem Fische eine bemerkenswerthe Wirkung
aus, die verticale Gefäßwand eine geringe, selbst wenn der Fisch mit seinen

Augen ihr unmittelbar anlag. Das Gegentheil war bei Lojjhopsetta maculata

der Fall, und dieser Unterschied hängt vielleicht damit zusammen, dass R. die

Augen auf beweglichen Stielen trägt, also mehr Lichteindrücke auch vom neben-

liegenden Grunde erhält, als L., dessen Augen wesentlich nach oben gerichtet

sind. Der Grad der Beleuchtung des Grundes war innerhalb gewisser Grenzen

ohne Einfluss. Ein beschatteter weißer Grund, der dem Beobachter dunkler

erschien, als ein beleuchteter grauer, ergab eine hellere Färbung des Fisches,

als der letztere. R. im ganz lichten Zustand auf dunklen Sand übertragen,

wui'de dunkel, auch wenn er ganz im Sand begraben blieb und blos die Augen
vorstreckte. Andererseits zeigten L., die dunkel gefärbt oder mit Stoffmasken

bekleidet wurden, in einigen Fällen Farbänderungen. Daher ist eine directe

Beziehung zwischen der Oberfläche des Fisches und dem Hintergrunde mit

Rücksicht auf diese Farbänderungen nicht anzunehmen. Falls R. zwischen

2 Hintergründen wählen kann, so zieht er nicht etwa den seiner derzeitigen

Färbung mehr entsprechenden vor, zeigt auch, wenn seine Färbung von einem

dargebotenen Boden stark differirt, deshalb kein intensiveres Bestreben, sich

zu verbergen. Die Ergebnisse waren bei Nacht im Allgemeinen die gleichen

wie bei Tage. Blasse Thiere, mehrere Tage lang ganz im Dunkeln gehalten, wur-

den zwar bedeutend dunkler, blieben aber immer noch heller als dunkle unter

denselben Bedingungen gehaltene. Blendung ergab das bekannte Resultat, das zur

ungeschWächten Farbanpassung wenigstens 1 Auge erhalten sein muss. Geblendete

dunkle Thiere wurden manchmal etwas heller, geblendete helle nach einigen

Tagen etwas dunkler, offenbar weil die Chromatophoren sich ihrem Ruhezustande

näherten. Thiere, die lange an hellen Grund, hierauf kurz an dunklen Grund

angepasst waren, kehrten nach Blendung zum lichten Zustand zurück. Ein-

seitige Blendung war fast oder ganz wirkungslos. Tastreize spielen bei den

Vorgängen höchstens eine ganz untergeordnete Rolle, denn Farbflecke unter

dem Glasboden des Gefäßes wirken genau wie Steine etc. Zwar wurde durch



I

I

II. Organogenie und Anatomie. D. Haut. 103

Tast- und audere nicht optische Reize zuweilen eine starke Farbänderung her-

vorgerufen, auch sehen die schwimmenden Fische häufig ganz anders aus als

die ruhenden, aber diese Vorgänge gehören in ein ganz anderes Gebiet. — Über

den Farbwechsel bei Cliamaeleon s. Ramön.

L. Loeb(') betont im Anschlüsse an Winkler [s. Bericht f. 1910 Vert. p 1001,

dass in seinen Versuchen die epithelialen Chromatophoren von Rana und

Cavia im Epithel der regenerirenden Haut entstehen. Das Cutispigment ent-

wickelt sich später als das der Epidermis. Auch bei C. pigmentirt sich die

durch Einschieben eines Hautstückes in die Subcntis entstehende Cyste.

Jordan (2) kommt an blonden und brünetten Weißen, Mulatten und Negern

zu dem Resultat, dass die Hautfärbung dem Grade nach wesentlich von der

Menge der Pigmentkörnchen in den Zellen des Stratum Malpighii und der

Theilnahme auch nicht ganz basaler Zellschichten an der Pigmentirung abhängt.

Die Körnchen sind bei allen Färbungen und Rassen gleich groß und von gleich

intensiver Färbung. Die Pigmentirung in der Epidermis verläuft unabhängig

von der in der Cutis; die alleinige Thätigkeit der Cutischromatophoren ist

schon durch ihre relativ geringe Menge ausgeschlossen.

Cockerell betont auf Grund der Untersuchung eines großen Materiales die

systematische Wichtigkeit der Schuppenform bei Teleostiern und führt den

Beweis an den Schuppen vom Cycloidtypus. Ihre Form, die Radiärcanäle (ob

blos apical oder auch basal), die Dichte der circulären Streifen und ihre An-

ordnung liefern bei einigen Familien systematische Ergebnisse, die sich mit den

auf anderem Wege gewonnenen decken. Doch kommen auch viele durch Con-

vergenz erklärbare Übereinstimmungen vor. Den Ausgangspunkt für die all-

gemeine Betrachtung liefert Amia. Die americanischen Cyprinoiden sind

vollkommen von den altweltlichen zu trennen und hangen nur an der Wurzel

durch die Catostomiden mit diesen zusammen. Die americanischen Lewmcus
haben mit L. Nichts zu thun und sind nur durch Convergenz ähnlich [Richardso-

nius n.). Unter den Characiniden, die auch primitiver sind als die Cypriniden,

haben die Alestini eine sehr charakteristische Schuppenform. Diese kehrt bei

Barbus mahecola, L. rutilus und Heterotis niloticus wieder, bei H. jedoch mit

einem Netzwerk von Furchen statt der radiären. Tinea vulgaris, eine schein-

bar sehr alte Species, ähnelt in den Schuppen der americanischen Algansea

tincella. Jedoch diiferiren in der Beschuppung oft die verschiedenen Regionen

eines Fisches sehr, auch kommen bemerkenswerthe Abnormitäten vor. Bei

Localvarietäten (z. B. von Myloleucus symmetricus) kann die Schuppenform

als Anhaltspunkt für die allmähliche Ausbreitung des Fisches dienen. Einzelne

Schuppentypen bleiben beim Versuch einer systematischen Einordnung ganz

isolirt, z. B. die von Kncria cameronensis mit längs verlaufenden Radien. —
Hierher auch Arwidsson und Fage.

Hase(^) untersucht die Entwickelung der Ctenoid schuppen von Perca.

Anfangs ist die Schuppe noch vollkommen cycloid. Die Zähnchen am Hinter-

rande sind keine selbständigen Gebilde und haben Nichts mit denen der Pla-

coidschuppen zu thun. Schuppenplatte und Zähnchen zeigen Gesetzmäßigkeiten

in Entstehung und Wachsthum. Die Schuppe wird im Scleroblastenhaufen als

eine planconvexe, elliptische Scheibe (die kleine Achse parallel der Längsachse

des Thieres) angelegt. Die plane Seite ist die innere. Durch allseitige Auf-

lagerung wächst die Schuppe in die Fläche und Dicke. Indem nun entsprechend

den Rändern des Plättchens bei der Entstehung einer neuen Zone durch die

dort zahlreicheren Scleroblasten mehr Substanz abgelagert wird, entstehen als

leistenförmige Erhebungen die concentrischen Linien. Dieser Process wieder-

holt sich immer von Neuem. Hat die Schuppe eine gewisse Dicke erreicht,
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so unterbleibt im Centrum der Oberseite eine Zeitlang die Neuauflagerung —
so wird ein allzu großes Dickenwaebsthum verhindert — und fängt dann wieder

an; diese Vorgänge können sich mehrfach wiederholen. Im Flächenbilde sind

die Zuwachsringe des Randes hinten breiter, so dass die Centralfelder gegen
den vorderen Rand verschoben erscheinen. Von etwa dem 4. Zuwachsring an
bilden sich am Vorderrande Kerben, oder zeitweilig wird gar keine Schuppen-
substanz abgelagert — Bildung der Radiärcanäle — und am Hinterrand tritt

in der Mitte die Anlage des 1. Dornes hervor. Am nächsten Ring entstehen

2 Dornen, die sich symmetrisch um den 1. gruppiren, und später erzeugt jeder

Ring ebenso wieder 2 Dornen. Die Radiärcanäle oder -furchen kommen so

zu Stande, dass entsprechend den Kerben oben keine Schuppensubstanz erzeugt

wird, von unten her, den Boden der Canäle bildend, aber wohl. Die histo-

logische Differenzirung der Schuppe besteht in der Bildung des oberflächlichen

spröderen Hyalodentins und der basalen »Faserschicht«. Die Dornen, die An-
fangs direct mit den concentrischen Leisten zusammenhangen, werden allmäh-

lich, je älter sie werden, frei; überhaupt verschwinden die Streifen in der Nähe
des Hinterrandes. Später entstehen weitere Zuwachsringe, aber nur am Vorder-
und den Seitenrändern. So wird das Mittelfeld erst central, später sogar gegen
den hinteren Rand verlagert. Durch besonderes Wachsthum verschieben sich

die Dornen so, dass sie 2 alteruirende Reihen bilden, wobei je nach Umständen
der älteste mittlere Zahn in der proximalen oder distalen Reihe liegen kann.

Bei älteren Schuppen endlich bilden sich quadratische Hyalodentin-Sockel zwi-

schen den Zähnen und der eigentlichen Schuppe aus der erwähnten linien-

freien Zone am Hinterrand.

In seiner Monographie des Integumentes von Gyclopterus bespricht Hasef^j

an erster Stelle die Epidermis. Diese besteht aus 3 Schichten undifferen-

zirter Epithelzellen mit Intercellularbrücken. In der oberen liegen Becherzellen,

die in der Jugend relativ zahlreicher sind und Schleimreaction geben, in der

mittleren große seröse Drüsen, »offene Kolben«, die durch einen die Deckschicht

durchsetzenden Canal nach außen münden und sich von der Basalschicht aus

entwickeln. Eine Abgabe von Epidermiszellen an das Corium war nicht nach-

zuweisen. Die Cutis besteht aus 3 Lagen: der äußeren geschichteten und
von senkrechten Faserzügen durchsetzten, der mittleren filzig verflochtenen mit

Blutgefäßen, und der inneren, wiederum geschichteten, nach unten durch eine

Pigmentzellenlage abgegrenzten. Diese Pigmentzellen sind von den die Epi-

dermis durchsetzenden verschieden. Es folgt ein lockeres, großmaschiges Sub-

cutangewebe. Die basalen Epidermis- und die obersten Coriumzellen sind durch

Plasmabrticken verbunden. Die Verknöcherungen sind ausschließlich meso-

dermal und stehen theils in Längsreihen am Körper, theils zerstreut über die

ganze Oberfläche. Erstere sind die ontogenetisch älteren. Das Corium ist mit

ihnen fest verbunden, dringt auch in ihre Höhlung ein. Wie die Placoid- und
Gauoidschuppen greifen die Hautgebilde von C. auch auf den Kopf über; seg-

mental sind sie nicht angeordnet, überdecken sich auch nicht wie Schuppen.
Die quantitative Vertheilung wechselt stark je nach der Region. Sie entstehen

als getrennte Anlagen und verschmelzen zu complicirten Gebilden von Hohl-
kegelform mit zahlreichen, den Einzelanlagen entsprechenden Spitzen. Auch
beim erwachsenen Thiere bilden sich neue und schließen sich den noch embryo-
nalen Randtheilen der alten, bereits zusammengesetzten Gebilden an. Die

Stacheln der CLcuoidschuppe sind mit ihnen nicht zu vergleichen, sondern

nur Modellirungcn der für sich allein weiterwachsenden Schuppenanlage. Ein

großer Knochenhöcker kann bis über 100 Einzelpapillen enthalten, wähi-end die

Teleostierschuppe immer nur 1 Papille entspricht. Die Anlage eines einzelnen
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Hautstachels gleicht der eines Selachierhautzahnes in vieler Hinsicht. Die

Scleroblasten haben die typische Odontoblastenform und -anordnuug, die Hart-

substanz ist Trabeculärdentin. Die typischen Dentinröhrchen laufen von der

Höhle radiär und sind voll plasmatischer Substanz. Form und Structur des

Gebildes kennzeichnen es als Hautzahn, dem nur die Schmelzschicht fehlt, da

ja die Epidermis an seiner Bildung unbetheiligt ist. Auch die Basalplatte fehlt.

Der Hautstachel durchbricht wie der Placoidzahn die Epidermis. So schließen

sich die Hautgebilde von G. mehr an die der Selachier und Gauoiden als au
die der übrigen Teleostier an.

Nach Grinnell wird beim rj'- von Garpodaeus frontalis das rothe Hochzeits-
kleid bereits einige Wochen nach der Brutperiode durch die jährliche post-

nuptiale Mauserung im August erworben, also wenn die Zeit der geschlecht-

lichen Erregung bereits vorbei ist. Es schimmert aber einstweilen unter den

weißen Spitzen der Federn nur wenig durch und Avird erst bei der nächsten

Begattungsperiode sichtbar, da sich inzwischen jene abgerieben haben. Eine

pränuptiale Mauserung findet nicht statt. [Mayer.]

Über den Schnabel der Colymbiden s. unten p 132 Rosenberg, den Eizahn

oben p 66 Firket.

Ewald & Laurer beschreiben die Hornscheiden eines Bos primigejiius und
machen detaillirte Maßangaben. Die durch die Hörner gelegte Ebene ist nahezu

horizontal (bei 35-45 grädiger Neigung des Kopfes gegen die Senkrechte), die

Spitzen der Hörner sind etwas aufwärts gebogen. — Über die Haut von Ele-

phas primigenius s. Niezabitowski (^], das Wachsthum des Geweihes von Gervus

Rhumbler.
An den Hautskelet-Bändern der Vierlingsembryonen von Dasypus novemcinetus

versuchen Newman & Patterson zu bestimmen, wie weit die Variation der ver-

erbten Eigenschaften reicht. Da die Vierlinge aus einem Ei stammen und
als Embryonen keinem äußeren Einflüsse unterworfen sind, so ist dieses Ma-
terial ganz besonders geeignet, besser als die identischen Zwillinge von Homo.
— Es wurden ausschließlich Embryonen untersucht, deren Verbindung mit der

Placenta intact war. Sie zeigten die Schilder ihrer 9 Bänder schon ganz ent-

wickelt. Ein solches Integumentschild besteht aus einer Knochenplatte, einer

horuigen Schuppe und einer bestimmten Zahl von Haaren. Diese 3 Bestand-

theile stehen in so engen Beziehungen zu einander, dass die Variation des einen

als Kennzeichen für die der beiden anderen dient. Die männlichen Embryonen
variiren entschieden mehr als die weiblichen, und die Variabilität der einzelnen

Bänder ist relativ größer als die der gebänderten Region im Ganzen. Ver-

gleicht man die Zahl sämmtlicher Schilder bei einem Vierlinge mit der der

anderen 3, so erhält man einen Correlationscoefficienten von 0,9348, der zu-

gleich die Stabilität der Vererbung der untersuchten Charaktere liefert. Eine

ähnliche Correlation existirt nur zwischen den paaren Organen eines und des-

selben Individuums, und dies zeigt, dass die 4 Embryonen nur Theile eines und
desselben Individuums (des Eies) sind. Der Coefficient für die einzelnen Bänder ist

relativ so gering, dass die Anordnung der Schilder in Reihen zum größten Theile

durch mechanische Ursachen determinirt erscheint. — Von atypischen Variationen

in der gebänderten Region gibt es Doppelschilder, gespaltene und dreihaarige

Schilder, ferner Verschmelzungen und Spaltungen der Bänder, aber sie sind

selten und sehr verschieden. Manchmal scheinen sie aufs Genaueste prädeter-

minirt zu sein, in anderen Fällen erstreckt sich die Prädetermination blos auf

den allgemeinen Charakter und die Localisation. — Weitere statistische Unter-

suchungen bestätigen, dass die Embryonen zu Paaren gruppirt sind, und die

beiden Embryonen eines Paares einander ähnlicher sind, als die zu verschie-
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denen Paaren gehörige. Die Unterschiede zwischen den 4 Embryonen lassen

sich mechanisch durch eine etwas ungleiche Vertheilung des Materiales während

der 1. Furchung erklären, die zwischen den beiden Paaren durch die allgemeine

Kegel, dass die Variabilität der producirten Theile (hier der 4 ersten Blasto-

meren) im Laufe der Entwickelung allmählich abnimmt. Das Geschlecht ist

das einzige von vorn herein prädeterminirte ; die stärkere Variabilität der männ-

lichen Embryonen und der erwachsenen
(J^ mag auf einer nicht ganz genauen

Vertheilung des Chromatins beruhen. [Davidoff.]

Chaine(S^) stellt an Lepus die Aufeinanderfolge der Haaranlagen fest.

Zuerst erscheinen die der Schnurrhaare, dann die der Augenbrauen und der

Tasthaare unter dem Auge, zuletzt die allgemeine Haarbekleidung des Körpers.

Die Haare selbst treten in derselben Reihenfolge auf. Die großen Tasthaare des

Gesichtes zeigen sich von hinten nach vorn, während das allgemeine Haarkleid

vom Kopfe nach hinten fortschreitet: in der vorderen Körperhälfte erst lang-

sam, und zugleich in der hinteren entweder noch gar nicht oder nur in sehr

geringem Maße, später aber auch hier sehr rasch gegen das Hinterende zu. —
Hierher auch Friedenthal.

Bulliard beschreibt die Haaranlagen beim Embryo von Homo als Epithel-

verdickungen mit cylindrischer Erhöhung der Zellen. Sie sind den Hautsinnes-

organen der Amphibien sehr ähnlich. Dann nehmen sie die Gestalt des Follikels

an; die Entstehung der Theile des Haares und Haarbalges werden geschildert.

Unter der Anlage der Talgdrüse, jedoch noch über dem Ansatzpunkt des

Arrector pili, bilden sich 2 über einander liegende knopfartige Epithelwucherungen

aus, verschwinden aber später wieder. Es sind vielleicht rudimentäre, abortive

Ersatzfollikel. Verf. schildert beim Fötus die Ausstoßung der Haare und Ver-

ödung der Follikel sammt Wurzelscheide. Die Ersatzfollikel entstehen entweder

schräg oder als gerade Fortsetzungen des alten Follikels.

Branca(2) beschreibt ausführlich den Bau des Haares von Homo. Auf der

Keimschicht sitzt eine intermediäre Schicht, in deren Zellen zahlreiche unver-

hornte Fibrillen dicht gedrängt verlaufen. In der oberflächlichen Zone, die ^/^

der Wurzel und den ganzen Schaft bildet, tritt Verhornung ein. Die Kerne

sind compacte Stäbchen und von einem basophilen Reticulum umgeben. In den

Maschen des letzteren liegen die verhornten Fibrillen. Auch in den Zellen des

Haaroberhäutchens geht successive die Verhornung vor sich, und so werden

die Anfangs cubischen Elemente zu flachen Schüppchen. Die Haarsubstanz

enthält kein Onychogen, Eleidin oder Trichohyalin, dafür Pigment in 3 Formen:

gelöst, in den gewöhnlichen Rindenzellen und in eigenen verzweigten Pigment-

zellen. Das Mark bildet eine gestreckte oder auch verzweigte Säule; seine

rundlichen, durch Brücken verbundenen Zellen enthalten spärliche große Tricho-

hyalinkugeln, die bei der Verhornung verschwinden. In der inneren Wurzel-
scheide sind die Schichten durch die Schnelligkeit ihrer Verhornung unter-

schieden. Zuerst verhornt die Henlesche Schicht, dann die Cuticula, zuletzt

die Huxleysche Schicht. Alle Schichten zeigen vom Grunde des Haares nach

außen hin allmählich die Charaktere eines Stratum mucosum, granulosum, luci-

dum und corneum. Anstatt des Eleidins enthält das Str. gran. das Tricho-

hyalin. Die Cuticula hat kleine Zellen und zeigt eine große Ausdehnung des

Str. muc, eine sehr geringe des Str. gran. ; die Trichohyalinkörner sind klein

und spärlich. Die Huxleysche Schicht hat große Zellen, deutliche Zellbrücken

mit Knötchen und Piasmafibrillen, namentlich in dem sehr ausgedehnten Str.

gran., wo große Trichohyalinkugeln, oft von Kerngröße, sich finden. Die

Henlesche Schicht ist eine gefensterte Membran. Die Zellen sind polyedrisch

und abgeplattet, die Zellbrücken sehr lang, dünn und zahlreich. Das Tricho-
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hyalin entsteht sehr früh und schwindet bald; es erscheint als große, dicht

gedrängte, vertical gestellte, wurstförmige Körper. Die Hornzone der Henle-
schen Schicht ist sehr ausgedehnt. Die äußere Wurzelscheide ist ganz
unten blos durch eine Zellschicht repräsentirt, nimmt nach oben rasch an Dicke
zu und besteht in der Zone unter den Talgdrüsenmündnngen aus einem Str.

muc. und gran. ; über den Talgdrüsen kommt ein Str. corn. hinzu. Die Talg-
drüsen haben entweder einen deutlichen Ausführgang oder sitzen direct an
der äußeren Wurzelscheide.

In der Scrotalhaut von Homo entwickeln sich nach Carossini zuerst die

Haaranlagen, aus diesen die Knäueldrüsen und zuletzt die Talgdrüsen.

Später, wenn die Follikel mit beiderlei Drüsen bereits weit differenzirt sind,

entstehen dazwischen unabhängige Knäueldrüsen, die schon lange vor der Ge-
burt thätig werden.

Über die Giftdrüsen der Scorpäniden s. PawlOWSky, die Haut und ihre

Drüsen von Pleurodeles 6ogorza(V)-
Furiotti ergänzt seine Schilderung der Hautdrüsen von Trito7i [s. Bericht f.

1909 Vert. p 102]. Die Körner- oder Giftdrüsen haben nur zum Theil Aus-
führgänge, liegen zum Theil in der Tiefe und haben keine Beziehung zur Epi-

dermis; basal liegen zwischen den Drüsenzellen kleinere Zellen mit kleinem

Kern. Das Secret besteht aus nur 1 Sorte von kleineu Körnchen. Große,

scheinbar mit einer Membran versehene Kugeln voll kleiner Körner kommen
innerhalb der Drüsenzelle nicht vor ; erst wenn das Secret entleert wird, kommt
es vielleicht durch äußere Einflüsse (durch Reagentien ist dasselbe erzielbar^

zur Agglutination der Körnchen zu größeren Kugeln und zur scheinbaren

Membranbildung um diese. Die Secretkörner stammen sicher zu einem beträcht-

lichen Theil aus dem Kern. In diesem sammeln sich nämlich Haufen von
acidophilen Granulis an, die dann die Wand durchbrechen, zunächst in einer

Kernbucht liegen bleiben und so den Kern hufeisen- oder nierenförmig machen.
Die Kerne, die ursprünglich an der Zellbasis liegen, können während der

Secretion gegen die freie Seite wandern und werden auch ausgestoßen; ein

Ersatz für sie oder die verloren gegangenen Zellen durch Amitose oder Mitose

der Drüsenzellen ist ausgeschlossen: zwar entstehen während der Secretion

Bilder mit fädiger Orientirung des Chromatins gegen eine Kernseite, haben
aber mit Mitosen Nichts zu thun. Gewisse Drüsen zeigen im Herbst und Winter
vacuoläres, wässeriges Plasma; es scheint sich dabei um eine lange Inactivität

der Drüse zu handeln. Was die Schleimdrüse betrifft, so tritt Verf. der

Deutung des epithelialen Säckchens als des Ortes der Differenzirung von

neuen Giftzellen aus Schleimzellen entgegen, und hält die reciproke Umwand-
lungsfähigkeit einer Drüsenart in die andere für wahrscheinlicher, vor Allem
mit Berufung auf die gemischten Drüsen mit ihren beiden Abschnitten

verschiedener Beschaffenheit neben einander. Der Gang scheint in solchen Fällen

nur mit dem Körnerdrüsentheil in Verbindung zu stehen und erst nach dessen

Erschöpfung und dem Heranreifen des Schleimdrüsentheiles mit diesem in Ver-
bindung zu treten. Der Ersatz verbrauchter Drüsenzellen durch die Muskel-
zellen ist zweifelhaft; wahrscheinlich liegen die kleinen Ersatzzellen der Muskel-
schicht nur an und werden fälschlich zu dieser gerechnet. Die Reizung der

Drüsen mit Pilocarpin ergab keinen Aufschluss über die Restitution des

Drüsenepithels, wohl aber erschienen nach Erschöpfung der obersten, mit Aus-
führgängen versehenen Körnerdrüsen die tieferen an die Oberfläche gegen das

Epithel gerückt. Die Schleimdrüsen sitzen überhaupt nur in der oberflächlichen

Schicht.

Phisalix(2) beschreibt am Oberarm des (^ von Pelobates cultripes eine ovoide
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Erhebung von drüsigem Charakter. Die Epidermis darüber ist normal und nur

mäßig verdickt. Die Drüsen sind länglich cylindrisch, liegen dicht beisammen

und entsprechen histologisch weder den Körner- noch den Schleimdrüsen, hin-

gegen denen der Daumenschwielen bei anderen Anuren. Da das Gebilde außer-

dem auf das (^ beschränkt ist, so ist es wohl ein Brunftorgan.

Phisalix("^) vervollständigt in einigen Punkten die Angaben Gadow's [s. Bericht

f. 1900 Vert. p 100] über den Bau der sogenannten Haare von Trichohatrachus.

Sie enthalten beide Arten von Drüsen. Verf. hatte nur ein Stück Haut eines

Q in Alkohol zur Verfügung. [Mayer.]

Phlsalix(^) stellt an zahlreichen Amphibien fest, dass ursprünglich beide

Hautdrüsenarten, die Schleim- und die Körnerdrüsen (sog. Giftdrüsen), in

der ganzen Haut zerstreut vorkommen. Oft, namentlich bei den Cöcilien, sind

sie den Myomeren entsprechend angeordnet. Mit dem Schwund der Schuppen

an der ventralen Seite ist auch ein solcher an Körnerdrüsen eingetreten. Die

Schleimdrüsen behalten ihre isolirte und allgemein disseminirte Anordnung,

während die auf den Rücken beschränkten Körnerdrüsen Pakete, Warzen, Fal-

ten, Papillen und selbst haarartige Gebilde formiren können; hierin herrschen

auch bei nahe verwandten Species die verschiedensten Verhältnisse, so dass

diesen Hautgebilden eine systematische Wichtigkeit nicht zukommt. Namentlich

die Verhältnisse bei den Anuren sind höchst mannigfaltig. Die Körnerdrüsen

werden auch weniger zahlreich, dafür aber oft um so größer. Beide Arten

können giftig sein, daher ist der Name Giftdrüsen nicht auf die Körnerdrüsen

allein anwendbar; zur Vertheidigung dienen sie nur secundär und sind meist

wirkungslos; ihre Hauptbedeutung besteht in der inneren Secretion.

Die Vertheilung der Drüsen und Schuppen bei den Cöcilien zeigt nach Phi-

sa!ix(^) weitgehende Correlationen. Ichthyophis glutinosus hat enggestellte Ring-

furchen und Schuppenreihen, und so stehen die großen Körnerdrüsen nur in

2 Reihen und reichen bis an das Stratum compactum der Cutis; in Folge der

schiefen Schuppenstellung liegt ihr Körper in gleichem Sinne schief, während

der Gang die Epidermis senkrecht durchsetzt. Die Schleimdrüsen sind viel

kleiner, auf die subepitheliale Schicht des Str. spongiosum beschränkt und zer-

streut vertheilt. Die histologischen Charaktere der Drüsen sind denen bei anderen

Amphibien gleich und die beiden Arten in jedem Alterstadium unterscheidbar.

Bei Hypogeophis rostratus sind die Drüsen ähnlich über die ganzen Körperringe

vertheilt, aber die Schuppen vorn schon auf den Rücken beschränkt, während

sie hinten noch vollständige Ringe bilden. Dermophis thomensis hat relativ

viel längere Ringe; die Schleimdrüsen stehen am ganzen Körper, die Körner-

drüsen und Schuppen nur auf dem Rücken. Je einem Ringe entsprechen 2-3

Reihen von Schuppen, aber 6-7 Reihen von großen Körnerdrüsen; auch diese

stehen schräg wie die Schuppen. Siphonops annulatus hat keine Schuppen

mehr, die großen Drüsen sind infolge dessen rundlich und nicht comprimirt;

ungeachtet des Fehlens der Schuppen haben die Körnerdrüsen dieselbe dorsale

Anordnung wie bei D. th. beibehalten, die Schleimdrüsen sind disseminirt. Von
diesem Verhalten lässt sich vielleicht die noch segmentale Anordnung der größeren

Drüsen bei manchen Urodelen ableiten, während bei Anuren nur Reste der

Anhäufung großer Drüsen übrig bleiben. Im Allgemeinen dürften die Drüsen

zunächst der Herstellungsort innerlich antagonistisch wirkender Stoffe gewesen,

und die Schutzfunction gegen Feinde erst secundär hinzugekommen sein. Hier-

für spricht die Anordnung der Drüsen bei den Cöcilien, die nicht den etwaigen

Feinden exponirten Stellen folgt, sondern eine strenge Correlation zur Schuppen-

anordnung zeigt und sie auch nach dem Verschwinden des Schuppensystems

noch bewahrt.
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Über die Giftdrüsen der Giftschlangen s. oben p 93 Noguchi.

Felizet schildert Entwickelung und Bau der Schenkeldrüsen von Laceria

muralis. Ihre Anlage ist eine rundliche, knopfförmige Epithelverdickung, die

sich allmählich in die Cutis hinein verlängert und hier etwas anschwillt. In

der Peripherie sind die Kerne dicht gedrängt, im Centrum lockerer. Erstere

Schicht nimmt einen syncytialen Charakter an, innen und gegen die freie Seite

hin erscheinen die Zellen groß, polygonal, und in einzelnen treten Körner auf.

Die Zellmassen zwischen den körnigen Zellen werden zu scheidewandartigen

Gebilden. Die fertige Drüse stimmt ziemlich mit einer Talgdrüse überein. Die

jugendlichen Zellen in der Tiefe können entweder allmählich verhornen oder

sich in Secret verwandeln. Die Secretkörner fehlen noch in der basalen Schicht.

Anfangs sind sie klein, später werden sie größer und vermehren sich, bis sie

die ganze Zelle erfüllen. Allmählich verlieren sie ihre bisher beträchtliche Färb-

barkeit und werden dicht auf einander gepresst. Der Kern beginnt unter Ab-
plattung der Zelle zu atrophiren. Dann dehnt sich die Zelle wieder aus, die

Körnchen werden wieder groß und polygonal, sind aber noch schwach färbbar.

Später werden sie wieder kleiner, wie es scheint durch Wasserverlust, ganz eckig

und wieder stark färbbar. Endlich platten sich die Zellen von Neuem ab und

entleeren unter Zerreißung das Secret. In denselben Zellen tritt außerdem Fett

in großen Tröpfchen auf, die später in kleine zerfallen. Die Zellen der scheide-

wandartigen Lagen bilden Epithelkugeln, platten sich ab und verhornen unter

Keruatrophie ; auch sie erzeugen Fettkügelchen, die aber mit dem Fortschreiten

der Verhornung schwinden, während sie in den Secretzellen bis zum Schlüsse

erhalten bleiben.

Brinkmann (^) beschreibt die Papillen auf Hand und Fuß von Chironectes

variegatus. Die fungiformen stehen am dichtesten auf den Tastballen der Hand;

in ihr Corium tritt je ein Nervenast ein, und seine Zweige enden in Körperchen,

die den Merkeischen der Zungenpapillen von Anas sehr ähneln. Zwischen den

fungiformen liegen spitze, aus 3-11, meist 6-8 Papillen zusammengesetzte

Gebilde. Das Corium enthält Schweißdrüsen und viele Vater-Pacinische Kör-

perchen. -— Verf. theilt ganz allgemein die Epidermis der Säugethiere in

das Stratum corneum superficiale und lucidum, sowie das Str. Malpighii granu-

Icsum, spinosum und cylindricum. [Mayer.]

Brinkmann(2) behandelt sehr eingehend die drüsigen Hautorgane (Inter-

mandibular-, Ant- und Supraorbital-, Interdigital-, Supra-, Infra- und Pericaudal-,

Crural- und Präputialorgan, Knie-, Tarsal- und Metatarsalbürste) von 19 Species

von Wiederkäuern. Im allgemeinen Theile erkennt er den Talgdrüsen gar

keine epitheliale Musculatur zu und lässt bei ihnen den Übergang vom se-

cernirenden Theile zum Ausführgang allmählich geschehen, während dieser bei

den Schweißdrüsen ganz abrupt ist, und ihnen die Musculatur wenigstens am
secernirenden Abschnitte zukommt. Fast immer hat jedes Haar nur 1 Schweiß-
drüse, andererseits gehört zu jeder 1 Haar, so dass freie Schw. bestimmt

nirgend vorkommen. Das secernirende Epithel ist überall einschichtig; bei

der Secretion bleibt der basale Theil der Zelle in der Form constant, nur

treten in ihm kleine acidophile Granula auf, vergrößern sich, rücken allmählich

an die freie Fläche der Zelle und werden zuletzt abgestoßen. Bei dieser

> kuppeiförmigen« Art der Secretion kann der bleibende Zellrest ganz flach sein

und so direct zu Grunde gehen, sich aber auch regeneriren. Ohne Kuppel-

bildung verläuft der Process nur ganz selten. Im Anfange der Secretion wächst

der Kern, theilt sich auch oft amitotisch, so dass mitunter Riesenkerne ent-

stehen (bei Cervulus muntjac bis 22 Kerne in 1 Zelle) und sich dem Secrete

beimischen ; ferner gelangen vom Kerne durch seine Membran hindurch Nucleoli
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ins Plasma, bilden hier Basalfilamente und werden ebenfalls ausgestoßen. Da-
gegen wird normal nie Fett producirt (auch nicht in den Metacarpaldrüsen

von Sus), wohl aber wandern große, verzweigte Pigmentzellen in die Tubuli

zwischen Epithel und Musculatur. — Auch die Talgdrüsen sind immer an

die Wurzelscheiden der Haare gebunden. Sie sind äußerst verschieden groß,

am mächtigsten im Antorbitalorgane von Gatoblepas; hier und in 2 anderen

Fällen zeigt die ganze Wurzelscheide secundäre Drüsen, die Scheide ist zur

Cisterne für das Secret geworden, und das Haar ist ausgefallen und wird nicht

ersetzt. Die Secretion geht in bekannter Weise vor sich, scheint aber in

manchen Organen nur sehr gering zu sein, denn das Alveolarepithel zeigt weder
Mitosen noch Amitosen zum Ersatz für die zu Grunde gegangenen Zellen. Das
Secret enthält oft melanotisches Pigment, das aber nicht in den Zellen selber

entsteht (gegen Weber, s. Bericht f. 1888 Vert. p 87), sondern von Melano-

blasten dorthin geschleppt wird. — Im gemischten Secrete der Drüsen
spielt der Schweiß die Hauptrolle als Lieferant des Duftstoffes, während der

Talg nur dazu dient, jenen langsamer verdunsten zu lassen, jedoch können in

homologen Orgauen bei der einen Species die Schweiß-, bei einer anderen die

Talgdrüsen dominiren. — Die Arrectores pili können die Drüsen nicht so

zusammendrücken, wie Bonnet (1885) meint, wohl aber die Haare in der Wurzel-
scheide hin und her bewegen und so die Bildung eines Secretpfropfes an der

Mündung verhindern; ferner mögen die Arr. ohne Haare die Haut massiren

und so gleich den eigenen Drüsenmuskeln zur Auspressung des Secretes dienen.

Quer gestreifte Muskeln kommen nur dem Antorbital-, Intermandibular- und
Präputialorgane zu; bei dem Int. haben sie wohl nur eine geringe Bedeutung,

stellen dagegen beim Ant. und Präp. die Entleening des Secretes unter den

Willen des Thieres. Die maxillaren und suborbitalen Organe sind einander

homolog und als Antorbitalorgane zusammenzufassen. Da sie auch bei

Suiden und vielleicht bei Perissodactylen vorkommen, so sind sie phylogenetisch

alt; im einfachsten Fall [Sus] handelt es sich um ein Drüsenfeld vor dem
Auge, meist aber hat sich dieses zu einer Cisterne eingesenkt; bei den höheren

Cerviden ist es in Reduction begriffen und hat bei Cervus dama gar keine

Drüsen mehr. Von Caudalorganen sind 3 Arten vorhanden; das pericaudale

kann sehr groß werden, ist aber gleich dem supra- und infracaudalen »organo-

genetisch primitiv«, d. h. die Drüsen münden einfach auf der Haut aus. Im
Cruralorgan, nur bei Moschus vorhanden, bilden sich die Cisternen für jede

einzelne Schweißdrüse durch eine Verlängerung der Haut zwischen den Wurzel-

scheiden. Auch die Bürsten (metatarsale und tarsale) sind primitiv gebaut,

und das Secret sammelt sich auf den Haaren an und wird durch die Arrectores

ausgebreitet. Die haar- und drüsenlose Epidermisplatte bei einigen metatarsalen

zeigt im Corium Pacinische Körperchen, mag also die Secretion auslösen, scheint

aber in Reduction begriffen zu sein, kommt wenigstens bei Cervus capreolus

nur noch den Embryonen zu. (Die Kastanien an den Hinterbeinen von Equus
sind ein rudimentäres drüsiges Organ vom Typus der Metatarsalbürste.) Das
Interdigitalorgan zeigt in der einfachsten Form Oribos; ähnlich verhält es

sich bei Ce. capr. und Rangifer, am besten ist es bei Gatohlepas entwickelt.

Zum Theil sind die Drüsen im Organ von denen der Interdigitalhaut ver-

schieden, und bei Gazella dorcas sind die Schweißdrüsen ganz rudimentär, auch
die Talgdrüsen kaum größer als auf der Haut, so dass hier und bei Nesotragus

die Cisterne nicht mehr als Drüse wirkt. Das Secret geräth auf den Haar-
pinsel und wird so verbreitet. — Nach ausführlicher Discussion der Theorien

von der Function der Drüsenorgane — die von Bergström, s. Bericht f. 1910
Vert. p 109, hätte gar nicht aufgestellt werden dürfen — gelangt Verf. zu der
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Überzeugung, dass es sicher Duftorgane sind, und lässt für das Geschlechtsleben

von Bedeutung sein das Antorbital- (pro parte), Intermandibular- {Tragulus),

Peri- und Supracaudal- [MoscJms], Präputial- (if.), Supraorbital- (C. muntjac),

Cruralorgan {M.) und die Metatarsalbürste, vielleicht für das Leben in Heerden

oder paarweise das Interdigital- und Pericaudalorgan (C. elaph. etc.), betrachtet

dagegen als noch unbekannt die Function des Infracaudalorganes, der Tarsal-

und Kniebürste, sowie des Antorbitalorganes von C. el. und dama. Nachträg-

lich bespricht er kritisch Pocock's Arbeit [s. Bericht f. 1910 Vert. p 111],

speciell dessen Auffassung des Interdigitalorganes, und bleibt bei der seinigen.

[Mayer.]

Beccari(^) beschreibt sehr eingehend die suborbitalen Drüsen von Gazella

[s. Bericht f. 1909 Vert. p 106], bringt kurze Mittheilungen über dieselben

Drüsen von Ovis^ Madoqua, Oreotragus und Cervus und beschreibt ihre Ent-

wickelung bei Ov. [s. ibid. p 107]. [Gast]

Nach Blackman münden die Analdrüsen von Mephüis mephitica jederseits

in eine Blase, die durch einen kurzen Canal auf einer conischen Papille mündet.

Diese Papillen liegen in einer scheidenartigeu Vertiefung und werden wohl bei

der Secretentleerung durch die den Schwanz hebenden Muskeln vorgestülpt.

Die Masse der Stinkdrüsen besteht aus verzweigten Tubulis und ist durch

bindegewebige Septen in Lappen getheilt. Ein histologischer Unterschied

zwischen den Endabschnitten der Canälchen und den interlobulären Gängen be-

steht nicht. Die Epithelzellen sind cylindrisch; basal ist ihr Plasma alveolär,

und die Maschen stehen senkrecht zur Basis, so dass es gestreift erscheint; das

des freien Endes enthält dichtgedrängte Secretkörner und ist stark mit Congo-

roth färbbar. In manchen Röhrchen und zwischen den erwähnten Zellen liegen

niedrigere Zellen mit gewöhnlichem Plasma; oöenbar secerniren sie momentan
nicht. Bei der Secretion degenerireu die Zellen nicht. Die Kerne sind rund,

gelegentlich gelappt. Basal liegen zwischen den Cylinderzellen kleine Ersatz-

zellen. Die interlobularen Gänge convergiren gegen die Anaiblase und münden
mit einem oder wenigen geschlängelten Gängen in diese; die Schlängelung in

der Blasenwand bewirkt eine Art von Verschluss wie beim Ureter. Die Blase
hat ein verhornendes geschichtetes Pflasterepithel, eine Muscularis mucosae und

eine äußere quergestreifte Musculatur. Der Muskel umgreift in den Gebieten,

wo Drüsengewebe vorhanden ist, auch dieses, sonst liegt er direct der Blase

an. Der Mündungsgang der Blase ist kurz, dickwandig und von einem quer-

gestreiften Sphincter umgeben. Außer den eigentlichen Stinkdrüsen finden sich

andere Analdrüsen, die gewissermaßen den Übergang zwischen jenen und den

normalen Knäueldrüsen darstellen, auch verzweigt und stärker entwickelt sind,

als die echten Schweißdrüsen. Rings um den After liegen modificirte Talg-

drüsen ohne Haarbalg. — Hierher auch Barker.

Bresslau knüpft an einen Befund von scheinbarer Verdoppelung der Zitzen
bei Sciurus vulgaris entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen. Beide Ge-

schlechter von S. zeigen erwachsen außer den normalen 4 Zitzenpaaren ventro-

lateral von der thoracalen und der 1. abdominalen Zitze jederseits ein zitzen-

ähnliches Gebilde. Es handelt sich dabei nicht um eine Verdoppelung der

Milchlinie, sondern um die Abspaltung eines Theiles der Anlagen der beiden

ersten Zitzen. Zwischen pectoraler und 1. abdominaler Zitze kommt es außer-

dem sehr häufig zur Bildung einer hyperthelischen Zitzenanlage, jedoch wird

in allen diesen Fällen daraus keine echte Zitze, sondern ein sehr starkes Sinus-

haar. Dies erinnert an die transitorischen Mammarhaarbündel der Marsupialier

und die Haarbalganlagen in den Zitzen bei den Embryonen einiger Piacentalien.

Die Entwickelung von Milchdrüsen unterbleibt an den beschriebenen Gebilden
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völlig. Die Function dieser Mammarsinushaare von S. ist wohl für die

arboricole Lebensweise von Bedeutung, gleich den Vibrissen an der Unterarm-

beugeseite. Bei dieser Spaltung der Zitzenanlagen handelt es sich nicht um
eine erblich gewordene Missbildung, sondern um eine Mutation. Hervorzuheben

ist das Rückgreifen auf einen phylogenetisch älteren Zustand bei den jungen

Anlagen, freilich in vervollkommneter Form (Ausbildung von Sinushaaren). Eine

einfache Hemmungsbildung ist natürlich hierin nicht zu erblicken.

Ancel & Bouin(^) stellen experimentell einen Einfluss des Corpus luteum auf

die Milchdrüse fest. Bei Lepus proliferirt in der ersten Zeit der Gravidität

das Mammardrüsengewebe, und später setzt die Secretion ein. Die Proliferation

wird durch das Corpus luteum bewirkt; weder die Cohabitation, noch das Ei

oder der Embryo haben damit zu thun. Hingegen wird die Secretionsphase

offenbar durch eine ganz andere Ursache eingeleitet.

0'Donoghue(2) studirt das Wachsthum der Milchdrüsen in seinem Ver-

hältnis zu den Corpora lutea bei Dasyurus viverrinus. Es werden 6 Zitzen

als kleine Epidermiseinsenkungen angelegt, von denen (in jeder Zitze 6) Haar-

anlagen sich in das unterliegende Gewebe erstrecken. Die Haare sind sehr

derb und ragen etwas später über die Zitzenanlage hervor. Von den Haar-

follikeln (primären Schläuchen) gehen solide secundäre Schläuche ab, die die

Anlagen der Milchgänge bilden. Als tertiäre Ausstülpungen, unmittelbar über

den Milchgängen, erscheinen die Haarbalgdrüsen. Die Canälchen der Milch-
drüse wachsen dann aus dem blinden Ende der Milchgänge hervor. In den

letzten Stadien verschwindet das Haar mit seiner Balgdrflse, wodurch die

Communication zwischen Milchgang und Mammartasche ofien wird. Die Milch-

canälchen wachsen stark und verzweigen sich. Zuletzt wird die anfängliche

Epidermiseinstülpung umgestülpt und bildet die definitive Zitze. Die Zahl der

Milchgänge entspricht also der der angelegten Haare. — Schon vor der Ovulation

kommt es zur Steigerung in der Vermehrung und Function der Schweiß- und

Balgdrüsen des ganzen Marsupiums, während die Milchdrüsen zu dieser Zeit,

wenn überhaupt, nur sehr wenig an Volumen zunehmen. Erst während der

Trächtigkeit wachsen diese mächtig heran, ihre Zellen vermehren sich mito-

tisch, und viele wahre, Lymphe secernirende Alveolen werden gebildet. Der

Schweiß quillt als röthliche Tropfen hervor. Fast das ganze Wachsthum sämmt-

licher Drüsen des Marsupiums ist noch vor der Festheftung des Eies an die

Uteruswand vollendet. Die Milchsecretion beginnt 24 Stunden nach der Ge-

burt und ist nicht mit Untergang von Plasma und Kern verbunden (auch bei

Felis, Lepus und Cavia nicht). Wenn die Ovulation nicht zur Trächtigkeit führt,

so wachsen die Milchdrüsen trotzdem, und wahre Alveolen entstehen; sogar

eine milchartige Flüssigkeit wird ausgeschieden. Überhaupt verhalten sich

hierbei alle Drüsen fast wie bei der Trächtigkeit. Die Ursache dieser Hyper-

trophie der Drüsen liegt nicht im Nervensystem, sondern wohl in einem im

Blute befindlichen inneren Secret, das weder vom Fötus noch von der Placenta

geliefert wird. Um das Wachsthum der Milchdrüsen hervorzurufen, ist die An-
wesenheit eines functionirenden Ovariums durchaus nothwendig. — Das Corpus
luteum ist eine Drüse ohne Ausführgang, und sein Secret für die Fixirung

des Embryos an die Uteruswand nöthig. Bei D. scheint es auch die einzige

Ursache der Hypertrophie der Drüsen zu sein. Ebenso bei Lepus, wo die ex-

perimentelle Bildung der Corpora lutea die Milchdrüsen zum Wachsen bringt.

Aber die Ursachen für die 24 Stunden nach der Geburt beginnende Milch-

secretion sind noch nicht genügend bekannt. — Hierher auch 0'Donoghue(3).

[Davidoff.]

Hoven untersucht die Morphologie der Secretion in der Milchdrüse von
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Cana. Die Anfangs hochcylindrischen oder conischen Zellen sind mit zahl-

reichen länglichen, etwas gewundenen Chondriosomen parallel zur Zellachse

erfüllt; im peripheren Theil liegen einzelne Granula. Diese vermehren sich

durch Zerfall der Chondriosomen und lassen noch häufig die Anordnung in

Reihen erkennen. Ein Theil der Granula vergrößert sich blos, der andere

wandelt sich in Fetttropfen um ; Verf. beschreibt die allmähliche Veränderung
der färberischen Reaction. Die Fetttropfen werden größer; endlich werden die

Secretproducte ins Lumen abgestoßen. Die stark verkleinerten, abgeplatteten

Zellen enthalten dann nur noch wenige Chondriosomen parallel zur Oberfläche.

Die Chondriosomen liefern also durch granulären Zerfall einerseits die casein-

und zuckerhaltigen Secretgranula, andererseits die Fettgranula.

Retterer & Lelievre(^^) behaupten in einer hauptsächlich pathologischen Fragen
gewidmeten Arbeit, dass die in embryonalen und in inactiven Mammae sicht-

bare äußere Epithelschicht sich in der functionirenden Drüse in bindegeweb-

artige Elemente umwandelt, und bilden einen Schnitt von Cavia ab, wo ein-

schichtiges Drüsenepithel der homogenen, von einzelnen Kernen durchsetzten

Basalschicht (der umgewandelten basalen Epitheischicht) ohne scharfe Grenze
aufsitzt.

Schil theilt die Thätigkeit der Mamma bei Lepiis in 3 Perioden: 1) die der

Prägravidität : die Drüse ist wenig entwickelt mit Ausnahme der ersten Brunst-

periode, wo sich ein hyperplastisches Stadium mit vielen Mitosen einschiebt;

2) die der Gravidität: die Drüse wächst rasch und stark, das secretorische

Epithel wird in der 2. Hälfte der Gravidität thätig; 3) die nach der Gravidität:

das Secret wird ausgearbeitet, und schließlich bildet sich das Organ langsam
zurück.

Über die Bruttasche der Syngnathiden s. oben p 90 Jungersen.

E. Skelet.

(Referent: E. Cords.)

a. Allgemeines.

Über die Entwickelung der Knochen s. IV!ollier(-), die Regeneration Kinel,

die Ossification des Chordagewebes und der Chordascheide unten p 119 Sella(^),

den Aufbau der Knochengrundsubstanz und die periostale Ossification Retterer

& Lelievre(3,^*') ,
die fibrösen und zellig-fibrösen Sesambeine Retterer &

evre(S^).

Studnicka(^] wendet sich gegen SchafTer's [s. Bericht f. 1910 Vert. p 114]

Einreihung der Chorda dorsalis unter das chordoide blasige Stützgewebe. Er
findet bei den Cranioten — mit Ausschluss von Amphioxus — 3 Typen:

blasiges Chordagewebe
;

(Chorda) - Faserzellengewebe : epidermoides Chorda-

gewebe; alle 3 stehen durch Übergänge mit einander in Verbindung; auch

das sog. Chordaepithel gehört dazu (s. unten p 114 Georgi). Die ungenaue

Bezeichnung Stützgewebe ist durch »Baugewebe« zu ersetzen; hier sind vor

Allem als an der mechanischen Function betheiligt zu berücksichtigen Proto-

plasma, Tonofibrillen des Protoplasmas (resp. Vorstufen der Bindegeweb-

fibrillen), Tonofibrillen des Exoplasmas, weicher Zellinhalt + Zellmembran, druck-

feste, an sich selbst resiste Zellmembran oder Kapsel, druck- resp. zugfeste

Zellmembran mit Tonofibrillen, druckfeste homogene Grundsubstanz, Grund-
substanz mit Fasern, endlich Grundsubstanz, durch secundär eingelagerte Stoffe

resistent gemacht. — Verf. gibt folgende Classification der Baugewebe: A.

rein oder vorwiegend celluläre Gewebe: a) mit Intercellularlücken : reticuläres

Zool. Jahresbericht. 1911. Vertehrata. \^
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Gew., Neurogliagew., Chordagew., Mesenchymgew. ; b) compact: blasiges Gew.,

Vorknorpelgew.; B. eigentliches Grundsubstanzgew. : 1) Gallertgew.: a) zellfrei:

embryonales »Mesostroma« , Gew. d. Corpus vitreum, Gallertgew. der Hydro-
medusen, Hyalingew. des Orthagoriseus^nochens; b) zellhaltig: gewöhnliches

Gallertgew.; 2) Lamellengew.; 3) faseriges Baugew.: a) weißes, fibrilläres,

b) gelbes, faseriges, c) reticuläres (adenoides); 4) Knorpelgew.: Faserknorpel,

elastischer, hyaliner Knorpel; 5) Hartgew.: Knochen, Osteoidgew., Dentingew.;

C. Cuticulargew.: einfaches, Panzer der Crustaceen, Mollusken- und Brachio-

podenschalen, Tunicatenmantel (zellhaltig). Unter D. wäre das Schmelzgew.

der Wirbelthierzähne einzureihen.

Georgi untersuchte die Genese des Chordaepithels an Necturus, Triton,

Hyla und Salmo. Danach wandern bei N. in die zu allererst membranlose,

später von der Elastica umschlossene Chorda aus den Ursegmenten Mesenchym-
zellen ein; diese Einwanderungszone verschiebt sich caudalwärts entsprechend

der Übergangszone von Urchorda in Chorda. Weniger deutlich liegen die

Verhältnisse bei S. ; hier scheinen die Mesenchymkeime segmental einzuwandern.
— Den Schluss bilden theoretische Betrachtungen über Chordascheide und
Chordaknorpel.

Schaffer (^) findet an der Schwanzchorda von Miis, dass die Chordazellen
durch den Wachsthumsdruck meist in den intervertebralen Raum gedrängt

werden, dass aber in der Mitte der Wirbelanlagen Zellen erhalten bleiben

können. Der durch Hyperplasie der Knorpelzellen erzeugte Druck kann durch

perichondrale Knochenbildung erhöht werden; außerhalb dieser Druckzone (d. h.

im Bereich des unverkalkten Knorpels) erweitert sich die Ch. trichterförmig.

Eigenthümliche segmentale Biegungen (dorsal und ventral oder seitwärts) in der

Schwanzch. der Feten von Sus werden in Abhängigkeit von den Verkalkungs-

centren durch die Druckelasticität der Ch. einer- und die Krümmung der

Wirbelsäule andererseits bedingt. Für das ventrale Verkalkungscentrum ist

vielleicht der ventral stärkere Druck verantwortlich zu machen. Intervertebral

ist die Form der Chordaanschwellungen (»Chordasegmente«) charakteristisch so-

wohl für verschiedene Thierarten als auch für verschiedene Körperregionen;

geringe secundäre Veränderungen finden sich beim Fehlen der Zwischenwirbel-

scheiben. Das am Schwanz von M. zunächst scheibenförmige Chordasegment

nimmt bald die Form einer gedrückten Spindel an und füllt den Raum zwischen

den Wirbelendflächen fast ganz aus. — Die großblasigen Chordazellen haben

eine Membran und oft Vacuolen; ihr Kern ist groß, mit 1-3 Chromatinkörper-

chen, oft in Mitose. Zwischen diesen Zellen liegen kleine, protoplasmatische

mit homogenen Kernen; außerdem zeigen sich in frühen Stadien intercelluläre

Schleimansammlungen, die wohl auf partieller Verschleimung der Chordascheide

beruhen und eine weitgehende Destruction der intervertebralen Ch. einleiten

{Mus). Durch Zersprengung des soliden Gallertkernes entsteht das »Chorda-

reticulum«. Später verliert das Zwischenwirbelband in den inneren Schichten

den fibrösen Charakter durch Einlagerung abgekapselter Zellen : erstes Stadium

der Zwischenwirbelbandscheibe. Die Persistenz von functionirendem Chorda-

gewebe bei langschwänzigen Thieren garantirt Elasticität und Stützfestigkeit;

bei kurzschwänzigen kommt es zur Bildung von »Chordaknorpel« aus den

hohen Segmenten, indem Chordazellen im vertebralen Strang zurückbleiben und
knorpelartigen Charakter annehmen. Starke Verknorpelung zeigen die Zwischen-

wirbelbänder am Schwanz von Gavia, jedoch besteht keine Zwischenwirbel-

bandscheibe wie bei Homo\ die gekreuzten Faserbündel zwischen den Wirbeln

umschließen ein großes Segment, das sich durch Epiphysen und Fugenknorpel

in die Wirbelspongiosa fortsetzt. Die gegenseitige Durchwachsuug von Chorda-
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und Bindegewebe (in der Zwischenwirbelbandscheibe) entsteht durch den Druck

der Bewegungen der Säule auf das Reticulum; sehr deutlich ist sie bei Sus

und H., wo sich wie bei allen größeren Wirbelthieren der Nucleus pulpos,

bildet. Das Wacbsthum der Chordasegmente beruht augenscheinlich auf der

Zunahme der Schleimmassen unter Rückbildung des Chordagewebes. Blasige

Zellen fehlen beim erwachsenen Thier. Das Zwischenwirbelband verschleimt in

seinen inneren Schichten gleichfalls, jedoch ohne genetischen Zusammenhang.

Der Nucleus entsteht aus Chordasegment und Bandscheibe. Bei H. besteht

eine sehr ausgiebige Mischung von Chorda- und Knorpelelementen. Die

Knorpelzellennester im Gallertkern werden aus dem BindegCAvebknorpel um die

Chordahöhle durch Verschleimung der Grundsubstanz und ümwandelung in

bläschenförmige Zellen frei. — Bei Knochenfischen und Urodelen entsteht der

erste Knochen perichordal; am Vorkommen primär perichondraler Knochen-

bildung an Reptilien-Wirb ein ist nicht zu zweifeln; bei Vögeln findet sich breite

perichondrale und beginnende enchondrale Knochenbildung; auch bei Säugern

kommt wohl oft perichondrale vor. Die Verknöcherung der Wirbel zeigt nicht

nur je nach der Species, sondern auch je nach den Köperregionen Unterschiede

in der Reihenfolge der peri- und enchondralen Verknöcherung.

Romeis (^) untersuchte an Embryonen von Lepus die Architectur des Knorpels
von Tibia und Calcaneus vor und während der ersten Zeit der Osteogenese.

Er fand, dass der bekannten Architectur des Knochens eine andersgeartete

des embryonalen Knorpels vorausgeht, deren einzelne Typen in den gleichen

Knorpeln derselben Thierart auf gleicher Stufe übereinstimmen. Auch bei

Felis^ Ovis und Homo bestehen diese typischen Structuren. In wie weit Ver-

erbung, mechanische Einflüsse oder beide Momente für ihre Entstehung in

Frage kommen, wird durch Experimente festzustellen sein. — Dem tritt

Schaffer(^) mit dem Hinweis entgegen, dass die Knochenstructur unter dem
Einfluss functioneller Gestaltung relativ spät, nach Zerstörung des Knorpel-

skeletes, hervortritt. Die schon dem Knorpelkern eines Skelettheiles zukommende

Architectur ist vielmehr eine Folge des radiären und centrifugalen Wachsthums,

wie die Anordnung der Knorpelzellen ein Effect des Wachsthumsdruckes. Das

transitorische Knorpelskelet ist gewissermaßen das Modell für den späteren

Knochen. Dagegen lässt sich dem bleibenden Knorpel eine functionelle Structur

nicht absprechen (Kiemenstäbe und Flossenstrahlen von Ämmococtes). Die

im polarisireuden Microscop erkennbare Fibrillenanordnung des hyalinen

Knorpels lässt sich durch mechanische Beanspruchung erklären. — Gebhard
betont in der Discussion, dass die gesetzmäßige Gestaltveränderung der Knorpel-

zellen und Knorpelzellenhöhlen wahrscheinlich auf dem Wechsel der mecha-

nischen Spannung beruht; auch die Unterschiede der Zellanordnung bei Säugern

und niederen Vertebraten sind durch Beanspruchungsunterschiede zu erklären.

Disse zeigt au den Belegknochen der Nasenkapsel bei Embryoneu von

Sus und Erinaceus die Bildung der Knochengrundsubstanz aus dem Plasma

der Osteoblasten, die den verkalkenden Lamellen aufsitzen und durch Abschei-

dung neuer Fibrillen das Dickenwachsthum bedingen. Neben den gewöhn-

lichen Osteoblasten gibt es solche mit einem »hyalinen Abschnitt«, der wie

eine Kuppe dem plasmatischen Theil der Zelle aufsitzt. Durch Verschmelzung

dieser hyalinen Abschnitte entstehen Bezirke von Grundsubstanz mit auf- und

eingelagerten Osteoblasten, und so wird aus der hyalinen Substanz die osteo-

gene Substanz = Knochengewebe. Die darin auftretenden Lamellen und Platten

verbinden sich mit einander, wodurch die osteogene Substanz wabig wird; in

den Lücken der Waben bleiben beim Dickenwachsthum Osteoblasten liegen.

Die ersten Knochenbälkchen entstehen dadurch, dass in den das embryonale

15*
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Bindegewebe durchsetzenden Osteoblastenzügen hyaline Herde auftreten, deren

Plasma feine Lamellen zeigt. — Schaffer vermuthet, dass die Kappen der

Osteoblasten juxtanucleoläre Vacuoleu sind, die mit der Ausscheidung der

Grundsubstanz zusammenhangen. — Kor ff erklärt die primäre Grundsubstanz

des Knochens für ein fibrilläres Netzwerk, in dessen Maschen Bindegewebzellen,

die späteren Osteoblasten, liegen.

Roth untersuchte die Knorpelstructur an Chimaera und vielen Selachiern aus

15 Familien. Der »ruudzellige« Hyalinknorpel ist wahrscheinlich die erste

Stufe; seine Zellen sind kugelig, polyedrisch, länglich oval, mit pseudopodien-

artigen Ausläufern ; das Plasma ist in Folge des Reichthums an Chondroitiu-

schwefelsäure stark basophil, der Kern acidophil. Die Kuorpelgrundsubstanz

besteht aus einer Kittsubstanz von Chondromucoid mit eingelagerten colla-

genen Fibrillen; dazu gesellen sich elastische Fasern und kohlensaurer Kalk.

Die collagenen Fasern liegen im hyalinen Knorpel einzeln, im Faserknorpel

bündelweis. Elastische Fasern gelangen aus dem Perichondrium bei Ver-

schmelzung von Knorpelstücken in den Knorpel hinein. Aus den isolirten ela-

stischen Fasern des Perichondriums der Wirbelsäule werden deren elastische

Bänder. Kalkeinlageruugen beginnen in den ältesteu Theilen des Knorpels,

der dadurch acidophil wird, und in dem die collageneu Fibrillen hervortreten,

während die Zellen degeneriren. Seiner Aufgabe als Stützsubstanz genügt der

Knorpel durch zweckmäßige Anordnung der Fibrillen, wobei Verkalkungen mit-

helfen können. Die »functionellen (mechanischen) Structuren« erläutert Verf.

an Beispielen von ein-, zwei- und dreidimensional ausgedehnten Skelettheilen

sowie am Gelenkknorpel. Zu den »wachsthumsphysiologischen« Structuren

gehören 1) die, welche ein (oft) unbeschränktes Wachsthum unter Beibehaltung

der Gestalt ermöglichen, 2) die, welche die Folge von Wachsthumsvorgängen
sind. Zu 1) zählen außer dem fertigen Knorpel Perichondrium, Intervertebral-

gewebe und die das Dickenwachsthum der cyclo- und astrospondylen Wirbel

bewirkenden Anordnungen. Der strahlige Bau des Knorpels in der Umgebung
von Verkalkungen beruht auf radiärer Anordnung der Fasern und Zellen der

Grundsubstanz. Zu den »ernährungsphysiologischen« Structuren gehören für

den wachsenden Knorpel das Perichondrium und Intervertebralgewebe. Der
ausgewachsene Knorpel wird bei verhältnismäßiger Gefäßlosigkeit durch Diffusion

ernährt; hierauf deutet die radiäre Structur der Gruudsubstanz in der Umgebung
der Gefäße hin.

Klintz bestätigt das Vorkommen der enchondralen Ossification an den

Diaphysen sämmtlicher Röhrenknochen bei Amphibien. Von der Ossification der

Amnioten unterscheidet sie sich nur durch den Mangel der Epiphysenverknöche-

rung, an deren Stelle hyaliner oder verkalkter Knorpel erhalten bleibt. Be-

merkenswerth ist das Vorkommen von Spongiosabalken und Knorpelinseln in

den Diaphysen. — Über die Verkalkung des Knorpels bei der enchondralen

Ossification berichtet Renaut(2). Das der Verkalkung vorausgehende Stadium

der Reifung entspricht fast genau der Schicht großer kugeliger Zellen, zwischen

denen die Knorpelgrundsubstanz bei der Reife plötzlich reducirt wird, während
die reihenweis angeordneten Zellen secretorisch thätig werden und bei Behand-
lung mit basischen Farbstoffen besondere Reactionen geben. Die großen
vacuolären Zellen der Verkalkungszone haben einen großen, bläschenförmigen

Kern mit einigen Chromatinkörnern und acidophilen Nucleolis. Der Kalk wird

zuerst auf der Kapseloberfläche der vacuolär werdenden Zellen als runde

Körnchen abgeschieden; nach ihrer Farbreaction verhalten sich diese wie leicht

saure Proteine und enthalten lipoide Massen. Die Kalkausscheidung schreitet

vom Centrum zur Peripherie der Körnchen fort; schließlich verschmelzen die
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Kalkmassen zu den zukünftigen Knochenbälkchen , von denen die zuerst mit

Kalk bedeckten auf ihrer Oberfläche auch die ersten Osteoblasten zeigen. So-

mit lässt sich wohl eine Parallele zwischen den großen Zellen der in Ver-

knöcherung begriffenen Knorpelzone und den Osteoblasten ziehen. — Die

centralen Theile der Knorpel-Knochenbälkchen unterliegen der »chondrolyse

axiale« und werden nach und nach — bis auf einen minimalen Rest — durch

Knochensubstanz ersetzt. Da, wo nur Verkalkung des Knorpels ohne enchondrale

Ossification vorkommt, fließen die großen Zellen zu einer Masse zusammen,
die später durch Mark und Gefäße ersetzt wird.

• b. Arbeiten über mehrere Regionen.

Über das Skelet der Anarrhichadiden s. Gill(^), der Aulostomiden und Soleno-

stomiden oben p 90 Jungersen, anderer Fische p 96 Starks, fossiler Fische

und Amphibien p 97 Case(^), fossiler Reptilien p 97 Broom(2), p 97 Case(^),

p 97 Case(4-6), p 98 Hay(i), der Sauropterygier p 98 D. M. S. Watson(2),

von Ptcranodon Eaton.

Ogushi(^) gibt eine ausführliche, systematische Beschreibung des gesammten
Skeletes von Trionyx ja^oonicus und bestätigt meist die Befunde früherer Unter-

sucher.

Über das Skelet der Wale s. Perkins, von Rhinoceros Niezabitowski(2], von

Elephas Niezabitowski(^), fossiler Nager oben p 99 Matthew(^), fossiler Feliden

p 99 Matthew (2(, von Kogia p 95 Le Danois(2).

Poche bestätigt durch Untersuchung eines jugendlichen Skeletes von Scaeo-

pus torquatus seine früheren Befunde [s. Bericht f. 1908 Vert. p 35]. Er
findet 9 Halswirbel (den letzten mit Rippen), 15 Brust-, 4 Lenden-, 4 Sacral-,

11 Schwanzwirbel, 8 wahre, 7 falsche Rippen, an Stelle des For. coraco-

scapulare eine Incisur. Acromion und Proc. coracoideus sind durch eine Binde-

gewebplatte mit Knochenkern verbunden. Der Proc. coracoideus trägt distal

eine Epiphyse. Die Clavicula fehlt. Es besteht keine Verschmelzung der

distalen Metacarpalia (gegen Menegaux, s. Bericht f. 1909 Vert. p 112). Der
einzige den 1. Strahl der Extremität bildende Knochen ist ein Metacarpale

resp. -tarsale (gegen M.). Charakteristisch ist die Reduction des 4. Strahles.

Die distalen Tarsalia sind von den Metatarsalia ganz getrennt. Eine syste-

matische Abtrennung von Bradypus ist wohl berechtigt.

Shufeldt beschreibt genau das Skelet von Gynocephalus und zieht zum Ver-

gleich Galeopterus heran. Als Unterschiede beider Species hebt er Folgendes

hervor. Bei G. ist der naso-maxillare Bogen weit und rund, die Nasalia liegen

in der gleichen Fläche; der Gaumen ist breiter, die Mandibula und Bullae

tympanicae sind stärker, die Area occipitalis ist niedriger; bei G. ist die

Orbitalhöhlung weit geräumiger, die Ränder der Augenhöhle sind stärker ent-

wickelt, die Fossae temporales näher an einander gerückt. Die Zahl der Lenden-

wirbel bei G. schwankt von 5-7, die Ossa ilei von C. sind höher, die langen

Extremitätenknochen plumper als bei G. ; im Alter vereinigen sich bei G. die

distalen Enden von Radius und Ulna knöchern. — Hierher auch Vram(").

c. Hantskelet and Zähne.

Hierher De Terra. Über das Hantskelet fossiler Schildkröten s. oben p 98
Hay(^), ein paares Entoplastron von Trionyx Lane, das Gebiss der Gift-

schlangen Cardot, Dyche und oben p 93 Noguchi, der Dinictiden p 99

Matthew (2), von Gaenolestes p 99 Broom(2j, von Chrysochloris Broom(^), das
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Milchgebiss von Orycteropus Broom(^), das Gebiss der Platyrrhinen Bluntschli(V))

die Zahnleiste von Homo unten p 130 Bolk(^).

Hay("') macht einige histologische Angaben über Edestus (3 neue Species)

und betrachtet (gegen Eastman, s. Bericht f. 1904 Vert. p 102) E.j Toxoprion

n. g., Lissoprion und Helicoprion als eine Anzahl von Stacheln, die vor der

Dorsalflosse oder an ihrer Stelle bei einem Selachier auftraten und sich zu

einem zusammengesetzten Stachel umgestalteten. Dieser blieb bei E. gerade

oder nur etwas gebogen, wurde dagegen bei den anderen Gattungen spiralig

aufgerollt, aber so, dass der letzte Umgang der Spirale von der Haut entfernt

blieb. [Mayer, "i

Nach Lönnberg(2) tragen die Zähne von Delphinapterus leucas (jung und

alt) in früheren Stadien fast durchweg accessorische Höcker, die später undeut-

lich werden; auch werden die von einer sehr dünnen Emailschicht überzogenen

Kronen ganz abgenutzt. In der Größe besteht eine Abhängigkeit von der

Intensität der Beanspruchung. Die Wurzel bildet einen geschichteten Dentin-

kegel und ist unten weit offen. Der fetale Zahn wird von der eine Einheit

repräsentirenden äußeren Dentin- und inneren Cementschicht gebildet. Nach

Abnutzung der Dentinkrone wird auch das Cement angegriffen, wobei durch

seine schnellere Abnutzung der Zahn dauernd spitz bleibt. Incisivi und Caninus

fehlen, der vorderste Zahn ist ein Prämolar, die folgenden Prämolaren oder

Molaren. Auch in der Bezahnung spricht sich die primitive Stellung von D. 1.

aus ; er ist als eigene Familie von den typischen Delphinen zu sondern. Einen

übereinstimmenden Entwickelungsmodus lassen die ähnlich gebauten Zähne

von Delphinus dclpJds, Steno frontatus, Globiocephalus melas und Phocaena

2)hocaena vermuthen ; das unbegrenzte Weiterwachsen des Cementes bei D. l. ist

dagegen specifisch. — Hierher auch True.

Adloff(') weist die Einwände Bolk's [s. Bericht f. 1910 Vert. p 120] zurück

und betont aufs Neue, dass P4 beider Dentitionen und M^ der Platyrrhinen und

Catarrhinen homolog sind. Die Reduction im Gebiss von Hovio erstreckt sich

in erster Linie auf die oberen lo und die M3 ; auch die P4 zeigen den Beginn

der Rückbildung. Das gelegentliche Fehlen von P4 und die Persistenz des

2. Milchmolaren sind ihrer Bedeutung nach unklar ; die Persistenz des Pd4 ist

die Folge der Rückbildung des P4. Dass die Reduction hauptsächlich die blei-

benden Zähne trifft, lässt auf deren physiologische Minderwerthigkeit schließen.

— Auch die Hypothese Eckermann's, wonach das heutige Primatengebiss durch

allmähliche Ausscheidung von Ij, I3 und C sowie durch mesiales Nachrücken

der folgenden Zähne zu Stande gekommen ist, wird zurückgewiesen. — An
einem etwa 9 Wochen alten Embryo von H. fand Adloff(2) in jedem Kiefer

8 knospen- bis kappenförmige Zahnaulagen. Außerdem bestand links lingual,

rechts labial von der Zahnleiste eine Epithelpapille. Verf. deutet diese Gebilde

als ein atavistisches Wiederauftauchen placoider Zahnanlagen ; die linguale Lage

im 2. Falle schließt directe genetische Beziehungen zwischen beiden aus.

Eternod(^) kommt zu dem Schluss, dass die Zähne von Homo sämmtlich

von einer bicuspidalen Urform abzuleiten sind, aus der sie durch Reduction oder

Zusammenfluss hervorgingen. — Hierher auch Eternod (2).

Über den Bau des Zahnbeines sowie seine Vergleichbarkeit mit der

Knochengrundsubstanz siehe Branca(^).

Hopewell-Smith & Tims untersuchten die Entwickelung der Zähne an

Macropus Billardieri. Sie halten die hohe Zahl von 6 Incisiven im Oberkiefer

für die Folge der späten Verkalkung der functionirenden II und des größeren

Raumes im Prämaxillare. Der 1. functionirende I ist wohl ein I2, die äußeren

sind I4 und Iß. Im Unterkiefer ist der Incisivus des Erwachsenen I4. Die
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concentrischen Epithelkörper auf den 4 »Oberkieferzähnen« (alle Postcanini

sollten so genannt werden) sind Spuren von Zahnresten. Der 4. Zahn der

Reihe ist ein Pm4 und bildet wohl den Ersatz von M^. Die bleibenden Zähne
der Marsupialien entsprechen den bleibenden Zähnen der Eutherien; sowohl der

vergängliche wie der bleibende Pm4 gehören der gleichen Dentition an.

d. Achsenskelet, Wirbelsäule, Rippen and Brustbein.

Über das Sternum von Megalophrys s. oben p 93 Beddard(^).

Über die Halswirbel von Lepidosteus s. unten p 120 Veit, die Wirbelsäule

fossiler Reptilien Fraas (oben p 98) und D. M. S. Watson(ij.

Sella(^) weist auf die zuerst von Grassi & Calandruccio beobachtete, für die

Muränoiden charakteristische metamere Ossification der Chor da scheide hin,

die mit den Wirbelbogen correspondirend in einzelnen Stücken auftritt, während
die intervertebrale Strecke durch Verdickung die Chorda einschnürt, so dass

die doppelkegelförmige Gestalt der Wirbel zu Stande kommt. Die Chorda
zeigt den bekannten vacuolären Bau; sie ist in das gelatinöse Stützgerüst ein-

gebettet, das sich später in den eigentlichen gelatinösen und einen compacten Theil

sondert, schließlich aber resorbirt wird. — Hierher auch Sella(2) sowie oben

p 113 Studnicka(i) etc. — Über die Entwickelung der Wirbelsäule bei den

Amphibien s. Peeters.

Whitehead & Waddell untersuchten die Entwickelung des Sternums von

Sus, Felis und Homo und gelangten zu der Ansicht, dass die beiden lateralen

Abschnitte aus den Sternalleisten hervorgehen, die median vorwachsen und sich

mit dem etwas später in situ entstehenden Mittelstück verbinden. Die mediane
Anlage dürfte dem Episternum niederer Säuger, resp. dem Prosternum der

Monotremen entsprechen. — Hierher auch Kothe.

SecerOV findet, dass bei Selachiern die Monospondylie meist allmählich in

die Diplospondylie übergeht. Er unterscheidet 4 Typen, die durch Zwischen-

stufen verbunden sind. Embryologisch entsteht der diplospondyle Wirbel-
körper (bei Äcanthias) nachträglich durch Theilung aus den monospondylen,

der somit genetisch älter ist (gegen Goette und Hasse). Die diplospondylen

Wirbel liegen myal, ein morphologischer Ausdruck ihrer Function. Vom Ge-

sichtspunkt der nachträglichen Theilung aus sind auch die Übergangswirbel zu

betrachten.

Shimada beschreibt ungemein ausführlich die Wirbelsäule und die Hüllen

des Rückenmarkes von Cryptohranchus nach Studien an 9 Exemplaren von
21-28 cm Länge. Das Foramen vert. bezeichnet er als segmentalen Wirbel-

canal und seine beiden Öffnungen als Foramina. Die Wirbelsäule wird von

der Chorda ganz durchzogen; hinten ist sie einige Millimeter lang rein knorpelig,

und dieses Endsegment birgt nur im vorderen Abschnitte die unvollkommen in

1-3 Segmente getheilte Chorda, die hier aus »jugendlich erscheinenden«

Zellen besteht und wohl »die Bildungstätte und Wachsthumszone der weiter

noch entwickelungsfähigen Chordamasse« darstellt. (Mitosen hat Verf. aber

nicht gefunden.) Die elastische Chordascheide ist hinten offen. Das knorpelige

Endsegment ist ein noch undifferenzirter Wirbelcomplex; sein Knorpel bildet

einen Theil des perichordalen skeletogenen Gewebes. — Das Rückenmark
ragt hinten über die Wirbelsäule hinaus; von seinen Hüllen gibt Verf. folgen-

des Schema: 1) Exomeninx, a) Dura Mater plus Endorrachis, b) Subduralraum;

2) Endomeninx, c) Arachnoidea, d) Subarachnoidalraum, e) Pia Mater. Hier-

von ist a dreischichtig, c sehr dünn und zweischichtig, e wieder dreischichtig.

Das Lig. longit. lat. ist dem Lig. denticul, von Homo analog. [Mayer.]
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Frets untersuchte die Wirbelsäule von Pteropus edulis und 7 anderen P.,

ferner von Epomophorus^ Cynonyeteris, Cynopterus^ Cephalotes und Sciurus.

Er fand bei allen mit Ausnahme von S. 7 Halswirbel, 14-12 Dorsalw., 5-4
Lumbalw., 4-3 Sacralw., die mit den Darmbeinen zusammenhangen, 4-2 freie,

3-2 mit den Sitzbeinen verbundene, außerdem 4-2 Schwanzwirbel. S. ist

weniger variabel: 7 Halsw., 13-12 Dorsw., 7 Lumbalw., 3 Sacralw. und 23
Schwanzwirbel. — Die Varietäten der Wirbelsäule entstehen entweder durch

Variabilität der Segmentation oder der Lage der Extremitätengürtel.

Lebedi nsky studirte das Vorkommen von Epiphysenresten im Epistropheus
junger Marsupialien, Edentaten, Rodentien, Carnivoren, Perissodactylen, Artio-

dactylen und Affen. Danach ist ein »Fugenknochen« häufig, beinahe all-

gemein vertreten. Während Größe und Gestalt sehr wechseln, sind die Um-
risse der dorsalen und ventralen Seite des Knochens meist einander sehr ähnlich.

Der caudale Abschnitt des Epistropheus ist ebenso lang oder etwas länger als

der 3. Halswirbel.

Nach Bruni (*) entsteht der definitive Wirbelkörper der Amnioten — ab-

gesehen von der Chorda — aus 3 der Protovertebra entstammenden Portionen:

1) einer perichordalen = der cellulären Scheide der Chorda, 2) einer inter-

mediären und 3) der Membrana interarcualis, d. h. einer Verdichtung des

Mesenchyms zwischen je 2 primitiven Wirbelbogen. Von diesen ist 1 dem
Wirbelkörper der niederen Vertebraten homolog, 3 der Basis der Bogen, während
das Stratum intermedium für die Amnioten charakteristisch ist. Eine Neu-
segmentirung der Wirbelsäule findet nicht statt; die Ebnersche Spalte ver-

schwindet früh. Die definitive vertebro-musculäre Segmentation der Amnioten
ist in Folge der ursprünglich intervertebralen Stellung der Wirbelbogen nicht

homolog der protovertebralen, ebensowenig aber auch der der Anamnier, weil

bei diesen die Wirbelbogen ursprünglich vertebral angeordnet sind. Die Ver-
knöcheruug des Wirbelkörpers erfolgt durch Bildung perichondraler Knorpel-

lamellen, Eindringen von Gefäßen unter Zerstörung des Knorpels und enchondrale

Ossification in der Peripherie. Aus dem peripheren Theil des intervertebralen

Mesenchyms entsteht der Anulus fibrosus, aus dem centralen der knorpelige

oder bindegewebige Nucleus pulposus der Säuger, resp. eine Diarthrose bei

Sauropsiden. Eine schmale perichondrale Zone mit größerer Tendenz zur

Knorpelbildung liefert das Lig. Suspensorium bei Vögeln.

Über die Schwanzflosse der Wale s. Ash.

e. Schädel and Visceralskelet.

Über die Schädelsegmente s. oben p 88 Edgeworth, den Schädel von Liicio-

perca Pugliesi; von Sargus (abnorm) Jaquet(^), von Knochenfischen oben p 91

Regan(i-^), das Visceralskelet der Knochenfische Woskobojnikoff und unten

P 182 Sewertzoff.

Nach Veit entwickeln sich die einzelnen Abschnitte und Organe des Kopfes von I

Le/)i(iosfcMs os.sei^s verschieden schnell, wodurch starke Verschiebungen eintreten.

Auffällig stark ist der Vorderkopf; er übertrifft schließlich den cerebralen Theil

bedeutend an Größe, Die damit verbundene Verschiebung von Nase, Auge
und Hirnnerven erreicht erst spät ihren Abschluss. Wachsthumsdiöerenzen
verursachen auch Verschiebungen der seitlichen Schädelwaud gegen die Boden-
platte, sowie der lateralen Theile der Bodenplatte gegen die Mitte; letzteres

steht in Zusammenhang mit der Ausstülpung des Infundibulums aus dem Vorder-

hirnboden. Die in ihrer Größe für Lep. so charakteristischen Septum inter- i

orbitale und Septum nasi bilden sich erst sehr spät aus. An der Grenze von 1
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Kopf und Rumpf dehnen sich die Kiemenbögen in den Rumpf hinein aus,

während Glossopharyngeus und Vagus caudalwärts auswachsen; so kommt es

im Verein mit der Entwickelung des Gehörorganes zur Verdrängung der ersten

Rumpfmyotome und ersten spinalen Nerven. Für die Assimilation von Wirbeln
durch den Schädel sucht Verf. die Ursachen in functionellen Einflüssen, da

einerseits die Zerlegung des einheitlich angelegten Achsenskeletes erst dann er-

folgt, wenn die Musculatur schon functionirt, andererseits die ersten Wirbel-

anlagen durch den Kiemenapparat, resp. die Anlage des Schultergürtela im-

mobilisirt sind. Dass Verschiebungen der Craniovertebralgrenze nicht nur bei

den Wirbelthieren im Allgemeinen vorkommen, sondern dass auch innerhalb der

Selachier das Cranium eine variable morphologische Größe ist, wird durch die

Ontogenese bestätigt. Im Gegensatz zu den wasserlebenden dürfte bei den

terrestrischen Vertebraten die Vergrößerung des Gehirns die Ausdehnung vor-

nehmlich des Hirnschädels beeinflussen. Auch für die Zerlegung der Kiemen-
bögen bilden functionelle Momente die Ursache, da sie erst relativ spät er-

folgt, und phylogenetische Veränderungen bekanntlich in der Ontogenese ver-

ursacht und eingeleitet werden können. Das relativ späte Auftreten des Proc.

basipterygoideus und seiner Verbindung mit dem Palatoquadratum hat wohl

gleichfalls functionelle Ursachen. Die Verbindung der Pars quadrata des

Palatoquadratums mit dem Schädel ist auch bei Lep. vielleicht secundär.

Krawetz untersuchte und reconstruirte mehrere Stadien des Schädels von

Ceratodus. Die Schädelbasis wird in den frühesten Stadien von den Para-

chordalia und Trabekeln gebildet, die mit der Chorda zusammen eine Basal-

platte liefern. Die vorderen Enden der Trabekel verschmelzen zur Ethmoidal-

platte und umgrenzen die Fenestra basicranialis , von den hinteren gehen

die Alisphenoidknorpel aus , die mit der Ohrkapsel verwachsen können.

Der Körper des Quadratums ist ein unten dem Meckelschen Knorpel an-

gegliederter Stab; mit dem Schädel steht er durch die Procc. palatobasalis,

oticus und ascendens in Verbindung. Den occipitalen Abschnitt des Schädels

stellen 2 Stränge skeletogenen Gewebes dar; obere und untere Bögen fehlen

noch. Die Mj^otome reichen nach vorn bis zwischen Gehörblase und Gangl.

acustico-faciale. Der Meckelsche Knorpel ist eine gebogene Platte mit ver-

dicktem Hinterende, der Hyoidkuorpel , hinten gleichfalls verdickt, ohne Ver-

bindung mit Quadratum und Cranium. Ein Hyomandibulare liegt zwischen

Quadratum und Gehörkapsel. — Später vergrößert sich die Basalplatte und ver-

wächst mit der sich vergrößernden Gehörkapsel; ferner bildet sich die Riech-

kapsel, und differenzirt sich die Occipitalregion durch mindestens 3 vordere obere

Bögen. Die Trabekel- und Alisphenoidknorpel verdicken sich, der Proc. ascen-

dens verschmilzt mit dem Alisphenoid, dieses mit der Ohrkapsel. Alisphenoid-

knorpel und Ethmoidalplatte zeigen in ihrer Entwickelung große Ähnlichkeit

mit denen der Urodelen. — Aus Allem erhellt die große Übereinstimmung in

der Entwickelung des Craniums von Ceratodus und Urodelen; die Unterschiede

liegen hauptsächlich in der Occipitalregion. Fortsätze der Parachordalia reichen

nach hinten bis zum 1. segmentirten Abschnitt des Axialskeletes; sie umfassen

noch 1 Segment, das sonst zum segmentirten Schädelabschnitt gerechnet wird.

Der 1. Bogen wird ganz, der 2. mehr oder weniger rückgebildet. Die beiden ersten

Myotome sind ganz reducirt. Die Occipitalnerven zeigen antimere Ver-

schiedenheiten; ihre Zahl schwankt zwischen 2 (y, z) und 3 (x, y, z). Der
Hyoidbogen zerfällt in 3 Stücke; das Hyomandibulare tritt selbständig auf

und verschmilzt bald mit der Gehörkapsel. Nach innen von ihm, bindegewebig

mit ihm verbunden, entsteht das Symplecticum. Das Hyomand. von C. ent-

spricht dem Lig. suspensoriostapediale und der Columella der Urodelen. Die
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Aiitostylie des Schädels von C. ist nicht primär, sondern vom amphistylen Typus
abzuleiten.

Goodrich studirte die Entwickelung des Schädels von Amhlystoma. Er fand

3 Occipitalsegmente, von denen das 1. sich früh zurückbildet [s. auch oben

p 89]. Die Basalplatte kommt durch caudales Auswachsen der Trabekel und
ihre Verschmelzung mit der Basis der Occipitalp feiler zu Stande; letztere ent-

stehen im Septum zwischen dem 2. und 3. Myotom. Zwischen dem 1. und
2. Myotom bilden sich die sog. Präoccipitalpfeiler, die ebenso wie die Ohr-
kapsel mit der Basalplatte verschmelzen. Ein Ausfall von Segmenten hinter

dem Vagus sowie eine Verschiebung der caudalen Schädelgrenze kommt nicht

vor. — Hierher auch Peeters und oben p 93 Beddard(^).

IVIeek(i) gibt einige Zusätze zu Parker's (1883) Beschreibung der Bildung

des Chondrocraniums von Croeodüus, geht nochmals auf die Entwickelung der

Nase ein [s. Bericht f. 1893 Vert. p 165] und schließt mit Angaben über die

Deckknochen. Der Knorpelschädel ist dem von Sjjhenodon sehr ähnlich,

zeigt aber in der Ethmoidalregion Anklänge an das Verhalten der Säuger. Von
den 3 Tur bin allen ist das hintere homolog dem Ethmoturbinale der Säuger,

das mittlere vielleicht dem Nasoturbinale und das vordere dem Maxilloturbinale,

der Sinus zwischen dem mittleren und hinteren wohl dem Maxillarsinus. Das
Jacobsonsche Organ geht bereits früh im Embryo zu Grunde. Das Lacrymale

ist homolog dem gleichnamigen Knochen der Säuger (gegen Gaupp, s. Bericht

f. 1910 Vert. p 132), und das Präfrontale verschmolz entweder mit dem Frontale

oder wurde von ihm absorbirt. Das Gehirn ist typisch das eines Reptils, und
die Encephalomeren sind die eines Cranioten. [Mayer.]

Kunkel modellirte den Schädel eines Embryos von Emys lutaria (11 mm
Carapaxlänge). Auschluss an die Verhältnisse bei Laccrta. Der Condylus

occipit. entsteht zunächst ventral von der Chorda, die später allseitig von

Knorpel umschlossen wird und damit Anlass zur Bildung eines Cond. anul.

gibt. Die Occipitalpfeiler, ohne Verbindung mit dem kräftigen Tectum posterius,

werden erst von 3, später von 2 For. spinooccipitalia durchbohrt. Im Bereich

der Fenestra basicran. post. liegt die Chorda unter der bindegewebigen Ver-

schlussplatte und endet, wieder von Knorpel umschlossen, am vorderen Rand
der Crista sellaris. Die Pars cochlearis der Ohrkapsel wächst unter dem
Glossopharyngeus nach hinten aus, so dass dieser Nerv durch die Ohrkapsel

durchtritt. In der Orbitotemporalregion gelangt durch die Fen. hypophys. die

Carotis int. in den Schädel; seitlich treten durch die große Fen. metoptica der

Oculomot. und Trochl. aus. Vorn erhebt sich das solide Septum interorbitale,

das oralwärts in das Septum nasi übergeht. Die gedrungene Form der Nasen-

kapsel ist eine Folge des kräftigen Kieferapparates; die hintere Kuppel steht

mit dem Septum nicht in Verbindung. Die Fen. olfact. liegt in einer nach

vorn abfallenden Ebene, die Fen. narina blickt nach vorn. Der hinter ihr

liegende Bodentheil wird vom Septum durch das For. praepalat. getrennt. Das
Palatoquadratnm zeigt eine Pars palat., Pars quadr. und einen Proc. ascendens.

Der kräftige Meckelsche Knorpel ist vorn mit dem anderseitigen zu einer

3 eckigen Platte verschmolzen. Der Zungenbeinkörper trägt vorn einen Proc.

lingualis und weiter hinten jederseits die Cornua hyale, brauchiale 1 und 2.

Die Columella auris ist bereits einheitlich, ein Zusammenhang der Extracolu-

mella mit dem Hyalskelet nicht nachweisbar. Von Deckknochen treten Para-

sphenoid, Quadratojugale und Complementare erst später auf; Nasale und Oper-

culare fehlen.

Eine ausführliche, systematische Beschreibung des erwachsenen Schädels von

Chelone midas gibt Kesteven.
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Degen beschreibt von Lacerta Jacksoni ausführlich den Schädel eines (^ und

eines Q. Er findet, dass die Species im Schädelbau der muralis sehr nahe

kommt; ferner vermisst er das Foramen parietale nicht nur bei L. J.,

sondern auch bei eohinata und 11 Species aus 7 Gattungen; alle 13 gehören

dem africanischen Festlande an. [Mayer.]

Über den Schädel der Schlangen s. oben p 93 Noguchi, speciell die Maxilla

Hewitt.

Broom(^) untersuchte die Schädel folgender fossiler Reptilien: Bäuria,

Nythosaurus, Cynognathus^ Trirachodon, Diademodon, Gompitognathus, Sesamodon

und Melinodon. Er glaubt in den Cynodonten die nächsten Vorfahren der

Säuger zu finden, wie dies Schädel, Zähne und Extremitäten zu beweisen

scheinen. Andererseits bilden die C, speciell Bauria, den Übergang zu

permischen Therocephalen , während die Unterschiede von diesen gerade

Charaktere sind, die den Säugern zukommen. — Hierher auch Andrews, Broom(*),

Williston und oben p 97 Broom(2), p 97 Case('), p 97 Case(4-<'), p 98 Hay(i),

p 98 D. IVl. S. Watson(3).

Versluys vertheidigt seine von Fuchs [s. Bericht f. 1910 Vert. p 127 u. 131]

kritisirten Arbeiten über Streptostylie und Monimostylie [s. Bericht f. 1910

Vert. p 126t sowie über das Vorkommen des Parasphenoids bei Dermochelys

[s. Bericht f. 1910 p 130] und hält seine Angaben aufrecht.

Fuchs (^) hält die vielfachen Ähnlichkeiten, theilweise sogar Übereinstimmungen,

im Schädelbau der Säuger und Therocephalen, besonders der Cynodonten,

für den Ausdruck einer Verwandtschaft und betrachtet die T. und C. als

Übergangsformen zwischen Reptilien und Säugern. — Der Coudylus bifidus

der C. steht zwischen dem der Reptilien und dem der recenten Monotremen.

Der embryonal paare Vomer der Säuger ist homolog dem gleichfalls paaren

der Rept. Auch Septomaxillare , Maxillare, Frontale und Lacrymale zeigen

starke Anklänge an die niederen Säuger. Der Proc. praenas. des Prämaxil-

lare bei den meisten Rept. findet sich im Proc. praenas. der Säuger wie-

der, und die beiden die Choanen umfassenden Fortsätze des Säugergaumens

kommen auch bei Therocephalen vor, deren Gaumen überhaupt sehr rhyncho-

cephalenähnlich ist. Die Pterygoide tragen den Reptilien-Typus; das Para-

sphenoid, das wenigstens den Pelycosaurien zukam, ist bei Embryonen von

THdelpJnjs vorhanden. Reduction und Durchbruch der postorbitalen Spange

sind in Anbetracht der anderen Übereinstimmungen als Merkmal der Verwandt-

schaft mit den Säugern aufzufassen. Das Squamosum der Quadrupeden ist in

seinen frühesten Stadien ein Hautknochen des Schläfenpanzers (ursprünglich

Belegknochen des Quadratums); seine Beziehungen zur Ohrkapsel sind secundär.

Das Squamosum der Theroc. stimmt mit dem der Mamm. überein : beide haben

Jochfortsatz, Schuppe und Übergangstheil. Phylogenetisch älter ist die Außen-

lamelle, aus deren unterem Rand der Übergangstheil entsteht. Der Jochfortsatz

der Monotremen ist wie bei Hatteria ein Theil der Außenlamelle. Bei den

Ditrematen entsteht zuerst der Proc. jugalis, dann die lateral von Hammer und

Amboß gelegenen Theile, sowie die caudalen Abschnitte des Übergangstheiles;

medialwärts entwickelt sich der Gelenktheil. Die Innenlamelle oder Schuppe

schiebt sich an der Außenseite des Parietale empor. Die als phylogenetisches

Ausgangstadium zu fordernde Außenlamelle tritt allerdings bei den Ditrematen

ontogenetisch nicht mehr auf. Das Quadratojugale fehlt wäe den Säugern auch

verschiedenen Theromorphen ; für das Tympanicum sind weitere Untersuchungen

nöthig. — In Betreff des Kiefergelenkes möchte Verf. jetzt eine vermittelnde

Stellung einnehmen, hält jedoch an der Homologie des mammalen und non-

mammalen fest. Hammer und Amboß sind im Großen und Ganzen von der
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Pars praeauricularis quadrati abzuleiten, das Manubrium mallei vom Hyoid-

bogen (Extracohimella)^ ebenso das Crus long, ineudis. Während aus dem
Quadr. das Crus breve ineudis, Corpus mallei und der Knorpelüberzug der

Fossa glenoidal. des Squamosums hervorgingen, entspricht der Condylusknorpel

dem Articulare. Demnach würde der Säuger-Unterkiefer aus Dentale und
Articulare, vielleicht aber aus noch mehr Deckknochen bestehen. Durch die

mächtige specifische Entfaltung des Dentale nähert sich der Unterkiefer der

Cynodonten stark dem der Säuger. Den Versuch C4regory's [s. Bericht f.

1910 Vert. p 96] einer Ableitung der Säuger von den Cy. lehnt Verf. ab;

diese sind nicht dazu geeignet, die Reichertsche Theorie zu stützen.

Das von Olmstead untersuchte Primordialer anium von Canis schließt

sich den von anderen Untersuchern beschriebenen Knorpelschädeln an. Be-

merkenswerth ist die starke Verschmälerung der Basalplatte sowie die Länge
der Fiss. basicochlearis. Die Occipitalpfeiler verbreitern sich zur Lamina
alaris, die eine kleine Strecke weit mit der Ohrkapsel zusammenhängt, wo-
durch die Fiss. occip.-capsularis sich weit nach vorn ausdehnt. Der Proc.

paracondyl. ist stumpf. Es findet sich 1 For. hypoglossi. Das Tectum post.

ist eine ziemlich senkrechte Spange. In der Ohrregion ist das Knorpel-

cranium an der Bildung der Schädelseitenwand nur wenig betheiligt. Die Ohr-

kapsel ist klein und wird nur hinten von der Lamina pariet. überragt. Eine

Comm. orbito-pariet. fehlt. Die primäre Schädelseitenwand ist zu einer kleinen

Leiste reducirt. Die Ohrkapsel zerfällt in: die hintere (obere) Pars utriculo-

canalicularis mit tiefer Fossa subarcuata und einheitlichem For. perilymph. und
in die vordere (untere) Pars sacculo-cochlearis. Ein Meatus acnsticus int. ist

noch nicht ausgebildet. Die Lam. pariet., vorn mit der Ohrkapsel in Zu-

sammenhang, ist hinten durch die Fiss. caps.-pariet. von ihr getrennt. Auch
in der Orbitotemporalregion fehlt eine primäre Schädelseitenwand. Die Ala

temp. ist klein und begrenzt mit ihrer Pars ascendens seitlich das Cavum
epiptericum. Die A. maxillaris int. durchsetzt den Canalis alaris, der vorn

mit dem For. rot. zusammenfließt, so dass V3 durch den Canal geht. Die

mediale Begrenzung des Canales bildet der Proc. pteryg. des Keilbeines. Das
For. carot. führt in das Cavum epiptericum. Die kleine Ala orbitalis steht

durch die Comm. sphenoethmoid. mit der Nasenkapsel in Verbindung. Die

hintere Kuppel der Nasenkapsel ist frei vom Septum (primitives Merkmal);

die Fen. narina ist endständig. Statt einer Lamina cribrosa vorläufig noch

eine große unvollkommen in 2 Theile geschiedene Fen. cribrosa. Am Boden
der Nasenkapsel ist das Septum mit der Lamina transvers. ant. ver-

schmolzen, wodurch es zur Bildung einer Zona anularis kommt. Die Carti-

lago parasept. hängt erst hinter der kleinen Lam. transv. post. mit dem Septum

zusammen. Ein Fortsatz der Lamina nach vorn deutet auf secundäre partielle

Rückbildung der Cart. parasept. [s. auch Bericht f. 1909 Vert. p 123 Voit].

Die Lam. horizont. in der Nase ist ohne Zusammenhang mit der Crista

semicircularis. 2 Ethmoturbinalia und 1 Concha frontalis. Das Visceral-

skelet zeigt die typische Form. Das Cornu hyale geht in die Crista parotica

über. — Hierher auch Schäme und über den Schädel von Rhinoceros Niezabi-

towski(2).

Oppenheim untersuchte durch genaue Messungen 300 Primatenschädel
und fand eine auffällig große Diflferenz der Capacität zwischen Anthropomorphen
und niederen Primaten, wie zwischen Neuweltaffen und Prosimiern. Die Kopf-

form schwankt ähnlich wie bei Homo^ jedoch mit Überwiegen der bracby-

cephalen Gruppen. Die basalen Breitenmaße des Schädels zeigen bei allen Affen

eine größere auriculare als Meatus-acusticus-Breite. Der transversale Fronto-
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Parietal-Iadex ist sehr variabel. Der Längen-Höhen-Iudex liegt außer bei

Anthropomorpheu , wo er höher ist, zwischen 60 und 70 Einheiten, der

Breiten-Höhen-Index schwankt stark, der Kalottenhöhen-Index weniger. Der
Fronto-Par.-I. ist im Mittel stets unter 100. Die Maße der Horizontalumfänge
sind von geringerer Bedeutung, da Knochenauflagerungen das Außenrelief des

Schädels stark beeinflussen. Der Foramen magnum-Winkel ist bei Troglodytes

am größten (161" im Mittel), kommt somit dem von H. am nächsten. Den
niedrigsten Stirnneigungswinkel zeigen Mycetes und Gorilla (^\ in den übrigen

Gruppen herrschen Werthe zwischen 23" und 34". Die Orbitalhöhe ist im
Gegensatz zu H. relativ hoch, oft größer als die Orbitalbreite. Mit zunehmen-
der Körpergröße wächst die Orbitalcapacität, sinkt der cephalo-orbitale Index.

Das Interorbitalseptum ist schmal; die Nasalia sind sehr variabel, am menschen-
ähnlichsten bei T. Der Nasal-Index ist am niedrigsten bei Cynocephalus (^,
am höchsten bei T. Q. Gaumen-Breite und Länge variiren stark; der Index

zeigt Mittelwerthe von 35" [Theropithecus] bis 90,1" {0.]\ beim jungen G. und
Tr. kommen sogar 100 und darüber vor. Der Maxillo-Alveolar-Index geht (im

Mittel) von 60,4° [Th.) bis 93,5" [Hapale). Der cranio-faciale Index ist im
Vergleich mit Ho. bei den übrigen Primaten sehr hoch, der Fronto-Biorbital-

Index sehr hoch; seine Mittelwerthe betragen 55,3" [G. (^) bis 93,5" [Ha.]. Das
Verhältnis der Gehirnschädel- zur Gesichtsschädel-Länge zeigt bei schwach
entwickeltem Gesicht einen Index über 100". In Bezug auf den Gesichts-

winkel sind 2 Gruppen zu unterscheiden: die mit schwachem Gebiss zeigen

einen hohen Winkelwerth, die mit starkem Gebiss (Schnauzenbildung) einen

niedrigen. Der Unterkiefer bietet in allen Merkmalen große Ditferenzen.

Der äußere Astwinkel ist nur bei wenigeu Primaten kleiner als der innere.

Der Zahnreihenwinkel kann nicht nur 0, sondern sogar negativ sein; der Kinn-
winkel ist stets größer als ein Rechter. Die Schädelnähte sind in der Jugend
menschenähnlich, im Allgemeinen aber einfacher als die menschlichen; die

Anthropoiden zeigen complicirtere Verhältnisse als die niederen Primaten. —
Hierher auch Vram(i) und über den Schläfenknochen Anderson.

Fuchs (^) folgert daraus, dass den fossilen Therocephalen und wahrscheinlich

allen Cynodonten ein Septomaxillare zukam, dass vermuthlich auch die

Promammalia es besaßen. Unter den recenten Säugern zeigt es Dasypus. Nach
ausführlicher Beschreibung des Skeletstückes an einer Serie von D. spec. ? (fötal)

sowie eines unzweifelhaft homologen Knochens bei einem wachsenden D. peba
folgt die Deutung als Homologon des Septomaxillare bei den quadrupeden Non-
mammalia unter Bezugnahme auf Anuren, Saurier und besonders Hatteria^ wo
er als Ganzes im Gebiet des Nasenvorhofes liegt, caudal bis zur Muschelzone

reicht und ohne Beziehung zum Jacobsonschen Organ ist; in Beidem stimmen
D. und H. auffällig überein. — Gegen Gaupp's [s. Bericht f. 1905 Vert. p 124]
Hypothese, das Sept. sei als Proc. extranasalis des Prämaxillare allen Säugern
eigen, erhebt Verf. Einspruch unter Hinweis auf das Vorkommen eines Sept.

neben diesem Proc. bei Dasypus.

Fuchs (^) weist unter Bezugnahme auf seine früheren Arbeiten über den
Gaumen [s. Bericht f. 1907 Vert. p 124, f. 1908 p 117] die von Fleischmann,

Thäter und Pohlmann [ibid. f. 1910 p 213, 215, 214] geübte Kritik zurück.

Nach neuen Untersuchungen an Tropidonotus und Chclone stellt er fest, dass

hier die Choanen bei jungen Embryonen sagittale Schlitze vorstellen und sich

später dadurch verändern, dass ihre Ränder in den vorderen Abschnitten ver-

wachsen, so dass als definitive Choanen nur caudale Reste der primären

Spalten übrig bleiben. Als Folge dieser Verwachsung des Vomerpolsters mit

den Oberkieferweichtheilen ist später die Mündung des Jacobsonschen Organes
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von der Choane getrennt, während sie früher im Bereich der primitiven

Choane lag. Beim Ausbleiben der Verwachsung der Choanenschlitze liegt ein

Tegmen oris primarium im Sinne von Hatteria vor. Den Veränderungen der

Weichtheile entsprechen solche am Skelet: der paare Vomer von 7/., der

als einfache Platte vorn an das Praemaxillare stößt, vom Maxillare durch einen

sagittalen Schlitz getrennt, besteht bei Gli. aus 2 durch eine senkrechte Brücke

verbundenen Platten, von denen die basale mit einem breiten Fortsatz

des Maxillare wie des Palatinums verbunden ist. Dadurch wird die Choane

jederseits caudal vom Prämaxillare abgedrängt und trennt nicht mehr, wie bei

H.j Vomer und Maxillare. — Die Angaben Pohlmann's [s. Bericht f. 1910

Vert. p 214] über die Bildung des secundären Gaumens bestreitet Verf. unter

Hinweis auf Embryonen von Talpa, wo die Nu. pterygo-palatini (pal. descen-

dentes) in die Gaumeufalten seitlich von der Zunge einstrahlen und diese da-

mit als Grundlage des secundären Gaumens erweisen.

Über die Entwickelung des Zwischenkiefers s. Bruni(2).

Lubosch(^) weist die Angrifie von Fuchs [s. Bericht f. 1910 Vert. p 127]

zurück: Ontogenese und Topographie lassen die Ausbildung eines neuen

Kiefergelenkes ohne tiefe Umwälzungen möglich erscheinen. Die Menisci

der Sauropsiden und die Disci bei Säugern sind nicht zu vergleichen; letztere

sind secundär innerhalb des Säugerstammes aufgetreten. Ob das Fehlen des

Discus ein Zeichen von Rückbildung sei, ist zweifelhaft. Dagegen stimmt Verf.

Fuchs in der Auffassung bei, dass das Kiefergelenk der Säuger durchaus

primär ist, und dass keine der Formen bei Ptcptilien oder Amphibien den Aus-

gangspunkt bildete.

Höfer fand bei den Rodentien Beziehungen zwischen der Stellung der Zähne,

ihrer Lage in den Kiefern und der Form des Kiefergelenkes. An dem
meist gedrungenen Schädel ist das Squamosum der für die Gelenkfläche wich-

tigste Knochen; seltener betheiligt sich das Jugale, noch seltener die Bulla, die

zwar stets vorhanden, aber ohne directen Einfluss ist, oder der Meatus audi-

torius. Die Fossa glenoidalis ist eine verschieden breite und tiefe Rinne;

meist sagittal, kann sie auch nach vorn convergiren, vorn und hinten ge-

schlossen oder ofien sein, hinten auch in eine tiefe Grube — von der Wurzel

des Proc. zygomat., dem Petrosum und der Bulla oder dem Meatus aud. ge-

bildet — übergehen. Die Bewegung ist propalin (von vorn nach hinten);

seitliche Verschiebungen finden statt, wenn der Condylus kleiner als die Ge-

lenkfläche ist. Es bestehen alle Übergänge vom Scharnier- zum allseits offenen Ge-

lenk. Die beiden Hälften der Mandibel sind vorn durch eine feste oder (öfter)

lockere Symphyse verbunden, letztere bei nach vorn convergirendeu Gelenk-

rinnen. Die Form des Unterkiefers ist abhängig von den Nagezähnen. Die

Gelenkfläche des Proc. condyloid. — meist eine sagittale Walze — ist nicht

immer der Fossa glenoidal. congruent; für Adaptirung sorgt der Meniscus. Für

das Verständnis der Kaub ewegungen ist Bezahnung, Musculatur und Lebens-

weise von Bedeutung. Die überwiegende Bedeutung der Nagebewegung spricht sich

schon in dem Verhältnis der Backen- zu den Nagezähnen aus. Gegen Branca

kommt Verf. zu dem Schluss, dass das Fehlen einer hinteren Begrenzung der

Fossa glen. auf Inactivitätsatrophie , nicht auf Druckusur zurückzuführen sei.

Wie bei allen Säugern unterliegt auch bei den Nagern der vordere Theil der

Gelenkfläche Veränderungen und Anpassungen am ersten. Von einer den

ältesten Nagern eigenen hinten geschlossenen Form aus gibt es 2 Wege der

Entwickelung: 1) bei den Simplicidentaten schwindet unter rinnenartiger Ent-

faltung der Facies praeglen. die hintere Begrenzung und verödet die Fossa;

2) bei den Duplicidentata ist vermuthlich die occipitale und parietale Be-
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grenzung verloren gegangen; einen Rest bildet vielleicht die oft occipital vor-

springende Spange am Jocbbogen.

Lubosch(^) fand bei Untersuchung von etwa 300 Schädeln von Procavia^

Heierohijrax und Dcndrohyrax 2 Haupttypen: den Dendrohyraxtypus, lang, schmal,

und den Procaviatypus, gedrungen. Die Variationen der Kiefer-Gelenkflächen

sind unabhängig von diesen Typen sowohl wie von den systematischen Grenzen.

Die Gelenkfläche, meist vom Squamosum und Zygomaticum gebildet, zeigt eine

Fossa glenoidalis und eine sattelförmige Facies praeglenoidalis. Die hintere

Begrenzung bilden 2 Höcker ; statt der sattelförmigen Erhebung kann das Squa-

mosum einen kleinen Condylus tragen; manchmal schließt die Leiste vom
Tuberculum post. lat. zum Jochbein die Gelenkgrube seitlich ab. Letztere Form
ist wohl die primäre, während das Fehlen der hinteren Gelenkwand bei

Hyrax auf Druckatrophie beruhen dürfte. Hierfür sprechen auch Unterkiefer

und Gebiss. Körper und Ast des Unterkiefers sind hoch, der Angulus erhöht

und verbreitert; der Condylus ist eine quere, durch eine Rinne getheilte Rolle.

Die oberen Incisivi greifen über die unteren hinweg; aus ihrer Abnutzung so-

wie aus ihrer Correspondenz und den Leisten geht hervor, dass es sich beim

Kauen um eine Scharnirbewegung und eine seitliche Bewegung, verbunden

mit antero- posteriorer Verschiebung, handelt. Entsprechend diesen Bewegungen
ist die Kapsel nur hinten -medial straff und durch ein Band verstärkt.

Beim Kauen ist die starke Verschiebung des Unterkiefers nach vorn beim

Kieferschluss sowie das Zurückweichen nach hinten beim Öfinen bemerkens-

werth. Im Gelenk liegt ein leicht verschieblicher, biconcaver Meniscus aus

festem fibrösem Gewebe, an dem wenige Fasern des Pterygoideus hangen.

Knorpel wurde festgestellt als Überzug des Condylus, im Squamosum als feines

Plättchen in der Mitte der Pfanne und im hinteren Theil der Convexität des

Schläfenbeines. Die Oberfläche des Knorpels hat einen Überzug von Faser-

gewebe. Microscopisch zeigen sich Übergänge dieser fibrösen, von Zellen durch-

setzten Massen in die acidophile Grundsubstanz des Knorpels; ebenso gebaut

ist der Meniscus. Beim Embryo ist gegenüber dem Erwachsenen der Knorpel

am Gelenktheil reicher entfaltet, während das Squamosum keine Spur davon

zeigt, der Gelenktheil vielmehr direct von Vorknorpelgewebe begrenzt wird;

im Zygomaticum besteht ein kleiner Knorpelherd. Aus Allem ergibt sich, dass

bei Hyrax die Knorpel des Kiefergelenkes verschiedene Stufen der Umwandlung
von vorknorpeliger in knorpelige Substanz darstellen.

6aupp(2-4) liefert 3 neue Beiträge zur Unterkiefer- und Kiefergelenk-
Frage. Das bei Amphibien, Sauropsiden und Säugern als Deckknochen des

Meckelschen Knorpels entstehende Goniale ist charakterisirt durch seine örtliche

Beziehung zum primordialen Unterkiefer und zur Chorda tympani sowie seine

Neigung, mit dem Ersatzknochen zu verschmelzen; bei den Säugern bildet es

den Proc. ant. mallei. Der Unterkiefer der Amphibien umfasst außer dem
primordialen Antheil (mit 2 Ersatzossificationen : Articulare und Mentomandi-

bulare) als Deckknochen das Dentale, Goniale, oft ein Operculare (= Spleniale),

ausnahmsweise ein Angulare. Bei Sauropsiden verknöchert das Gelenkeude

des primordialen Unterkiefers als Articulare, der Rest bleibt oft knorpelig erhalten;

die Höchstzahl der Deckknochen ist 6: Dentale, Operculare, Goniale, Angulare,

Supraangulare, Complementare. Stets vorhanden ist das Dent., meist auch Ang.,

Supraang. und Compl. ; Operc. und Gon. wechseln in ihrem Vorkommen. Verwach-

sungen von Deckknochen kommen häufig vor. Der primordiale Unterkiefer der

Säuger hat von Deckknochen : die definitive Mandibula (wohl dem Dent. entsprechend),

das Tympanicum (wahrscheinlich = Ang.) und den Proc. ant. mallei (= Gon.). Das

verknöchernde Gelenkende des primordialen Unterkiefers bildet den Haupttheil des
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Hammers (= Art.). Der Hammer als Ganzes repräsentirt ein Gonio-Articulare.

Die nahe Beziehung des Gon. zur Chorda tympani zeigt sich in allen

Classen, vielfach in der Form, dass die Ch. durch den Knochen in den von

den Decknochen gebildeten und den primordialen Unterkiefer umschließenden

Can. primord. eintritt, um als N. mandib. int. weiter zu ziehen; Ausnahmen
bilden die Perennibranchiaten und Anuren. Bei Nichtdurchbohrung (einige

Säuger) oder bei Fehlen des Gon. (Crocodile und Vögel) liegt die Chorda dem
primordialen Unterkiefer eine Strecke weit an. — Der Unterkiefer der

Säuger stellt nur die vordere, zahntragende Hälfte des Reptilienunterkiefers dar,

wahrscheinlich nur das Dent. ; die hintere, zahnlose Hälfte geht, theilweise

unter Auflösung, zusammen mit dem Quadratum in den Dienst des Gehör-

organes über: Art. + Gon. = Malleus, Angul. = Tympanicum, Quadr. = Incus.

Durch die Anlagerung der vorderen Unterkieferhälfte an das Squamosum ent-

steht das »secundäre« Kiefergelenk (= Articul. squam.-dent.) der Säuger vor

dem alten (= Art. quadr.-art.). Der Ramus des Säugerunterkiefers ist wahr-

scheinlich auf den Proc. ascendens des Dentale zurückzuführen und war früher

nur ein Muskelfortsatz. Er differenzirt sich in den Proc. coronoideus für

Muskelansätze und den Proc. condyloideus für den M. pteryg. ext. und zur

Articulation mit dem Squamosum. Die Ursachen für diese Verbindung liegen

im Aufsteigen des Fortsatzes dorsalwärts, in der bei den Säugervorfahren an-

zunehmenden Verkleinerung des Quadratums und in der Umbildung des Ge-

sammtschädels in der Ohrgegend. Für eine Gelenkneubildung vor dem
alten Gelenk spricht auch das Verhalten des N. auriculo-temp. sowie des M.

detrahens mand. bei Monotremen. Die Bildung des neuen Kiefergelenkes
setzt das Vorhandensein eines hinten vom Squamosum gebildeten Jochbogens

voraus. Die dabei anzunehmende Abgliederung des Dentale vom Unterkiefer

wird durch Änderung des Muskelmechanismus beim Offnen des Mundes ver-

ständlich, indem an Stelle des Depressor mand. bei den Säugern die Mm. des

Mundbodens und die Pterygoidei ext. traten, die durch ihren Ansatz am Den-
tale wohl eine Abgliederung der vorderen Unterkieferhälfte bewirken konnten.

Die Angliederung des Dentale an das Squamosum wurde wahrscheinlich durch

Bildung eines Schleimbeutels im Bindegewebe zwischen der Unterfläche des

Squamosum und dem Proc. ascendens des Dentale, d. h. der Ansatzstelle des

Pterygoid. ext. eingeleitet; hier bildete sich der Proc. condyl. Das neue Ge-

lenk war zunächst locker, weniger specialisirt und fixirte durch die Muskeln

das Dentale provisorisch am Squamosum. Die Gelenkbildungen bei Monotremen,

Xenarthren, Pholidoten und einigen Marsupialien (= einfache große Gelenkhöhle,

schlaffe Kapsel, partieller Ansatz des Pteryg. ext. an der Bindegewebkappe

des Condylus) zeigen die früheren Stufen des Kiefergelenkes. Aus dem ein-

fachen entstand das getheilte Gelenk durch Ablösung der Bindegewebkappe
vom Condylus und Umgestaltung zum Discus articularis. Das monofunctionelle

Kiefergelenk (z. B. bei Musteliden) ist einseitig ausgebildet. — Durch Bildung

des neuen Gelenkes trat die hintere Hälfte des Reptilienunterkiefers in den

Dienst des Gehörorganes. Die Vorfahren der Säuger hatten wohl einen außen

ans Quadratum stoßenden Stapes, nicht aber ein Trommelfell. Dieses ent-

stand neu durch Ausdehnung der Paukenhöhle ins Gebiet von Quadratum, Art.,

Gon. und Ang. ; beide Trommelfellbildungen sind nicht ohne Weiteres an ein-

ander anzuschließen.

Fawcett lässt bei Homo die Maxille von einem einzigen Centrum aus ver-

knöchern, aber den paranasalen Fortsatz (Mihalkovics) erst nachträglich darin

aufgehen. Er macht ferner einige Angaben über die Prämaxille und constatirt,

dass der Vorne r aus 2 Anlagen hervorgeht. Die Paraseptalknorpel rechnet
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er eher zum Dach als zum Boden der Nasenhöhle und fasst den sogenannten

Jacobsonschen Knorpel nur als den vorderen Rest der Gart, parasept.

comm. von Lcpus auf, von der auch ein hinterer Knorpelrest existirt, während
der mittlere Abschnitt bindegewebig geworden ist. [Mayer.]

Nach den Untersuchungen von Bender an Testudo graeca entstammen
Zungenbeinbogen und Columella dem gleichen Blastemstreifen , dessen

ventrales Ende zum Interhyale und Ventralsttick wird und sich später zurück-

bildet. Das dorsale Ende der hyalen Skeletspange bildet allein, ohne Be-
theiligung der Ohrkapsel (gegen Fuchs, s. Bericht f. 1907 Vert. p 129), die

Columella als reinen Hyostapes; eine Zusammensetzung aus 2 Theilen ist

nicht zu bemerken (gegen Kunkel, s. oben p 122). Vom lateralen Ende diffe-

renzirt sich etwas später der Insertionstheil; außer dem Proc. dors. hat die Colu-

mella keine Fortsätze, auch keine Muskeln oder Bänder. Aus dem gleichen

Bildungsgewebe, wahrscheinlich mit Hülfe des Quadratblastems, entsteht das

Trommelfell. Die Ohrkapsel verknorpelt später als die Columella. Das
For. ovale entsteht durch Usurirung des Ohrkapselgewebes im Bereich der

Crista parotica durch das heranwachsende dorsale Ende der Columella. — Hier-

her auch unten p 195 Okajima('*).

Eschweiler fand die erste Andeutung des Stapes beim Embryo von Sus

(13 mm SSlg.) als concentrisch geschichteten, von der Art. staped. durchbohrten

Zellhaufen zwischen der 1. Schlundtasche sowie dem Blastem des 2. Kiemen-
bogens einer- und dem Labyrinth andererseits. Die Anlage ist sowohl vom
periotischen Blastem, dem sie entstammt, wie von dem des Kiemenbogens
getrennt; auch besteht keine Andeutung für eine gesonderte Anlage der

Fußplatte; die secundäre Annäherung an den Reichertschen Knorpel ist

vorübergehend. — Auch der Muse, staped., sicher ein Abkömmling des

2. Kiemenbogens, tritt erst bei Embryonen von 25 mm Lg. in Beziehung zum
Stapes. Bei 15,25 mm Lg. sitzt er medial dem Facialis auf; im Stadium von

13 mm wird er nicht direct, sondern von einem Seitenzweig des Facialis

innervirt. — Die zellige Verbindung des Reichertschen Knorpels mit dem
Stapes ist kein Lig. hyostapediale, sondern »nicht aufgehelltes Bindegewebe«.

Durch spätere Verschmelzung des Reichertschen Knorpels mit dem Labyrinth

kommen der Facialis und M. staped. in eine Nische des Schläfenbeines

;= Drüner's Antrum petros. lat.) zu liegen; erst jetzt tritt der Staped. an das

Intercalare oder Laterohyale, das aus der Verschmelzung von Reichertschem

Knorpel und Labyrinthkapsel entsteht. Bemerkenswerth ist im Vergleich mit

dem Tensor tymp., dass der Staped., sehr früh angelegt, erst secundär mit

dem Stapes in Verbindung tritt, sowie sein Verbleiben am Platz der Anlage.

Frey untersuchte die Verbindung zwischen Hammer und Amboß an
55 Species von Säugern (von Ecliidna bis Homo) histologisch und gelangte zu

folgenden Resultaten. An der Vereinigung beider Knochen sind betheiligt:

fibrilläres Bindegewebe, hyaliner Knorpel, Faserknorpel (nur sehr selten, z. B.

bei Ech.], Knochen und eine durch regressive Metamorphose am Hyalinknorpel

und Bindegewebe entstandene Zwischenschicht, die irrthümlich als Faserknorpel

angesehen worden ist. Die Verbindung ist bei vielen Species rein ankylotisch,

aber auch in den anderen Fällen so fest, dass > absolut treue Übertragung für

kleine Energiemengen (Schall), elastische Nachgiebigkeit für gröbere Dislocation«

erreicht wird; vielleicht stellt sie »als functionslose Discontinuität ein altes

phylogenetisches Erbstück« dar, [Mayer.]

Jenkinson(^) beschreibt die Entwickelung der Hörknöchelchen an 8 Stadien

von Mus musc. und gelangt zu anderen Schlüssen als Fuchs [s. Bericht f.

1905 Vert. p 126 und f. 1906 p 135], der wohl die jüngsten Stadien nicht

Zool. Jahresbericht. 1911. Vertehrata. \ß
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gesehen hat. Der Stapes stammt vom dorsomedianen Abschnitt des Hyoid-

bogens und wird erst später in die Hörkapsel aufgenommen, deren Blastem

nach innen vom Stapes sich zur Lamina stapedialis differenzirt. Hammer und

Amboß bilden sich im oberen Theil des Blastems des Mandibularbogens und

sind durch den Processus gracilis primär mit dem Meckelschen Knorpel ver-

bunden. [Mayer.j

Bolk(^) bringt die Fontauella metopica, die er bei Homo, Cebus capucinus,

platyrrhinen und catarrhinen Affen untersuchte, in Zusammenhang mit dem supra-

uasalen Theile der Frontalnaht und deutet beide Befunde als Folge der Reduction

der Nasalia. Diese reichten ursprünglich bis oberhalb der Frontalkämme, wurden

durch die Frontalia verdrängt, und ihr verloren gegangener oberer Abschnitt

ist zuweilen noch durch ein Knöchelchen in der supranasalen Naht angedeutet.

Claus studirte an 228 embryonalen Schädeln von Ovis die Entwickelung der

Squama occipitalis. Sie entsteht durch Verschmelzung des Interparietale

und Supraoccipitale. Jenes geht aus 1 oder 2 paramedian gelegenen Stücken

hervor, liegt frei in der Font, pariet. und später auf der inneren Occipito-

parietalabdachung oder der Innenfläche des Supraoccip. oder auf beiden. Das

Supraoccip. entsteht polycentrisch und bildet zunächst 2 Bogen entsprechend

dem peripheren und centralen Theil des Occipitale sup.; beide verschmelzen

zum Supraoccip., das dorsal mit dem Interpariet. verwächst. Dieses verschmilzt

mit den Parietalia erst postembryonal; Supraoccip. und Parietalia sind auch

dann noch durch eine Naht getrennt.

Freund(*) untersuchte den harten Gaumen von HaUcore, Equus, Ursiis mari-

timus und Felis leo. Danach gelten folgende Homologien: 1) Regio incisiva der

Säuger = Zahnplatte der Ruminantia = Processus palati duri plus oraler Abschnitt

der Kauplatte bei den Sirenen; 2) Regio rugarum der Säuger = Reg. rüg.

der Wiederkäuer = candaler Abschnitt der Kauplatte [Manatus) + Reg. rüg.

(HaUcore); 3) Regio plana, die bei H. fehlt. Eine Papilla incisiva ist bei H.

nicht vorhanden, sehr variabel bei E. und Perissodactylen, deutlich bei ü.

und F.

Bolk(3) stellt am Gaumen junger Feten von Ho77io die große Thierähnlich-

keit fest, d. h. die deutliche Trennung in harten und weichen Gaumen sowie

die Knickung der Längsachse des Munddaches. Das definitive Palatum zeigt

eine periphere zahntragende Zone und einen centralen, Mund und Nasenhöhle

trennenden Theil; erstere ist ontogenetisch jünger, letztere von Lippen und

Wangen durch die labio-bucco-tectale Furche getrennt, von deren Boden sich

die Zona marginalis (= Tectalwall) erhebt. Eine schräg über letzteren hin-

laufende Furche ist die innere Alveolarfurche und entspricht der Ansatzlinie

der Zahnleiste am Mundepithel. Der Alveolarwall der Randzone erhebt sich

stark über das Tegmen; nach außen von seinem hinteren Abschnitt entsteht

die Zahnleiste aus der »Stamm leiste«, die je weiter nach hinten, desto mehr

lateralwärts wandert und schließlich mit der buccogingivalen Leiste verschmilzt;

dennoch sind beide unabhängig von einander aus der »Stammleiste« (= Zahn-

+ Lippenfurchenleiste) hervorgegangen. Die dentogingivale Leiste liefert außer

den epithelialen Schmelzorganen das gingivale Epithel.

Über das Thränenbein von Ovibos s. oben p 99 Kowarzik.

f. Gliedmaßen.

Über den Schultergürtel der Fische s. oben p 91 Regan(^-^).

Heronimus untersuchte die Entwickelung des Flossenskeletes von Amia

calva und Salmo fario. Die Anlage ist eine einheitliche Platte und bleibt in
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dieser Form besonders bei <S'. lange erhalten. In der Platte treten bei A. zu-
nächst fast gleichzeitig 7 Spalten auf, denen später noch 1 folgt; bei S. er-

scheinen die Spalten nicht gleichzeitig. Später zeigt das Flossenskelet von A.
10 Elemente, während beim erwachsenen Thier nur 9 vorkommen. Verf. lehnt
die Archipterygiumtheorie ab und neigt zu einer Modification der Thacher-Mivart-
schen Hypothese. Er glaubt, dass auch phylogenetisch die Anlage einheitlich

war und erst secundär durch functionelle Momente gegliedert wurde.

Storch bespricht zunächst die Kiemenbogen- und Seitenfaltentheorie; er

schließt sich einer Modification der letzteren an und geht nach seinen Unter-
suchungen über die Afterflossen von Gyprinus von einem unpaaren Hautsaume
aus. Die gespaltene Afterflosse lässt er durch Paarwerden aller an der ein-

fachen Flosse unpaaren Elemente entstehen, nämlich einer Adductorengruppe
von Muskeln, eines diese durchsetzenden Septums und einer bindegewebigen
symphysenähnlichen Verbindung der beiderseitigen 1. Flossenträger. Beim Ver-
gleich der Bauch- und paaren Afterflosse sind 2 Unterschiede zu constatiren:

die verschiedene Lage zur Körperachse und der Gegensatz des einheitlichen

Beckens zu den segmentalen Flossenträgern; beide sind aber secundäre An-
passungen. Die Afterflosse zeigt sich durch das segmentale innere Flossen-
skelet sowie durch die longitudinale Insertion am Rumpf als das primitivere

Organ, was durch ihre gleichartige Inanspruchnahme und den geringen Einfluss

der Außenwelt (solange sie unpaar war) erklärlich wird. Die symphysenähn-
liche Bildung ist ein durch Paarwerden der Flosse bedingter correlativer Vor-
gang an den Basalia. — Hierher auch unten p 184 Hammarsten.

Über die Extremitäten der Urodelen s. Eggeling, fossiler Reptilien Williston
nnd D. M. S. Watson(i).

Siegibauer untersuchte die Entwickelung der Extremitäten bei Gallus, Anas und
PygosceUs. Die vordere Extremität bleibt zeitlich gegen die hintere zurück.
Die ulnare Abduction (bei A. stärker) hat dauernden Einfluss auf die Bildung
der Carpal- und Metacarpalgelenke. Das Ulnare wird rtickgebildet, die bleiben-

den Handwurzelknochen sind Intermedioradiale und Pisiforme, das Centrale
verschmilzt mit dem 3. Basale. Nur die Strahlen 2, 3 und 4 kommen zur
Ausbildung. — Am Fuß entwickelt sich zuerst und dauernd am kräftigsten der
4. Strahl. Das Fibulare bleibt noch lange nach seiner Verwachsung mit dem
Tritibiale als selbständiger Knorpelherd erhalten. Die 1. tibiale Zehe ist bei

A. kräftiger und nicht so weit mit dem Metatarsale distal gerückt; von der
5. Zehe ist bei A. die große Saurierähnlichkeit hervorzuheben. Im Ganzen ist

der Fuß, wenn auch stark abgeändert, doch weniger reducirt als die Hand.
Barfurth(3) fand an 8-11 Tage alten Embryonen von Gallus (Orpington)

oberhalb des normalen radialen Fitigelfortsatzes einen bis 2 mm langen,
überzähligen »Flügelhöcker«, der aber schon nach dem 10. oder 11. Tage ab-
geschnürt wird und in enger Beziehung zur Hyperdactylie der Füße steht.

Morphologisch ist er eine Hyperdactylie, die mit Parker's »Praepollex«, einem
später mit dem Daumenmetacarpale verschmelzenden Metacarpalrudiment, Nichts
zu thun hat. In dem geringen Grade seiner Differenzirung ist deutlich sein rudi-

mentärer Charakter ausgesprochen: sein Kern bildet nur spärliche Knorpel-
grundsubstanz. Wenn auch amniogene Entstehung nicht auszuschließen ist,

so neigt Verf. doch mehr zu der Annahme einer embryogenen, vom Keimplasma
ausgehenden Missbildung; in der Deutung der 3 Strahlen der Vogelhand
sehließt er sich der Cuvier-Owenschen Theorie an, d. h. betrachtet sie als den
2.-4. Finger. — Hierher auch Barfurth('). In der Discussion betont Jaekel,
dass von den 3 Krallenfingern von Archaeopteryz dem 1. und 2. eine gewisse
Selbständigkeit gegenüber dem 3., dem Träger der Extremität, zugekommen

16*
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sein mag. Triadische Dinosaurier mit der Handformel 2. 3. 4. 2. 0. zeigen die

beiden ersten Finger mit Krallen zu Greiftingern differenzirt, während der 3.

die übrigen weit übertrifl"t. Aus derartigen Formen dürfte sich die Vogel-

extremität entwickelt haben, daher der von Barfurth als 1. Finger ge-

deutete Höcker eher den 1. und 2. darstellen. — Rabl hält es, falls Sieglbaur

mit seiner Deutung des Vogelfußes [s. oben p 131] Recht hat, für unmöglich,

den Flügelhöcker als PräpoUex zu bezeichnen. — Hierher auch oben p 94
0. Abel.

Rosenberg fand bei der Untersuchung des Hand- und Fußskeletes der Colym-
biden, dass Centrale und Intermedium nicht angelegt werden, wogegen das

transitorische Metacarpale 4 regelmäßig auftritt und etwa am 15. Bruttage seine

größte Ausbildung zeigt; das transitorische Metacai-pale 5 ist nur am 11.-12. Tage
vorhanden. — Die Vorfahren der heutigen C. hatten einen Schnabel vom
Larusiy^xx's,.

Foote unterscheidet im Aufbau des Femurs bei Amphibien, Reptilien, Vögeln

und Säugern 3 Typen: den lamellaren, den laminaren und den des Haversischen

Systems. Diese 3 Structur-Einheiten variiren stark in Proportion, Lage, Ent-

wickelung und Anordnung; sie sind abhängig von der functionellen Inanspruch-

nahme. Spongiöse Knochen zeigen eine höhere Ausbildung und in ihrer An-
ordnung die Andeutung einer älteren Bildung. In der Entwickelung des Femurs
zeigt sich eine aufsteigende Reihe von Amph., Rept., Vögeln und Säugern.

Ein reich entfaltetes Haversisches System (z. B. Säuger] deutet auf den höch-

sten Grad der Ausbildung. Auch die Knochenhöhlen und Canälchen bilden

Gradmesser der systematischen Stellung, wobei lange schmale Höhlen und lange,

zahlreiche Canäle eine hohe Stellung anzeigen. Die structurellen Verschieden-

heiten des Femurs sind das Product einer Wechselwirkung zwischen syste-

matischer Stellung und jeweiliger functioneller Inanspruchnahme.

Mackenzie kommt an den Fibulae zahlreicher Säuger und von Varanus

zu dem Schluss, dass die F. mit ihren vielfachen Varietäten auf dem Wege
zu verschwinden sei. Eine Vorstufe für diesen Zustand bildet die Verschmel-

zung mit der Tibia bei Macropus\ vielleicht sind auch die Fälle von congeni-

talem Mangel (bei Homo) ein Hinweis auf diese Zukunftsform. Der oft mit

solchen congenitalen Defecten verbundene Verlust von inneren Zehen findet

seine Erklärung durch das normale partielle [Ovis^ Lepus) oder gänzliche

Fehlen der Fibula.

Mileo weist das constante Vorkommen des »Os transversum« (= Pisiforme)

bei den Microchiropteren als selbständigen, bei den Macrochiropteren als mit

dem Os magnum (= Capitatum) verschmolzenen Knochen nach. Auf die osteo-

logischen, myologischen und embryologischen Befunde hin homologisirt er es

mit dem Pisiforme der übrigen Säuger.

Lönnberg(3) beschreibt die Beckenknochen von Balaena australis, Balae-

noptera Quoyi., intermedia, Physeter catodon und Globicephalus melas. Am
weitesten rückgebildet ist G., dem das Pubis ganz fehlt: auch bei P. ist es sehr

rudimentär, verhältnismäßig gut entwickelt dagegen bei B. ; bei beiden das

Becken im Ganzen doch sehr stark rückgebildet. Am besten ist es noch von

B. a. erhalten, der Reste einer Hüftgelenkkapsel und von Acetabularknorpeln

zeigt; letztere hat in Spuren auch B. Q. — Über die Scapula von Hali-

tJterium s. Schmidtgen, das Schulterblatt der Primaten Schuck.
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F. Mnskeln, Bänder und Gelenke.

(Referent: H. Joseph.)

Hierher auch Zavattari. Über die Muskeln von Megalophrijs und Breviceps

s. oben p 93 Beddard(^), im Vorderkörper von Ämhlystoma p 89 Goodrich,

Muskeln einiger Fische p 90 Jungersen, die Flossenmuskeln von Cyprinus

p 131 Storch, die Kiefermuskeln der Giftschlangen p 93 Noguchi, die

Schädelmuskeln der Vertebraten p 88 Edgeworth, den Stapedius p 129 Esch-

weiler, die Pectorales Zuckerkandl,

Sunier untersucht an Embryonen von Muräniden, Raja^ Acanthias und
Amphioxus die Differenzirung des ürwirbels und gibt von der des Muskel-

blattes im Ganzeu eine mit den bisherigen Angaben übereinstimmende Dar-

stellung. Als primäres Element der Seitenrumpfmusculatur bezeichnet er eine

dorsoventral abgeplattete, latero-medial sich ausbreitende und durch die Länge
eines Myotoms reichende Zelle. Die secundären lateralen Muskelzellen der

genannten Species, wohl auch die gesammte Myotommusculatur der Amnioten,

entsteht vielleicht direct als cylindrische Fasern. Das sogenannte Sclerocöl
der Selachier hat Nichts mit der Bildung des Sclerotombindegewebes zu thun,

sondern ist nur ein Spalt, der zwischen der medialen Wand und dem abge-

rundeten unteren Ende der Muskelmasse übrig bleibt. Das Sclerocöl von

Ämph. ist mit jenem nicht vergleichbar und sollte allein diesen Namen tragen.

Das Myocöl bei Amph. stellt sich secundär wieder her, nachdem es schon

obliterirt gewesen ist, und hat wie das Sclerocöl die Function einer Muskel-

scheide. Die Bezeichnung »äußeres Myotomblatt« ist nicht exact, da z. B. bei

den Muränoiden, wo die Myotome solid sind, darunter im besten Falle laterale

oberflächliche Zellen des Myotoms, die sich später in Cutismesenchym um-
wandeln, verstanden werden können. Bei Amph. ist das Cutisblatt eine specielle

Anpassungserscheinung.

Meigs weist am frischen und fixirten Mesenterium von Desmognathus und
Magen von Rana nach, dass die glatte Muskelfaser contrahirt nicht dicker

ist als nicht contrahirt, mit Ausnahme der Gegend um den Kern, wo durch

eine Verdickung des letzteren die Faser im Ganzen dicker erscheint. Daher

verringert wohl die Muskelzelle bei der Contraction ihr Volumen durch Abgabe
von Flüssigkeit in die interstitiellen Räume, die dann auch auf dem Querschnitt

breiter erscheinen.

Nach Bell sind alle im frischen Zustande sichtbaren interstitiellen Körner

des quergestreiften Muskels Liposomen. Gewöhnlich enthalten die dunklen

Fasern größere Mengen von Fetttropfen als die hellen, jedoch nicht bei hungern-

den Thieren. Die Stärke der Lichtbrechung hängt wahrscheinlich von der

Fettmenge in der Substanz der Tröpfchen ab. Die verschieden starke Färb-

barkeit mit Osmium deutet auf chemische Differenzen hin. Die mit Neuti'al-

roth färbbaren Körner dürften keine Liposomen sein. Durch die Fixirung

werden die Lip. gelöst. Bei Mus schwinden die L. im Hunger und kehren

bei guter Fütterung wieder, bei Rana verschwinden sie im Sommer und treten

im Herbst wieder auf. Ein mit Ol oder fettem Fleisch gefütterter Sommer-
frosch zeigt eine Zunahme der L. an Größe und Zahl. Andere Nahrungs-

mittel (darunter Fettsäuren) bewirken dies nicht. Beim ersten Auftreten sind

die L. klein , schwach lichtbrechend und mit Osmium wenig färbbar , ebenso

wieder während des Schwundes. Die L. sind keine Zellorgane, sondern blos

Producte des Stoffwechsels. Eine Ableitung der fuchsinophilen Granula von

den L. ist unwahrscheinlich.
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Aime(^) findet in den Fasern des Omohyoideus von Testudo und Gistudo

Schaltstücke, die sehi* denen im Herzmuskel gleichen, den ganzen Faser-

querschuitt durchziehen und eine Verbreiterung der Faser bilden. Sie sind

intensiv färbbar, oft in Stäbchen auflösbar und immer von 2 Z-Streifen be-

grenzt. Nach außen folgt jederseits eine hellere Zone, in der oft die Quer-

streifung unsichtbar ist, während die Längsfaserung deutlich erscheint. Die

Contractionstreifen betreffen nicht immer den ganzen Faserquerschnitt und sind

durch Verschwinden der färbbaren Q-Glieder und Verdickung, sowie Färbbar-

keitszunahme von Z charakterisirt. Ferner kommen Übergangstreifen vor und
gestatten, die Schaltstücke als ein Contractionstadium zu erklären. Indem bei

der Contraction Q verschwindet, Z sich verdickt und intensiver färbbar wird,

entstehen im maximalen Falle die Schaltstäbchen, die noch gelegentlich die quere

Zusammensetzung aus einer Reihe von Z erkennen lassen. Legen sich die

Schaltstäbchen in der Querrichtung dicht an einander, so entsteht das continuir-

liche Schaltband im ganzen Faserquerschnitt.

Jordan (^) stellt am Myocard vom Colibri (»humming bird«) fest, dass die

Schaltstücke keinen Zellgrenzen oder Kittlinien entsprechen, sondern struc-

turirt und tinctoriell identisch mit den anisotropen Streifen sind und offenbar

einen normalen oder functionellen Zustand derselben darstellen.

Luna(2) findet mit Golgi's Methode im Herzmuskel von Cavia, Lepus und

Mus um den Kern argentophile Netze und Fäden. Vielleicht sind es Golgische

Netze und Mitochondrien. — Über den feineren Bau der Muskeln, speciell

im Myocard, s. unten Allg. Biologie Heidenhain. [Mayer.]

Manuilow(^) sieht im Endocard von Elephas die Purkinjeschen Fäden
eine gut charakterisirte Schicht bilden. Ihre Zellen sind deutlich abgegrenzt,

die Kerne oft tief gelappt, was als Amitose gedeutet wird. Die Muskelfibrillen

gehen aus einer Zelle in die nächste über. Die Querstreifuug ist eben so scharf

wie in den Myocardzellen ; die Purk. Zellen dürften also active contractile

Elemente sein, umsomehr als sich die Fäden tief ins Myocard erstrecken. In

diesen Fortsetzungen werden die Zellreihen schmal, die Zellen länger, die

Fibrillen zahlreicher und deutlicher längs geordnet, überhaupt ergibt sich eine

große Ähnlichkeit mit echten Herzmuskelzellen. — Hierher auch unten p 146

Burrows.

Engel weist mit Methylenblau bei Bos juv. die Nervenfasern des Atrio-
ventricular bündeis nach; sie haben Beziehungen zu den größeren Nerven-

strängen, die sich dem Bündel im Atrium zugesellen und mit ihm verzweigen.

Das Bündel enthält auch zahlreiche, meist unipolare Ganglienzellen, namentlich

in seinen beiden Schenkeln, auch in den falschen Sehnenfäden. Diese Ganglien

gehören sicher zu den Bündelnerven, nicht zum subpericardialen Plexus, und

sind im linken Schenkel zellenreicher. Eine gewisse Regelmäßigkeit in Form
von gehäuftem Auftreten an bestimmten Stellen wird ausführlich beschrieben.

Geringer an Zahl sind die markhaltigen Nervenfasern, treten aber nicht zwischen

die Muskelelemente des Bündels, sondern wohl in die Veutrikelmusculatur; die

marklosen wurden auch bei Homo und Ganis nachgewiesen. Das Bündel ent-

hält bei H. im späteren Alter fast immer Fett sowohl in der Musculatur, als

in den Purkinjeschen Fasern, selbst wenn das übrige Myocard frei von Fett

ist. Die falschen Sehnenfäden stammen in etwa I/4 der Fälle bei H. aus

dem linken Bündelschenkel. — Hierher auch Holl und Valiette.

Schiefferdecker ermittelte an der Rumpfmusculatur von Petromyxon

kurz Folgendes. Von den 3 Arten von Muskelfasern kommen die »parietalen

*

und die »centralen« im Seitenrumpfmuskel vor, die vom Typus der Kopf-

muskeln fehlen. Ein Sarcolemm haben beide, ein Perimysium blos die ersteren,

!
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werden daher durch zahlreiche Blutgefäße ernährt, während die centralen

Fasern auf die Lymphflüssigkeit angewiesen sind, die das Nährmaterial aus den

Perimysiumgefäßen der parietalen Fasern empfängt. Die parietalen Fasern

haben feinere (0,4 u) dicke Fibrillen, die zu lockereu Säulchen vereint in einem

reichlichen Sarcoplasma liegen; die der centralen Fasern sind 0,6-0,7 /.i dick

und bilden größere solidere Säulchen in einem spärlichen Sarcoplasma. Die

p. F. hangen stellenweise durch spitzwinkelige Anastomosen zusammen. Die

Kerne der beiden Faserarten sind verschieden: in den parietalen mehr rund-

lich, in den centralen mehr länglich und schmal. In den Muskelfächern oder

-kästchen liegen die p. F. peripher in einfacher Schicht den Fachsepten dicht

an, die centralen mitten in meist 4 Schichten. Die am meisten dorsal und
ventral gelegeneu Fächer enthalten weniger Fasern, namentlich die parietale

Schicht ist lückeuhaft oder fehlt ganz. Überhaupt ist die centrale Musculatur

quantitativ bedeutender. Die p. F. enden zugeschärft in Form von binde-

gewebigen Sehnen, die Fortsetzungen der Myosepten sind, die ventralen setzen

sich unter Verbreiterung an die Myosepten direct an. Elastische Fasern fehlen

dem Bindegewebe, ebenso specifisches Sehnengewebe. Das Bindegewebe, das

die Muskeln direct umgibt und ihre Ernähruug besorgt, verhält sich färberisch

anders, als das gewöhnliche der Cutis und Septen (nutritives und fulcrales

Bindegewebe). An den Sehnenenden sind die Kerne angehäuft, was auf regeren

Stoflwechsel und eine Ernährung auch von diesen Stellen spricht. Das Sarcolemm

wird von den Muskeln selber gebildet, ist eine echte Zellmembran und besorgt

vielleicht eine elective Ernährung. Die fertige Muskelfaser ist wie bei allen Wirbel-

thiereu ein Syncytium; wenn die Fasern mit einander anastomosiren, so liegt

ein ausgedehnteres Syncytium vor. Die Lymphräume der Kästchen, in denen

die ceutralen Fasern liegen, mögen im Leben nur schmale Spalten bilden und

werden peripher von dem Bindegewebe des parietalen Perimysiums begrenzt.

Die Verhältniszahlen der einzelnen Theile der Muskelfasern sind im Allgemeinen

wie bei den anderen Wirbelthieren, zwischen den beiden Faserarten aber be-

stehen specifische Unterschiede, ungefähr wie zwischen den rothen und weißen

Muskeln von Lepiis; letztere Erscheinung wäre also uralt, aber es könnte auch

eine specifische Anpassung von P. vorliegen. Die parietalen Fasern bewirken

wohl mehr die ausdauernde und periodische Action, vielleicht nur die Be-

wegung der Lymphe, während die ceutralen schon durch ihre größere Masse

und stärkere oder alleinige Entwickelung in den kleineren Fächern die ur-

sprüngliche und Hauptmusculatur des Thieres bilden.

Retterer & Lellevre(i] finden im Centrum teudineum des Zwerchfelles von

Lepus und Cavia, dass weder Sarcolemm noch Kittsubstanz die Muskel- und

Sehnenfibrillen trennt, sondern dass unter Aufhören der Querstreifung erstere

in letztere übergehen.

Nach Schultze(^) gehen die Muskelfibrillen continuirlich unter Verlust der

Querstreifung in die Sehnenfibrillen über, und zwar schon innerhalb

des Sarcolemms, das von letzteren durchbrochen wird. Auch die färberischen

Reactionen stimmen. In der Rückenflosse von Hippocampus setzen sich sogar

einzelne Myofibrillen in collagene Fibrillen fort. Von einer Verkittung des

Muskels mit der Sehne kann keine Rede sein. Principiell ebenso verhält es

sich mit den Anlagen der platten Bauchmuskeln von Amphibien, den Rücken-

flossenmuskeln von Leuoiscus^ der Extremitäten- und Bauchmusculatur (Inscrip-

tiones tendineae) von Rana und den Myosepten von Pdobates-ha.vyen] sogar

mit Amphioxus, vornehmlich an den dorsalen und ventralen Myotomkanten, und

mit den Intercostalmuskeln von Homo. Bei P. und Siredon wurden auch die

bindegewebigen Bildungszellen der Sehne festgestellt, so dass die Fibrillen-
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continuität wohl auf eine ursprüngliche celluläre Continuität zurückgeführt

werden kann. — Froriep bestätigt die Beobachtungen S.'s, Maurer gleich-

falls, mit der Angabe, dass sich die Querstreifung sogar außerhalb des Sarco-

lemms in die Sehne fortsetzen kann; Held beobachtete bei i?awa-Larven die

Histogenese der Erscheinung, Roux weist auf die mögliche Umwandlung von

Muskel- in Sehnensubstanz hin, Fick trägt Bedenken wegen der relativen Mengen
der Fasern in Muskel und Sehne, Mol Her stimmt S. zu, Kohn erwähnt die

»elastischen Sehnen«, Emmel machte analoge Befunde bei Evertebraten,

Heidenhain hält an der Möglichkeit fest, dass die ungestreiften Myofibrillen-

enden doch contractu sind, und Ebner weist auf die alte Methode der Isolation

des Sarcolemms hin. — Hierher auch Schultze(^,*j.

Leiievre & Retterer untersuchen mit neuen Methoden das Sehnengewebe
von Cavia, Lepus, Ganis und Equus. Die Sehne besteht aus einem Syncytium,

in dem jede Zelle ihr Plasma in chromophile Körner (Chondriosomen) und
Hyaloplasma diflferenzirt hat. Erstere bilden anastomosirende Reihen (Chondrio-

miten), durchsetzen als Netz die Sehne und differeuziren nahe beim Kern
elastische Fibrillen. Das Hyaloplasma allein erzeugt die collagenen Fibrillen und
verbindet die Fibrillen unter einander wie auch mit den chromophilen Lamellen.

Die Sehnenzellen sind nicht abgeplattet, sondern sternförmig. Die Maschen des

chromophilen Balkenwerkes umhüllen die »primären Fibrillenbündel«.

Nach Retterer & Lelievre(2) ist bei den Säugethieren die Anlage der Sehne
ein Syncytium: ein oberflächlicher Theil der Zellen bildet unter Verschmelzung

das lockere Bindegewebe der Sehne, es bleibt Nichts als ein platter Zellkörper

mit Kern (endotheliale Auskleidung der Autoren) von den Zellen erhalten.

Ein anderer Theil der syncytialen Anlage liefert durch Diflferenzirung seines

Hyaloplasmas die Sehnenfaserbündel. Zwischen den Bündeln bestehen schräge

Anastomosen, so dass ein Netz in der Sehne entsteht.

Nach Retterer & Leiievre (^) haben die verkalkten Sehnen der Zehen von

Meleagris, sowie vielen anderen, namentlich schweren und viel laufenden Vögeln

eine äußere Scheide von gewöhnlichem Sehnengewebe, während innen unter Ver-

mehrung und Hypertrophie die Zellen einen vesiculösen Charakter annehmen,

und das fibröse Gewebe gleichfalls hypertrophirt und verkalkt. Auch kommt es

zu perivasculärer Bildung von echten Knochen mit Haversischen Lamellen, wo-

bei sich die vesiculösen Zellen in echte Knochenkörperchen verwandeln.

Nach Retterer & Leiievre (^^) entsteht die Sehne aus einem Anfangs soliden

Syncytium, ohne dass es dabei zu einer Vermischung von Geweben kommt.

Der Theil der Zellen um den Kern ist chromophil, und von ihm geht ein

Netz von chromophiler Substanz aus, in dessen Maschen Hyaloplasma liegt

und die primären Sehnenbündel aus sich hervorgehen lässt. Die schrägen

Anastomosen zwischen den Bündeln kommen dadurch zu Stande, dass gewisse

Zellen theilweise verschleimen; so entsteht wie bei Schleimbeuteln und Gelenk-

höhlen eine Lücke, die von endothelartigen Zellen ausgekleidet wird.

Im Anschlüsse an die structurellen Difl'erenzen in den Muskeln der Vorder-

und Hinterextremitäten, die auf deren dynamische resp. statische Function zu

beziehen sind, untersuchen Retterer & Leiievre (*) auch die Sehnen der Extre-

mitäten bei Vesperugo und Miniopterus. Es zeigte sich, dass die auf Zug allein

beanspruchten Beugesehnen der Vorderextremität den Bau von fibrösen

Strängen haben; die Sehnen des Daumens und Hinterbeines, die in der Hänge-
lage des Thieres das Körpergewicht zu tragen haben, hypertrophiren und bilden

sich wenigstens zum Theil in ein vesiculös-fibröses Gewebe um.

Bei Teleostiern besteht nach IVIaurer(2) die ventrale Musculatur aus dem
primären Rectus, dem Obliquus ext. und dem Obl. int.; letzterer ist vom
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mächtiger, setzt sich an den Schultergürtel an und verschmüchtigt sich nach

hinten. Der Obl. ext. zeigt das umgekehrte Verhalten und erreicht den

Schnltergürtel überhaupt nicht. Bei sehr starker Entwickelung der Thoracal-

flosse tritt der Obl. int. sogar oberflächlich hervor, und der ext. reicht noch

weniger nach vorn. Dieses Verhalten ist bei Acipenser besonders gesteigert. Die

Ventralmusculatur ist stets deutlich segmentirt. Bei Ceratodus sind die beiden

Obliqui gleich dick und bilden ventral gemeinsam den Rectus. Auf der Innenfläche

des Obl. int. liegt eine Aponeurose mit einem Faserverlauf ähnlich dem Trans-

versus trunci der Amphibien. Der Obl. int. tritt zu den Rippen in Beziehung,

bildet also einen Intercost. int. C. vermittelt zwischen den Teleostiern und
Amphibien; vielleicht ist sogar die erwähnte Aponeurose ein rückgebildeter

Trans, trunci. Bei C. ist in der Rumpfmitte der Obl. ext. in 2 Schichten ge-

sondert, von denen nur die innere in den Rectus übergeht, während sich die

äußere durch ihren Faserverlauf scharf vom Rectus abgrenzt. Vorn und hinten

ist der Obl. ext. mehr einheitlich, doch verlaufen die oberflächlichen Fasern

schräger als die tiefen. Es zeigt sich also die beginnende Sonderung in einen

Obl. ext. superf. und einen prof. (Amphibien). Die obenerwähnte Aponeurose

verhält sich bei C. ebenso. — Hierher auch unten p 183 Braus (^) sowie über

die Flossenmuskeln p 183 Müller und p 184 Hammarsten.
Nach Holmqulst ist bei den Teleostiern der Constrictor ventralis hori-

zontal und vertical gespalten. Die horizontale Spaltung, phylogenetisch die

frühere, bewirkt die Entstehung des primären Intermandibularis, Protractor

hyoidei und der Hyohyoidmuskelu [Lepidosteus^ AWuJa, Gymnarchiis). Die

verticale trennt vom prim. Intermaud. hinten den Intermand. II ab, der mit

dem Protr. hyoidei in Verbindung tritt und dessen secundäre Mandibularinsertion

vermittelt (übrige Teleostier, Amia). Der Protr. hy. ist entweder primär, oder

secundär durch Vereinigung mit der abgetrennten Intermandibularisportion ent-

standen [Amia, Esox, Sahno, Osteoglossum, Acanthopterygier)
;

jener hat 1,

dieser 2 Mandibularinsertionen, die zwischen sich den sec. Intermand. fassen,

oder endlich [Clupea, Barbus, Characiniden, Gadiden, Pleuronectiden) die hintere

Portion des prim. Protr., vereinigt mit dem abgetrennten Hintertheil des prim.

Intermand., hat blos eine Mandibularinsertion ventral vom secundären Intermand.

Mit steigender Diflerenzirung bildet sich der sec. Intermand. bis zum völligen

Schwund zurück. Das Stadium von Esox erscheint als Ausgangspunkt für

2 Entwickelungsreihen; die eine führt über Sahno und Ost. zum 3. Typus,

die andere zu den Acanthopterygiern. Bei den letzteren bleibt zum Unter-

schied vom Typus 3 der sec. Intermand. kräftig. Bei Anguilla entsteht aus

den Rumpfmuskeln ein sec. Constrictor der Kiemenbogen als Ersatz des

mangelhaften Opercular- und Branchiostegalapparates. Der Constrictor der

Ganoiden führt continuirlich zu dem der Teleostier hin.

IVlaurer(^) setzt seine Untersuchungen über die ventrale Rumpfmusculatur
an Menohranclms^ Metiopoma und Amphiuma fort. Menoh. schließt sich noch

ziemlich eng au Siredon [s. Bericht f. 1891 Vert. p 127] an. Die secundäre

Muskelgruppe ist bereits entwickelt, aber im Vergleich mit der primären noch

relativ schwach. Zu ersterer gehören: Obl. ext. prof., Obl. int. und Rectus

prof., zu letzterer Obl. ext. superf., Transversus und Rectus superf. Primitiv

ist auch die Segmentirung : alle Muskeln (mit einer Ausnahme) sind seg-

mentirt, die Myosepten greifen einheitlich durch alle Schichten und hangen

noch fest mit der Cutis zusammen, daher geringe physiologische Sonde-

rung der einzelnen Muskeln. Nur der ventrale Theil des Transversus, frei

von Septen, bildet eine einheitliche, daher selbständige Platte. Der Septen-

schwund beginnt am Transversus. Bei Menop. fehlt scheinbar die Zweigliederung
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des Obl. ext., doch zeigen Ursprung und Insertion, dass eine dünne oberfläch-

liche Lage des auffallend dicken Muskels dem Obl. ext. superf. entsprechen

muss, der eben allmählich in die tiefe Portion übergeht. Damit stimmt auch

GryjjtohrancJms überein. Die Vereinigung der beiden Obl. ext.-Portionen des

sonst sehr vorgeschrittenen Muskels ist sicher secundär. Dorsal ist er bereits

von Myosepten frei, daher uusegmentirt und sowohl der Haut, als auch dem Obl.

int. gegenüber selbständig geAvorden. Bei Proteus beschränkt sich die Ver-

schmelzung auf die mittleren Muskelpartien, während an Ursprung und Insertion

die oberflächliche und tiefe Lage getrennt sind. Bei Salamandra spielt sich

übrigens ontogenetisch eine ähnliche Verschmelzung zwischen Obl. int. und

Transversus ab. Amphiuma ist am weitesten umgebildet. Zwar sind die

4 Schichten der seitlichen Bauchwaudmusculatur erhalten, doch haben Obl. ext.

superf. und Transv. ihre Segmentirung ganz eingebüßt. Für die mehr abge-

leitete Stellung von A. spricht auch die mächtige Abdominalportion des Pecto-

ralis, die nur aus einer ehemaligen stärkeren Entwickelung der Vorderextremität

erklärbar ist. — Die Sonderung des Rectus in eine superficielle und eine tiefe

Portion, ein fast durchgreifender Charakter der Urodelen, ist bei A. und Proteus

zwar nicht nachweisbar, doch spricht die starke Ausbildung des Rectus und
seine Sonderung nach vorn zu in eine tiefe Zungenbeinportion und eine ober-

flächliche Sternal- und Pectoralisportion dafür, dass das Material für beide

Recti hier vorliegt. Die Ursache der verschiedenen Muskelsonderung liegt

namentlich in der Locomotion (Land- oder Wasserleben) und Fortpflanzungs-

art. Bei den Caducibranchiaten: stärkere Ausbildung der secundären Gruppe,

Freiwerden einiger Muskeln, gewöhnlich mit Aufgabe der Segmentirung (Aus-

nahme S. mit ganz freiem jedoch segmentirtem Rect. prof.); bei den Perenni-

branchiaten: schwerfällige Bewegung, mangelhafte Sonderung. Der theilweise

gesonderte Transversus steht wohl in keiner Beziehung zur Locomotion. Lange,

sich schlängelnde Thiere zeigen Sonderung einzelner Muskeln und Verlust der

Segmentirung. Die Abstammung einiger Muskeln, namentlich des Transv. und
Obl. ext. superf., von den Seitenplatteu ist wenigstens für die Amphibien
zurückzuweisen. Zwischen dem Fasercaliber und der Nuancirung der Bewegung
scheint insofern eine Beziehung zu bestehen, als letztere sich mit abnehmendem
Caliber steigert. So unterscheidet sich bei den Urodelen die secundäre von

der primären Ventralmuskelgruppe durch viel dünnere Fasern.

Nach eingehender Beschreibung der Arm- und Hand-, resp. Unterschenkel-

und Fußmusculatur zahlreicher Tetrapoden fasst Ribbing seine Resultate in

folgender Weise zusammen. Die Urodelen zeigen vielfach noch ein ursprüng-

liches, sehr übereinstimmendes Verhalten an vorderer und hinterer Extremität; die

ursprünglichsten sind in wesentlichen Punkten (Insertion des Ext. digit. comm.
an den Endphalangen) Cnjptohranchus und Menopoma. Das Verhalten der

Monotremen deutet auf eine Abstammung von Thieren hin, bei denen die Unter-

schenkelextensoren noch primitiver angeordnet waren. Sehr früh hat wohl die

Abtrennung der Anuren begonnen. Einige Ähnlichkeiten dieser mit Reptilien

und Säugern sind blos Analogien. Hingegen deuten einzelne Eigenthümlichkeiten

bei ihnen auf eine eigene, hohe Specialisation hin. Discogloss^us ist in vielen

Beziehungen ein primitiver Anure. Die Chelonier sind ein früh losgetrennter

und specifisch entwickelter Reptilienstamm, der in einigen wesentlichen Punkten
die Anurencharaktere bewahrt hat, in anderen auch mit den Sauriern über-

einstimmt. Diese zeigen eine hohe Diflferenzirung der distalen Extremitäten-

musculatur. Unter ihnen hat Sphrnodon zwar ein typisches Sauriergepräge,

aber noch einige alterthümliche Charaktere, die übrigens manchen Sauriern

auch nicht ganz fremd sind. Die Ascalaboten und Chamäleontiden haben sich
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ihrer Musculatur nach früh vom Saurierstamm getrennt. Die Crocodilier

stimmen mit den Sauriern überein, haben aber neben einigen Neuerwerbungen

primitive Charaktere besser bewahrt. Die Entwickelung der Crocodilier und

Saurier verlief lange gemeinsam. Die Mammalia scheinen sich durch sehr alter-

thümliche Charaktere den Urodelen unmittelbar anzuschließen (z. B. das oben

erwähnte Verhalten bei Cryjyf. und Men.)\ da aber die meisten Urodelen diese

Eigenschaften vermissen lassen, andererseits auch die Vorfahren der Vögel und

Auuren jenes primitive Verhalten besessen haben müssen, so bilden bereits die

Urodelen einen Seitenzweig des Hauptstammes. Die gemeinsamen Vorfahren der

Keptilien und Säuger standen höher als die Urodelen, so dass ihr diphyletischer

Ursprung aus urodelenähnlichen Vorfahren unwahrscheinlich ist. Denn beiden

Gruppen kommen manche Einrichtungen in gleicher Weise zu, allerdings sind

bei Säugern die langen Beuger, bei den Vögeln die kurzen Hand- und Finger-

muskeln besser entwickelt. Die Monotremen sind zwar unter den Säugern sehr

primitiv, zeigen aber einige sie von den directen Säugervorfahren trennende

Besonderheiten. Die Marsupialier vermitteln im Allgemeinen zwischen Mono-

tremen und Placentaliern. Das primitive Verhalten der hinteren Extremität

bei den Chiropteren ist vom typischen Placentalierzustande durch Reduction

herzuleiten (Reste verloren gegangener Muskeln bei einigen Arten). Die Vögel

stammen von einer auch den Crocodiliern und Sauriern zugehörigen Vorfahren-

reihe ab, die sich nach der Musculatur wie ein einfacher Saurier verhielt.

Allgemein handelt es sich bei den Modificationen der distalen Extremitäten-

musculatur um Vererbung erworbener Eigenschaften, nicht um durch Zuchtwahl

fixirte blinde Variation.

Sawalischin untersucht an großem Material den Flexor comm. brevis

digit. pedis bei den Primaten (iucl. Homo). Während der Muskel bei

manchen Säugern noch mit dem Plantaris zusammenhängt, bei anderen selbst-

ständig vom Calcaneus oder der Plantarissehne entspringt, besteht er bei den

Monotremen, Marsupialiern und Primaten aus einem oberflächlichen und einem

tiefen Kopf. Bei den Prosimiern ist der oberflächliche Kopf ziemlich reducirt,

der tiefe gut entwickelt, bei den Platyrrhinen jener relativ kräftig, dieser

reducirt. Die Catarrhinen haben alle den selbständigen Ursprung des ober-

flächlichen Kopfes vom Calcaneus gemeinsam, die Ausbildung der beiden Köpfe

ist verschieden, bei den Cercopitheciden z. B. der oberflächliche schwach, der

tiefe stark. Die Anthropomorphen nähern sich den höheren Prosimiern und

einigen Platyrrhinen. Bei Satt/ms ist der tiefe Kopf fast ganz zurückgebildet.

H. schließt sich den höheren Catarrhinen an, doch zeigen Varietäten bald an

diese, bald an jene Species derselben Anklänge, z. B. häufig an *S. Einzelne

Befunde an farbigen Rassen ergaben afienartige Zustände. Im Allgemeinen

scheinen die nichteuropäischen Rassen, vielleicht im Zusammenhang mit der

größeren Greiffähigkeit des Fußes, primitiver zu sein in Hinsicht auf die

Primatengruppe allein, die europäischen dagegen primitiver im Vergleich mit

niederen Säugern, höher im Vergleich mit den Primaten.

Maurer (^) bekräftigt an einem jungen Hipiwpotamus seine Ansicht von der

Herkunft und Homologie der Serrati postici. Der S. p. sup. und inf. sind ver-

schiedener Abstammung, da im gleichen Körpersegmente Zacken von beiden

neben einander bestehen. Der Faserverlauf und gewisse Zusammenhänge

sprechen für eine Zugehörigkeit des Sup. zu den Intercostales externi, des

Inf. zu den Intercost. interui. Letzterer durchsetzt mit seinen Zacken den

Intercost. ext. und hat ihn wohl bei seiner Entwickelung von innen nach

außen durchdrungen. Auch die Innervation spricht für die oben erwähnte Zu-

gehörigkeit der Serrati postici zu den beiderlei Intercostalsystemen.
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Aus Ruge's detaillirter Darstellung der Gesichtsmusculatur vou HyJo-

bates leucisoiis und synclactylus geht hervor, dass Vieles an recht primitive Zu-

stande, z. B. an die Prosimier und niederen Aften anschließt, während in

manchen Beziehungen die Übereinstimmungen mit den übrigen Anthropoiden

und sonstige Befunde auf eine höhere Diflerenzirung hinweisen. Die Trennung

der tiefen und oberflächlichen Muskelschicht ist auch hier vollkommen, doch

deutet Einiges in der Verzweigung des Facialis auf den schon bei niederen

Säugern verloren gegangeneu Zusammenhang der beiden Schichten hin. Von
den beiden Species zeigt /. das primäre, s. das abgeleitete Verhalten, doch

gilt dies nicht für alle Details, sondern auch das Umgekehrte kommt vor.

Durch den Besitz eines Triangularis entfernt sich H. sehr stark von den

Prosimiern.

Chaine(^) untersucht die Gesäßmuskeln der Tetrapoden. Die oberfläch-

liche Schicht wird repräsentirt durch blos 1, durch 2 oder durch 3 Muskel-

bündel. 1) Hier können wieder mehrere Fälle verwirklicht sein. Bei den

Sauriern und Cheloniern ist wirklich nur der Glutaeus superfic. vorhanden,

doch könnten seine vorderen Fasern schon dem M. fasciae latae entsprechen.

Bei den Batrachiern ist der Gl. superf. mit dem M. f. latae verschmolzen, bei den

Monotremen wieder entspricht er dem vereinigten Gl. superf. und Caudofem.

superfic. Endlich sind in ihm bei Galeojnthecus, Insectivoren, Chiropteren,

Marsupialiern etc. alle 3 genannten Muskeln vereinigt. 2) Die 2 Muskeln ent-

sprechen entweder dem Gl. superf. und dem M. fasc. latae, während der Caudofem.

superf. fehlt {Homo normal, Anthropoiden, Crocodilier), oder wie bei Gapromys

sind es der Gl. superf. und der Caudofem. superf., während der M. fasc.

latae fehlt, oder endlich das vordere Bündel entspricht dem M. fasciae

latae, das hintere dem Glut, superf. und Caudofem. superf. [Hyrax). 3) Die

getrennten Muskelbündel entsprechen auch den einzelnen genannten Muskeln

[Homo bei Anwesenheit eines Caudofem. superf., Lemuriden, Sorcx, Talpa^

Carnivoren etc.). Die tiefe Schicht, die im vollkommenen Zustande aus den

Glut. med. und prof. besteht, ist im^Allgemeinen einheitlicher insofern, als die

beiden Muskeln oft von einander nicht unterscheidbar sind. Hingegen zerfällt

diese Lage leicht longitudinal in Bündel. Bei Reptilien und Vögeln bildet die

tiefe Schicht eine einheitliche Masse, bei Batrachiern scheint das ganze Gebilde

mit anderen Muskeln verschmolzen zu sein. Sehr selten ist bei Säugern die tiefe

Schicht defect, nie fehlen aber beide Muskeln gleichzeitig, so dass, wo der

eine als fehlend beschrieben wird, er wohl nur mit dem anderen verbunden

ist (Prosimier, Insectivoren). — Es folgen Betrachtungen über den Zusammen-

hang der Gesäßmuskeln mit dem aufrechten Gang bei Homo^ wobei die Lage

der Ursprungstellen der Glutaei hinter der Frontalebene des Femur wesentlich

sein mag, so dass die Muskeln eine hintere Lage haben, während sie bei den

anderen Säugern lateral verlaufen.

Klaatsch knüpft an eine Muskelvarietät bei Homo phylogenetische Betrach-

tungen an. Ein schmales Muskelband, das sich vom Caput breve des Biceps

femoris loslöst und an der Vorderfläche der Tibia inserirt, vergleicht er mit

dem Tenuissimus vieler Säuger. Dieser ist die mediale Portion eines Muskels,

von dem entweder diese oder die laterale, eben der kurze Bicepskopf, sich er-

halten können. Hier sind beide Portionen erhalten geblieben, resp. haben sich

aus dem persistent gebliebenen Bildungsmaterial differenzirt.

Nach Brauer (2) ist (mit Sundevall und Gadow, gegen Hesse und andere

Lehrbücher) der M. ambiens (gracilis) der Vögel kein Zehenbeuger, vielmehr

hat jede Zehe ihren eigenen Flexor. Verf. bildet diese Muskeln von Pavo ab.

[Mayer.]
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Über die EUbogengelenkflächen der Haussäugethiere s. A. Zimmermann.
Bei der phylogenetischen Betrachtnng des Kiefergelenkes recapitulirt Lubosch(^)

zunächst den Inhalt seines ausführlichen Buches [s. Bericht f. 1910 Vert. p 22]

in folgender Weise. Die Gelenkgenese durch Spaltbildung im embryonalen

Bindegewebe ist den Amnioten eigen. Aus den nicht verknorpelnden Zwischen-

zonen der continuirlich vorknorpelig angelegten Skeletanlagen gehen die Gelenke

hervor. Der Modus der Gelenkbildung wird stets vom Zustande des aus-

gebildeten Gelenkes beherrscht: ein Gelenk entsteht desto früher und in desto

unreiferem Material, je höher es organisirt ist. Ferner hängt die Gelenkbildung

vom phyletischen Alter der betreftenden Verbindung ab. Aus der Combinatiou

der beiden Umstände ergeben sich so mannigfaltige Verhältnisse, dass ein Schluss

auf die Phylogenese unmöglich wird; hier entscheidet die stammesgeschichtliche

Untersuchung. Die phyletisch älteste Form der Skeletverbindung spielt sich

innerhalb des Knorpels ab, dann folgt vesiculöses Gewebe und Faserknorpel,

endlich fibröses Gewebe, und in diesem kommt es zuletzt durch Schwund der

Fasermassen zur Freilegung der Gelenkenden. Jedenfalls liegt der Gelenk-

entwickelung zunächst eine knorpelige Continuität phylogenetisch zu Grunde.

Zwischen Synarthrosen und Diarthrosen besteht eine Parallele. Zwar ist der

Ausgangspunkt für beide stets eine schmale faserige Verbindung (Synarthrose),

aber von hier geht die Entwickelung einerseits zur Diarthrose, andererseits

unter Verbreiterung der fibrösen Verbindungsmassen zu einer Synarthrose mit

freierer Beweglichkeit, die der discontinuirlichen Verbindung kaum nachsteht.

Der feinere Bau der Gelenke gestattet nur selten eine Ableitung aus einem

minder entwickelten homologen Gelenk einer anderen Species; meist handelt

es sich hier um Endformen, die höchstens auf einen gemeinsamen Ausgangs-

punkt zurückführen. — Das Squamosodentalgelenk der Säuger hat bei

Monotremen und Edentaten keinen Discus interarticularis , die Gelenkflächen

sind mit einer dicken fibrösen Schicht überzogen, in die am Condylus meist

Sehnenfasern vom Pterygoideus ext. einstrahlen. Tatusia und die Cetaceen

haben kein freies Gelenk, sondern eine continuirliche fibröse Verbindung. Alle

anderen Säuger (mit Ausnahme von Didelphys) haben ein Doppelgeleuk mit Dis-

cus interart. Dieser gehört offenbar zum Condylus, den er eng umschließt, und

von dem er wahrscheinlich durch Ablösung des fibrösen Überzuges entstanden

ist. Die Sehne des Pteryg. ext. strahlt in ihn ein. Doch sind beide Gelenk-

flächen auch hier von dünnen fibrösen Schichten überzogen, darunter Knorpel;

nur bei Insectivoren und Chiropteren ist der Knorpel nackt, aber auch der

Discus rein knorpelig. Das Quadratoarticulargeleuk der Nichtsäuger hat

keinen Discus und keine Beziehung zur Pterygoideussehne, die Gelenkflächen

sind immer knorpelig. Für eine vergleichende Betrachtung ist zu beachten,

dass die Form des Gelenkes nicht von der Art seiner Function etwa so ab-

hängt, dass die discuslosen Kiefergelenke der Monotremen und Edentaten rück-

gebildet wären. Die Differenzen der Form sind vielmehr der Ausdruck der

Phylogenese. Es gibt z. B. kräftige Kauer ohne Discus [Echidna]^ während

der nahverwandte Ornithorhtjnehus, der nicht kaut, denselben Gelenkbau zeigt.

Auch die Synarthrosen der Cetaceen dürften keiner Rückbildung entsprechen.

Wenn auch die eigenthümliche Bezahnung der discuslosen Species die Annahme
einer Rückbildung begreiflich macht, so handelt es sich hier doch um relativ

primitive Thiere. Das Squamosodentalgelenk der Säuger wäre allenfalls vom
Quadratoarticulargelenke der Haie ableitbar; aber dem widersprechen die übrigen

phylogenetischen Erfahrungen. Sicher ist also bei den Säugern ein den anderen

Amnioten fehlendes, neues Kiefergelenk entstanden, wohl durch Annäherung
des Dentale an das Squamosum. Verf. erwägt aber, ob sein allgemeines Gesetz
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von der Entstehung der Gelenke in einem Knorpel nicht auch hier, also beim
Meckelschen Knorpel, zutrifft. Die Säuger müssten dann von solchen Amphibien
oder Reptilien ausgehen, wo die Kaumusculatur sich noch direct an den Knorpel
ansetzte, ja vielleicht sogar von Thieren, die noch einen nackten, deckknochen-
freien Knorpel hatten. Auch die sehr stark differente EntAvickelung des

Kiefergelenkes der Säuger würde eher durch eine Knorpelgliederung, als durch
ein >Angliederungsgelenk« zu erklären sein, indem z. B. unter Anderem das

eine Mal blos fibröse Auflockerung, das andere Mal bloße Gelenkspaltbildung,

endlich durch den Zug der Pterygoideussehne auch der Discus zu Stande käme.

G. Electrische Organe.

(Referent: R. Gast.)

Garten berichtet zusammenfassend über Bau und Function der electrischen

Organe von Gymnotus, Ilalopterurus, Torpedo, Raja und Mormyrus.
Faure-Fremiet & Mironesco beschreiben die Chondriome und Bolischen Granula

aus den Platten des electrischen Organes von Torpedo.

H. Nervensystem.

(Referenten: für b. R. Löwy, für die anderen Abschnitte R. Gast.)

a. Allgemeines.

Über Untersuchungen der Spinalganglienzellen mit dem Ultramicroscop s.'

Marinesco('-3) und Marinesco & Minea, plastische Reconstructionen des centra-

len Nervensystems, der Ganglien und der »epitheliums neurosensoriels cepha-

liques« von Ovis Blljard(2), die Herkunft der Körnchenzellen im Nervensystem

F. Marchand.

Barbieri(^) sucht neue Beweise für seine Theorie, dass das Neuroplasma
halbflüssig ist [s. Bericht f. 1910 Vert. p 1461. — Hierher auch Barbieri(2).— Über den feineren Bau und die Regeneration des Nervensystems s. unten

AUg. Biologie Heidenhain.

Collin setzt seine Untersuchungen über die Variation der KerugröBe [s. Bericht

f. 1908 Vert. p 134, f. 1909 Vert. p 9 und 149] an Homo, Cavia und Lepus
fort uud constatirt, dass die dunklen Kerne durch das Auftreten von einer

Menge Paranuclein in 2 Arten (»forme figuree« [neutrophile Körner] und »forme

dissoute« [obscurcissement du caryoplasma]) charakterisirt sind. Die hellen Kerne
sind rnnd oder elliptisch mit großer Excentricität, die contrahirten bilden eine

schwach excentrische Ellipse. Aus dem ersteren Stadium tritt der Kern in das

2. durch beträchtliche Verkürzung der kleinen Achse und schwache der großen;

die Contraction erfolgt senkrecht zu der großen Achse, die gleichzeitig die

Hauptachse des Neurons ist. Nach der Contraction ist der Kern mindestens
2 mal, höchstens 12 mal so klein wie vorher. Sie gibt etwa einen Maßstab
für die Contraction des Zellkörpers ab.

Nach Legendre genügt für die Spinalganglienzellen von Säugern die Golgische

Methode nicht zur Identificirung des Binnennetzes mit dem >reseau spongio-

plasmique«, das mit Schollen incrustirt ist, beweist jedoch auch nicht ihre

differente Natur; die morphologische, chemische und physiologische Überein-

stimmung spricht aber für eine Identität beider Gebilde.

Besta(^) publicirt neue Methoden zur Demonstration des Binnennetzes der

Nervenzellen und constatirt, dass es zugleich mit den Nissischen Schollen und
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der Betheschen Substanz in den Zellen existirt. Neurofibrillen und Netz sind

keine Kunstproducte, jene sind besonders resistent und kommen zusammen mit

den Nissischen Schollen und der Betheschen Substanz in der Zelle und ihren Fort-

sätzen vor, und zwar in einem reciproken Gleichgewicht.— Weiter findet Besta(2),

dass das pericelluläre Netz der Nervenzellen unter pathologischen Verhältnissen

intact bleibt, wenn auch die Zelle selbst theilweise oder (seltener) ganz zerstört

ist. Die Modificationen des Netzes sind secundär bedingt durch Neuroglia-

wucherung. Das Netz bleibt auch intact, wenn die an ihm endenden End-
verzweigungen der Achsencylinder zerstört sind. Demnach ist es ein morpho-
logisches Element des Nervensystems, sicher kein Kunstproduct. — Über das

Choudriom in den Purkinjeschen Zellen s. Laignel-Lavastine & Jonnesco.
Nach Nageotte(^) verlaufen die Remakschen Fasern bei Lepus in einem

Schwannschen Syncytium ebenso wie die markhaltigen. Die Verzweigungen
jener bilden durch Anastomose ihrer Schwannschen Scheiden einen Plexus zum
Austausche der Neurite. Verf. bezeichnet die markhaltige Faser mit nur 1

Neurit als einfache, die Remaksche mit mehreren Neuriten als zusammengesetzte

Faser. — Hierher auch Nageotte(^).

Nageotte('*) untersucht in der Cornea von Lepus den Nervenplexus. Die

Begleitzellen bilden hier ein Syncytium, dessen Plasma in ein feines Reticulum

aufgelöst ist. In den Knotenpunkten liegen 4-5 Zellen vereinigt, die unter

einander mit blattartigen Fortsätzen anastomosiren und zahllose leicht wellige,

granulirte Fasern enthalten; diese bilden ein feines Netz auch in den zellfreien

Räumen. In den Plexusbalken liegen ähnliche granulirte Zellen; jene sind von
einer sehr feinen Membran umhüllt, die der Schwanuschen Scheide entspricht.

Die Schwannschen Zellen ähneln durch ihre Anordnung im Plexus den

Neurogliazellen der grauen Substanz der nervösen Centren, und ihre Abstammung
von der Glia wird dadurch wahrscheinlicher. Das plasmatische Randnetz der

Schwannschen Zelle in den Markfasern ist homolog den plasmatischen Ver-

zweigungen der Gliazellen. — Über Nerven und Schwannsche Zellen im Ovar
von Homo s. oben p 87 Winiwarter.

Retzius(^) untersucht die Nervenzellen von Myxine, Äcanthias^ Salamandra
und Lepus auf ihr Verhalten bei der Färbung nach Bioudi und constatirt, dass

(bei Erwachsenen) im Zellkörper und Kern sich Nichts grün, sondern Alles röth-

lich und violett färbt, letzteres besonders in Nucleolen, zum Theil auch im Kern-
gerüst. In Neuroblasten dagegen werden bei Sa. die Kerne grün, bei Äc.

violett oder röthlich. In der Mitose färben sich die Chromosomen der Neuro-

blasten stets grün. Bei erwachsenen Thieren werden die Kerue der Ependym-
und Neurogliazellen meist grün. — Über Fortsätze des Cytoplasmas der Spinal-

gauglienzellen und collagene Fasern in diesen s. Donaggio. — Hierher auch

Levi(i).

Retzius("') findet in den Nervenzellen von Acanthias und Lepus ein die

Neurofibrillen, Nissischen Schollen und »übrigen höher diflferenzirten Bildungen«

umschließendes Protoplasma, das aus einer hellen, scheinbar unstructurirten

Grundsubstanz (Paramitom im Sinne Flemming's) und feinen, meist gewundenen,

auch verästelten, aber nicht netzförmig zusammenhangenden Fäserchen (Mitom)

besteht, die Ketten von Körnchen enthalten. Schaumige oder wabige Beschaffen-

heit oder reticuläre Structur wurden nicht constatirt. — Über die mit Sudan III

färbbaren Körnchen in den Vorderhornzellen s. IVIawas(^).

Biondi(^) untersucht mit Ramön's Methode die feine Structur des Kernes der

Neurogliazelle und vergleicht sie mit der Nervenzelle bei Cavia, Lepus und
Golumba.

Paladino unterscheidet in einer zusammenfassenden Studie über die Neuro-
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glia der Vertebraten und ihre Beziehungen zu Nervenzellen und Fasern eine

ependymale und eine interstitielle tiefe und oberflächliche Neuroglia. Jene

wird von den Ependymzellen und Abkömmlingen der Spongioblasten um den

Centralcanal gebildet. Die längeren oder kürzeren Fortsätze der Ependymzellen

und die der anderen unregelmäßig sternförmigen verzAveigen sich vielfach, und
die beider Zellarten verschmelzen mit einander. Die interstitielle Neuroglia

bildet dann das Gerüst der übrigen weißen und grauen Substanz, ferner eine

dünne perimedulläre Schicht. Von dieser wie von der tiefen Schicht der Pia

mater gehen centripetale Septen aus, die zusammen mit den aus der grauen

Substanz kommenden ein Gerüst bilden, das die Faserstränge in immer dünnere

Bündel trennt und schließlich jede Faser einhüllt. Die Septen von der Pia

mater sind meist dicker und bestehen aus Gefäßen und Neuroglia. Größe und
Form der Zellen variiren sehr stark, die Form ist ein Ausdruck des Stadiums

der Zellen: solche, die zuerst einen Plasmakörper mit 1 (oder 2) Kernen haben,

verlieren im Alter beides und bilden dann nur noch den Knotenpunkt ihrer

Fortsätze; andere verlieren ihre Fortsätze und bleiben nur als Kern mit dünner

farbloser Plasmahülle bestehen (Gliakerne von Retzius und Weigert). Die Fort-

sätze variiren stark nach Zahl, Länge und Dicke ; durch sie treten die Zellen

mit näheren (proximale Verbindung) oder entfernteren (distale Verbindung) Zellen

in Connex. Die Nervenzellen liegen in Lacunen, die von den Neurogliafasern

umgeben sind; von diesen bilden die feinsten Fäserchen ein pericelluläres Netz,

von dem aus ein feineres endocelluläres engmaschigeres Netz bis zum Kern vor-

dringt. An den Knotenpunkten des pericelluläreu Netzes können kleine Glia-

körperchen auf der Zelle oder halb in sie eingesenkt liegen. Bei alternden

oder pathologischen vacuolisirten Zellen kann das Eindringen der Glia beson-

dere Dimensionen annehmen. — Das pericelluläre Neuroglianetz setzt sich auf

Dendrite und Neurite fort und bildet in der Markscheide ein complicirtes Skelet

von Fasern mit Körperchen verschiedener Größe, wird hier auch manchmal
durch Gliafasern von Zellen, die nicht direct an der Faser liegen, verstärkt.

— Die Glia ist doppelter Herkunft: Ecto- oder Mesoglia (mit anderen Autoren).

Sie ist nicht nur ein Stütz- und Isolirgerüst, sondern lässt auch die Plasma-

säfte in den Räumen um das intracelluläre Netz bis in die Zelle dringen. —
Die Nervenzellen sind unter einander in verschiedenen Richtungen und Ent-

fernungen verbunden, ihre Fortsätze verzweigen sich überall hin, bilden aber

längs der Grenze zwischen den dorsalen und ventralen Säulen associative Bündel

mit Querverbindungen zu jenen; die Zellen in den Bündeln sind groß, meist

multipolar. Den Bündeln liegt ein weitmaschiges Netz von Zellfortsätzen an.

Die Nervenzellen sind Centren »oltrecche di coordinazione, di propagazione in

opposte direzioni di eccitazioni sensitive e motorie«.

Fieandt versucht die Beziehungen der sich mit Wolfram-Hämatoxylin fär-

benden Gliosomen zu den Mitochondrien, die Structur der Chondriosomen in

der Glia sowie der Großhirnrinde von Canis zu ermitteln. Danach sind

die Gliosomen zum Theile Mitochondrien, und das Körnchen führende Glianetz

der Hirnrinde ist ein netzförmiges Chondriomitom. Die Gliosomen sind dicht

um die Sphäre (Idiozom) der Gliazelle angehäuft und nicht selten zu pseudo-

nucleosomenähnlichen Gebilden verschmolzen. Die Chondriomiten in der Glia-

zelle und die balkenförmigen Ch. im feinen Glianetze der Hirnrinde verlaufen oft

radiär in Bezug auf das Microcentrum. [Löwy.]

Biondj(2) untersucht mit Silbermethoden die Einschlüsse im Kern der Kern-
und Körnerzellen der Hirnrinde von Cavia, Lepus und Columba und beschreibt

sie eingehend.

Braus (2) bespricht zusammenfassend die Entstehung der Nervenbahnen
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und gibt seiue hypothetische Vorstellung von der Ausbildung des Nervensystems

wieder. Die Plasmodesmen und die eventuell in sie eingeschalteten peripheren

Zellen (»Leitzellen«) sind ein altes, allen vielzelligen Organismen ursprünglich

eigenes Reizleitungsystem, das auch allen Embryonen höherer Thiere zukommt,

dann aber durch ein neues System mit typischer neurofibrillärer Substanz er-

setzt wird; dieses sammt seinen llülleu bilden vom Centralnervensystem aus

die Neuroblasten. Dabei folgt wohl das Neurit dem alten Weg des Plasmo-

desmensystems. In vitro braucht der Nerv kein Leitgebilde, benutzt aber stets

Fasern in situ; diese können dabei rein stereotropisch wirken, leiten aber in

situ vielleicht specifisch. Es muss noch entschieden werden, ob das Fehlen

specifischer Nervenbahnen an das der Plasmodesmen gebunden ist. — Weiter

bespricht Verf. zum Theil in Gleichnissen die Ursachen, die den wachsenden

Nerv richtig leiten, und geht auf die Neuronenlehre ein.

Nach Civalleri verlaufen bei Embryonen von Gallus die centralen Nerven-
fasern zuerst in den Balken des syncytialen Randschleiers. Ihre Markhülle

legt sich aus feinen lipoiden Granulis an, die zuerst diflus in den Trabekeln

des Syncytiums entstehen und sich dann zu einer homogenen Schicht um jede

Nervenfaser legen. Nun treten aus den Syncytialtrabekeln eine neue Art

von Protagongranulis zu jenen, und so erhält die Scheide ihren Myelincharakter;

vielleicht betheiligt sich daran auch, obwohl secundär, das Neuroplasma. Die

aus dem Syncytium entstehenden Neurogliazellen behalten gleich diesem die

Fähigkeit bei, Markgranula zu bilden. Viele Zellen werden in Folge der Lage

der Fasern in der Masse der Trabekeln zuerst ringförmig und entsprechen so

den myelogenen Zellen der Autoren; später bei der Verdickung der Mark-

scheide wird dann die Gestalt der Neurogliazellen bestimmt. Die Markscheide

der centralen Nervenfasern ist rein ectodermal.

Mühlmann (^) studirt Bau und Wachsthum der Nervenzellen bei Lepus^

Cavia, Bos, Ovis und Homo. Das Plasma unterscheidet sich schon früh von

dem anderer Zellen durch eine basichromatische Substanz, die von der des

Kernes verschieden ist, zuerst körnig-diffus im Zellleib liegt, sich dann in inter-

fasciculären Schollen ansammelt und das Tigroid bildet, das im Leben wohl

gelöst ist und erst nach dem Tode körnig wird. Da sie in enger Beziehung

zu den Neurofibrillen steht und die von deren Bündeln gebildeten Maschen

ausfüllt, so ist sie physiologisch wichtig. Nach der Tigroidsubstanz treten

einzelne fettige Körnchen auf, vermehren sich und werden durch ein »farbiges

Beigemisch« zu Pigment (bei Adulten in großen Haufen). Die lipoide Eigen-

schaft kann in hohem Alter verloren gehen, es bleibt nur der Pigmentcharakter.

Das Anfangs reichliche Nuclein wird allmählich reducirt, indem es von mehreren

Nucleolen auf einen übergeht, hier zunächst eine Schale bildet, dann aufgelöst

wird und verschwindet. Im Nucleolus bilden sich die Lipoidosomen , die

chemisch analog denen des Plasmas sind, aber bald verschwinden und Va-

cuolen hinterlassen. Das Nuclein ist »bekanntlich derjenige Bestandtheil der

Zellen, worin die formative Thätigkeit derselben zuerst ausgelöst wird«. Mit

seiner Verringerung steht deshalb die geringe Regenerationsfähigkeit der Nerven-

zelle in Zusammenhang. Auch die Zellreproduction hört sehr früh auf, und dann

findet ein Schwund der Zellen statt; »an den hinterbliebenen wächst zwar die

absolute Größe der Kerne, aber sie tritt im Vergleich mit der Protoplasma-

bildung an Größe zurück, ihre relative Größe wird also reducirt«. Auf Reduc-

tion beruht auch die lipoide Pigmentirung des Plasmas. Die Ernährungstö-

rungen in den Nervenzellen werden durch das Gesammtwachsthum des Thieres

(nicht durch das Alter, sondern die Größe) bedingt. — Hierher auch Marcora(^).

BurrOWS isolirt Gewebestücke von G^a//«/s-Embryonen (von der 60. Brut-

Zaol. Jahresbericht. 1911. Vertehrata.
'
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stunde) in Blutplasma adulter G. und beobachtet das Wachsthum. Vom
embryonalen Neuralrohr auswachsende Fasern zeigen eine amöboide End-

anschwelhmg ; eines der Pseudopodien verlängert und verstärkt sich beim Weiter-

wachsen, und an ihm wandert die Endanschwellung weiter. Das Wachsthum

dauert bis 72 Stunden, dann wandert die Endanschwellung meist wieder zurück,

ähnlich dem Rückzug eines Amöben-Pseudopodiums. Vor- und Rückwanderung

können auch alterniren. Die Nervenfasern sind histologisch die von normalen

embryonalen Nerven. In lockerem Blutplasma spaltet sich der Nerv in feine

Fibrillen und Äste, die häufig anastomosiren, in dichtem bilden sich compac-

tere Faserenden. Nur in einem von 40 Versuchen wuchs eine Faser in ein

benachbartes Gewebestück, wurde aber wohl durch ein dichteres Fibrinband

dirigirt. Die Nervenfasern haben keinen Einfluss auf Wachsthum oder An-

ordnung der Mesenchymzellen, mit denen sie zusammen liegen. Waren Myo-

tome mit dem Neuralrohr isolirt, so hatten die Nerven ein ähnliches Aussehen

wie die im normalen Embryo. Nur selten wachsen Nervenzellen am Nerven

entlang aus. — Das seltene Wachsthum der Muskelzellen bestand in seit-

lichem Hervortreten kurzer Ketten gestreifter Zellen vom Myotom oder Herzen

aus; die neuen Herzmuskelzellen contrahirten sich im gleichen Rhythmus wie das

Herzstück, von dem sie stammten. — Die interstitiellen Mesenchymzellen
wachsen in continuirlicher Schicht über die Gewebestücke oder dringen in ver-

schiedenen horizontalen Ebenen in das Blutplasma und bilden hier continuirliche

Lager, lange Zellketten oder bleiben isolirt. Zuerst ist der Zellumriss undefi-

nirt. Die Zellen bewegen sich sehr langsam; bei der Wanderung an den Fi-

brinbalken entlang stehen sie unter einer bestimmten Spannung und runden sich

ab, sobald diese aufgehoben ist. Die Form der Spindelzellen ändert sich nicht,

wohl aber die der Sternzellen und unregelmäßig geformten Wanderzellen. Die

Blutplasmastructur beeinflusst die Wanderung der Zellen.

Paton setzt seine frühere Untersuchung [s. Bericht f. 1907 Vert. p 140]

über die ersten Bewegungen der Vertebraten-Embryonen und die gleichzeitige

Diflferenziruug des Nervensystems an Scyllmm., Pristinrus^ Torpedo^ Gobius

und Lacerta fort und prüft den Einfluss von Chemiealien auf die Bewegungen.

— An einem Embryo von P. von 4,5 mm Körperlänge bewegte sich »^"r Körper

und pulsirte das Herz, aber die Kerne im Rückenmark zeigten noch keine

Neuroblasten- und Fibrillenanlagen. Cocain hemmt erst, wenn periphere Neuro-

blasten differenzirt sind [T. von 7 mm Länge, im Lateralis). Bei S. bestehen

schon Bewegungen, kurz bevor die Streifung der Musculatur auftritt und etwas

länger vor dem Erscheinen von Neuroblasten. — »General motility« und Reac-

tionen auf Reize sind zuerst autochthon und werden erst später durch das

Nervensystem regulatorisch beeinflusst.

Agosti transplantirt bei Lepus Spinalganglien unter die Haut des Ohres. Die

meisten Nervenzellen verschwinden sehr schnell, und das Gewebe des Gang-

lions wird durch Bindegewebe ersetzt. Einzelne Zellen in der Peripherie bleiben

länger am Leben und zeigen Neubildungen, die aber nur eine Volumvergröße-

rung des Cytoplasmas sind. Als Regenerationen sind die Fasern anzu-

sehen, die mit einer Anschwellung enden, sie sollen wohl die zerstörten Fasern

ersetzen. Die nervösen Plexus dienen wohl mehr zur Verbindung zwischen

Neuronen gleicher Art als zur Ernährung. Im transplantirten Ganglion findet

gleichzeitig terminale und collaterale (mit Nageotte) Regeneration statt.

IVIodena(2) untersucht mit Donaggio's Methode die Regeneration am Ischia-

dicus von Lepus, Canis und Felis. Einige Stunden nach der Operation zeigt sich

schon De- und Regeneration. Zu dieser gehört die Bildung von lateralen Zweigen,

die mit Anschwellungen enden, zu jener Vacuoleu, laterale Dornen, Schwund
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der Fibrillen. Die Achsencylinder enden sehr oft mit kegelförmigen Verdick-

ungen, von denen manchmal eine collaterale Faser abgeht. Verf. bringt Bilder,

die die zahlreichen Regenerationsvariationen wiedergeben. — Hierher auch

IVIodena(^).

0. Rossi ergänzt seine früheren Untersuchungen über die Regeneration im
Nervensystem [s. Bericht für 1908 Vert. p 135, f. 1909 p 147, f. 1910 p 152]
durch neue Beobachtungen an Felis, Canis und Lepus über den Faserverlauf

in den Wunden und über Neurotropismus, diesen besonders nach Transplan-

tation. Es handelt sich um das Aufpfropfen eines Stückes einer hinteren

Wurzel auf den centralen Stumpf des Ischiadicus von C, einer hinteren Wurzel
mit Ganglion quer zum Ischiadicus von 6'., Einschieben eines Spinalgauglions

von L. zwischen peripheres und centrales Stück des Ischiadicus von C, Über-
tragen eines Stückes des Rückenmarkes von G. in den Ischiadicus, Einführen

des centralen Stumpfes einer vorderen Wurzel der einen Seite und des peri-

pheren einer hinteren der anderen Seite in eine Wunde des Rückenmarkes,
sowie um Transplantation von Nerven von C. auf solche von L. und um-
gekehrt. Verf. beschreibt die Regenerationsbilder und kommt zu dem Schluss,

dass das implantirte Stück schon theilweise oder ganz seine vitalen und mor-
phologischen Qualitäten verloren hat, bevor die neuen Fasern hineingewachsen

sind. — Hierher auch U. Rossi(i) und IVIichailow(-^).

Nageotte(^) untersuchte am Ischiadicus von Lepus die Schwannsche Scheide
und Markscheide bei vorgeschrittener Wallerscher Degeneration. 30 Tage nach
der Operation ist das Myelin resorbirt, aber die Fasern behalten ihre Indivi-

dualität bei. Die degenerirte Faser besteht aus einem Paket coUagener Fasern,

in deren Achse als Rest der Schwannschen Scheide ein feiner Plasmafaden
liegt (filament syncytial de Schwann). Dieser Faden ist continuirlich, trägt

manchmal vielkernige myelinhaltige Anschwellungen oder nur stäbchenförmige

Kerne. Die collagene Scheide der degenerirten Fasern besteht also aus vielen

Längsfibrillen in einer continuirlichen Membran. Die Anordnung der Schwann-
schen Zellen zu einem Syncytium bei der Degeneration entspricht der normalen,

das »filament syncytial« ist durch Umbildung der syncytialen Schwannschen Scheide

entstanden. — Weiter untersucht Nageotte(^) die Rolle der »corps granuleux«

bei der Phagocytose des Neuntes während der Wallerschen Degeneration. Sie

stammen nicht von den Kernen der Schwannschen Scheide. Bei der Degenera-
tion unterscheidet Verf. die Phase der mechanischen Deformation, die der plas-

matischen Hypertrophie und die der Kernvermehruug und phagocytären Invasion.

— Diese eingewanderten Phagocyten gehen später nach weiteren Beobachtungen
von Nageotte(^) zwar theilweise zu Grunde, wandern aber meist aus der Faser
aus. — Nageotte (^) findet bei der Degeneration Mitosen des Schwannschen
Syncytiums und (weniger zahlreich) solche der Corps granuleux.

b. Hirn und Rückenmark.

Über das Hirn von Dasyprocta s. Sperino & Balli, das Vorderhirn von Alli-

gator- Unger, die Entwickelung des Centralnervensystems von Lacerta Grieb,

die Histogenese des Centralnervensystems IVIarcora(2), das Pigment der Sub-
stantia nigra von Homo und seine Entwickelung IVIiJhlmann(^), Centren für die

Chromatophoren oben p 101 Frisch(^), motorische Kerne im Mittel- und Hinter-

hhrn p 88 Edgeworth.

Edinger(^) berücksichtigt in der neuen Auflage seiner Vorlesungen die jüng-
sten Forschungsergebnisse und bringt viele neue Abbildungen. Ganz neu ist
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das Capitel über den viseeralen Nervenapparat. — Auch Obersteiner bringt in

der 5. Auflage seiner Anleitung neue Capitel und Zeichnungen.

Nach Donaldson[^) ist das relative Gewicht des Hirns von Rana pipiens nach

den Jahreszeiten verschieden, was mit Variationen des Körpergewichtes zu-

sammenfällt; ebenso variirt der Wassergehalt. — Hierher auch Donaldson(2,'^).

[Gast.]

Merzbacher fand in einem Falle von diffuser Carcinomatose des Gehirns

Tumorzellen an eine Ganglionzelle eng angelagert und schließt daraus auf

die Existenz eines pericellulären Lymphraumes.

Jacob (^) zeigt an sehr vielen exacten Microphotogrammen den Bau der

Ganglienzellen in allen Theilen des Hirns und gibt einen Überblick über

ihre Gruppirung. Besonders eingehend wird das Zwischenhirn, so der Thala-

mus und Hypothalamus, besprochen. Die Beziehungen des Thalamus zum

Cortex werden nach großem histopathologischem Material neu bearbeitet. Die

Cyto- und Myeloarchitectonik der Hirnrinde wird durch Keproduction zahl-

reicher Rindentypen illustrirt, auch die Histogenese der Hirnrinde eingehend

bearbeitet.

Sterzi findet bei Selachierembryonen, dass das Neuralrohr wie alle Em-
bryonalgewebe aus einem Syncytium (Neurosyncytium) besteht, dessen Kerne

sich mitotisch vermehren. Die neuen Kerne der Germinalzellen, die zwischen

den ependymalen Zellen liegen, drängen die älteren nach der Peripherie. Die

Neuroblasten entstehen, indem sich aus dem Syncytium um bestimmte große

Kerne Plasma abgrenzt, worin Fibrillen gebildet werden; die Spongioblasten,

indem um besondere kleine Kerne sich hyalines Plasma absondert, das die Glia-

fibrillen liefert. Die Differenzirung des Neurosyncytiums erfolgt von der Peri-

pherie aus nach dem Centrum zu nicht nur bei den Selachiern, sondern wohl

bei allen Cranioten. [Gast.]

Neumayer untersucht an einigen Stadien (Medianschnitte) von Emys und

GroGodilus die Morphogenese des Hirns. Anzeichen einer medianen Ver-

einigung der ventrooralen Wand des Telencephalons von der ventralen Hirn-

lippe an fehlen. Die Gliederung des Hirns in ein Archencephalon und Meten-

cephalon wird durch die Plica ventralis encephali eingeleitet. Die Marken der

Drei- und schließlich Fünftheilung des Hirns sind auf dessen Dach beschränkt.

Verbindet man das Centrum der Mittelhirnmündung mit dem Recessus neuro-

poricus durch eine Gerade (Kupffer's genetische Hirnachse), so ergibt sich beim

Vergleich von 3 verschieden alten Hirnen von C, dass außer dem Längen-

wachsthum eine starke Vergrößerung in dorsoventraler Richtung im Gebiet des

Hypencephalons erfolgt, die bei Säugern stärker ist, besonders am intermediären

Sphärencephalon und Sinus postopticus. Verf. möchte »das orale Ende einer

als genetische Achse zu bezeichnenden Linie in den von Kupffer als Lobus

olfactorius impar bezeichneten Hirntheil als den sich zuletzt schließenden Theil

des Hirnnabels« verlegen. — Hierher auch oben p 122 IVIeek(i). [Gast.]

van den Broek(2) studirte an 2 Embryonen von Homo (22-23 Ursegmente)

die Frage nach dem Hirnachsenende und Neuroporus. Dieser war eben ge-

schlossen, doch hingen hier Neuralrohr und Ectoderm noch eine Strecke weit

zusammen. Nahtreste bestanden weder in der Epidermis noch im Neuralrohr.

In dieser Stelle des Zusammenhanges von Ectoderm und Hirnrohr sieht Verf.

das Homologon des Lobus olfact. impar der anderen Säuger, und so wäre diese

Ectodermstelle der unpaaren Riechpiacode gleich zu setzen.

Dorello untersucht bei Embryonen von Plecotus die Beziehungen zwischen

Encephalomerie und den Gefäßen. Bei Embryonen mit 5 Somitpaaren

bis zu solchen mit 11 zeigt das Centralnervensystem außen Falten, die sich
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zwischen je 2 Somite einschieben und später verschwinden; sie entstehen wohl
durch den Druck der Somite und haben keine weitere Bedeutung. Die innen

concaveu, außen convexen Rhombomeren treten bei Embryonen mit 6 Ur-
wirbeln auf, wenn das Rückenmark noch ganz offen ist, und die 3 primären

Hirnbläschen eben angelegt sind; die beiden caudalen liegen am 1. Ürwirbel,

der aber mechanisch die Hirnwand nicht beeinflusst. Beim Schluss des Neural-

rohres sind 4 Rhombomeren vorhanden, von denen das 3. zum Acusticus-Facialis,

das 4. zur Ohrblase Beziehungen hat. Nach Schluss des Neuroporus (12 Ür-

wirbel) sind dazu hinten 2 neue getreten; nun atrophiren die vorderen ürwirbel,

und der erste intacte entspricht dem 6. Rhombomer. Das 1. der 6 Rh. steht

mit seiner caudalen Hälfte zur Anlage des Trig. in Beziehung. Bei Embryonen
mit 22 Somiten ist durch Theilung des 1. Rh. die definitive Zahl von 7 erreicht.

Jedes Neuromer ist vom anderen durch einen sich einschiebenden Zipfel des

Randschleiers getrennt, während die Furche außen flacher geworden ist. Nahe
an den beiden Enden jedes Neuromeres liegen, wie die Mitosen zeigen, die Wachs-
thumscentren. Das Hirndach ist nicht segmentirt. Die breiteste Stelle des

Rhombencephalons liegt in der Ebene des 2. Rhombomeres. Zuerst verschwin-

den außen die Furchen, dann auch innen die erhöhten Falten, ebenso von

hinten nach vorn die Concavität jedes Rh. Das 3. verdickt sich, erhebt sich

über den Ventrikelboden, dringt in das Gebiet des 4., das verschwindet, und
drängt die Falte zwischen sich und dem 2. nach vorn. Ans diesem entstehen

die lateralen Winkel des 4. Ventrikels und die Anlage der lateralen Recessus.

— Die Art. vert. primordialis versorgt zuerst das Rhombencephalon schon

bei Embryonen von 5 Somiten; hier sind auch bereits die segmentalen Spinal-

arterien angelegt. Zwischen dem 1. Somit und dem unsegmeutirten Mesoderm
geht ein Aortenzweig an das Rückenmark, biegt nach vorn um und verläuft

bis zum rostralen Ende; er ist für einige Zeit die einzige Arterie für das Hirn.

Später (11 Somite) anastomosirt er frontal mit der Anlage der Carotis int. und
bildet so einen Bogen am Hirnboden. Vermuthlich wird diese Arterie bei der

Reduction der postauditiven Somite und der Verlagerung des Herzens und der

Aortenbögen nach hinten successive durch caudalere Spinalarterien ersetzt, so

dass ihr Ursprung stets vor dem 1. gut ausgebildeten Somit liegt. In der

Ebene der Rathkeschen Tasche bildet sich dann eine kräftige Querverbindung

zwischen den beiden Arterien aus, später mehrere, die dann den Truncus basi-

laris ergeben, dessen Anlage bei 5 mm langen Embryonen durch 2 starke Ana-
stomosen am 6. Rh. entsteht. Unter dem 5.-3. Rh. bilden die Arterien einen

Plexus, werden aber wieder von einander unabhängig; der Plexus wird durch

die Art. basilaris ersetzt, die sich vom 3. Rhombomer in die Artt. communi-
cantes post. fortsetzt. — Indem der absteigende Ast jeder Spinalarterie mit dem
aufsteigenden der nächsten anastomosirt, legt sich im Längsgefäß die Verte-

bralis cervicalis an. Bis auf die Spinalarterie, die in der Ebene des 7. Spinal-

nerven liegt, reduciren sich die übrigen von vorn nach hinten; jene wird zur

Vertebr. cervic. und mündet in die Vertebralis, die ihren Ursprung von der

dorsalen Aorta aufgibt. Die Artt. comm. post. verlieren ihre Anastomose an

der Rathkeschen Tasche und bilden die Cerebralis post., die stark zunimmt, so

dass die ursprüngliche Arterie nur als coUateraler Ast erscheint. Zwischen
Rhombomerie und Gefäßen bestehen constante Beziehungen. In jeder Furche
zwischen 2 Rhombomeren verläuft ein Gefäß (»arterie nutritizie extracerebrali

del romboencefalo«), ebenso auf dem 6. vor seiner Theilung. Bei der Bildung

des Randschleiers dringen Gefäßäste an den ventralen Partien nach innen von
den Trennungsfurchen ein, verlaufen bis zum Ependym, biegen dorsalwärts bis

zur Mitte der Hirnseitenwand und dann wieder nach außen, stets in gleicher
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Ebene mit dem Sulcus. Längsverbindungen treten zwischen diesen transver-

salen Bögen auf, und so bilden sich ein ventrales und laterales System; die

Seitenäste dieser bilden zusammen mit neu eindringenden, nicht mehr segmental

angeordneten Gefäßen ein complicirtes Netz; auch treten im dorsalen Theil

Gefäße und damit die Anlage der Plexus choroid. auf, und dann verschwindet

die Rhombomerie. [Gast.]

Kappers(2) bespricht die Phylogenese des Gehirns und weist darauf hin,

dass mit Einschaltung neuer Wahrnehmungsgebiete das Vorderhirn immer
mächtiger wird, und mit der größeren Entwickelung des Vorderhirns die größere

Entfaltung des Zwischenhirns parallel geht. Er zeigt ferner, dass die sensiblen

Kerne (z. B. Gehörnervenkerne und sensibler Trigeminus) eine fast constante

Stellung bei allen Thieren einnehmen, während sich die motorischen Kerne
(Trigeminus-Abducens und Facialis) anders verhalten. Im Lauf der Phylogenese

wandern diese Kerne nach den Punkten der größten Reizwirkung, und auf

diesem Einfluss der Neurobiotaxis beruht die Lage der genannten Kerne in

der Oblongata.

Burckhardt setzt seine frühere Untersuchung des Gehirns der Selachier [s.

Bericht f. 1907 Vert. p 152] fort an Laemargus rostratus und borealis, Isistius^

HeptanGlms cinereus und deani, Hexanchus, Chlamydoselachus, Gentrina^ Äcmi-
thias vulgaris, hlainvilli und mitsukuri, Spinax niger und lucifer, Centroscymnus,

Centrophoriis, Pristiophorus, Echmorhinus, Squatina, Gestracionj CJiimaera,

GallorhynchuSj zum Theil mit Berücksichtigung der Entwickelung [Laem. rostr.,

Hept.^ Acanth.j Ghim., Call.) und mit einigen histologischen Angaben (Hex.,

Echin., Chim.). [Gast.]

Jacob(2) gibt sehr- zahlreiche Reproductionen der Gehirne von Goeeilia bis

Alligator, von Didelphys bis Homo, um so in ununterbrochener Reihe die mor-

phologische Veränderung des Gehirns in der Phylogenese zu erläutern. Im
Texte wird eine zusammenhängende Darstellung der Rindendifferenzirung ge-

geben. Von den Gymnophionen aus wird die phyletische Entwickelung der

Gehirnrinde bis zu den Säugern erörtert und an vielen Photogrammen von den

Monotremen bis zu Homo demonstrirt. Die mehrschichtige Rinde ist aus

der Verschmelzung zweier Fundamentalschichten hervorgegangen : einer äußeren,

principiell receptorischen, sensitiven, und einer inneren, effectorischen, motori-

schen; erstere entwickelt sich ursprünglich im Zusammenhange mit den äußeren

Zellschichten des Riechlappens, letztere geht aus dem Striatum hervor. Beide

verschmelzen zum sensomotorischen Apparat.

Johnston (^) beschreibt zunächst ausführlich das morphologische Verhalten des

Gehirns von Ämia, Lepidosteus, Acipenser, Polyodon, Amiurus, Goregonus,

Gatostomus und Chimaera. Daran knüpft er eine genaue Darstellung der Kerne

und Fasersysteme. Seine Ergebnisse seien in den wichtigsten Punkten hier

angeführt. Das Velum transversum liegt der lateralen Hirnwand etwas vor

dem Nu. habenulae an; dieser Punkt bildet die Grenze zwischen Tel- und

Diencephalon. Auch die Teleostier und Ganoiden haben eine Lamina supra-

neuroporica mit Commissurenfasern; sie dreht sich gleichzeitig mit der Ent-

wickelung des hippocampalen Gewebes nach vorn und unten. Der Nu. olf.

med. und lat. liegen basal; das Primordium hippocampi liegt dorsal, ist histo-

logisch gut gekennzeichnet, erhält Fasern aus dem Hypothalamus und ist mit

dem der anderen Seite durch eine Commissur verbunden. Ein Fornix ist nicht

vorhanden, dagegen eine Commiss. pallii post. Wie bei den Selachiern besteht

ein palliales sensorisches Correlationscentrum, das mit dem Thalamus und dem
Nu. habenulae verbunden ist. Vom Hirn der niederen Selachier unterscheidet

sich das der Gan. und Tel. durch die Ausbildung des Primordium hipp., das
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auch einen Theil des Telenceph. med. einnimmt, daher theilweise hinter die

Commiss. ant. zu liegen kommt. Die besondere Entwickelung dieses pallialen

sensorischen Correlationscentrums ist der unmittelbare Anstoß für die Eversion

des Vorderhirns.

Sabin (^) beschreibt ausführlich ein Modell der markhaltigen Bahnen im Groß-
hirn des neugeborenen Homo, beginnt mit der Schleife, erwähnt die Kerne und
Faserbündel, mit denen sie in Verbindung steht, und geht dann auf den mark-
haltigen und nicht markhaltigen Theil der inneren Kapsel, die Thalamuskerne

und die Stammganglien, sowie ihre markhaltigen Associationsysteme ein.

Johnston (^) gibt nach Studien an Acanthias, Scyllium und Raja zunächst

einen Überblick über das morphologische Verhalten des Telencephalons,
bespricht dann die Anordnung der grauen Substanz und beschreibt schließ-

lich die Fasersysteme, ihren Verlauf und ihre Beziehungen zur grauen Substanz.

Diese Systeme sind: der Tractus septo-habenularis, der vom Nu. olf. med. durch

den basalen Antheil des Diencephalons zum Nu. habenulae zieht; der Tr. olfacto-

hab, lat., der von der Area superf. basalis und vom Nu. olf. lat. aus zusammen
mit dem Tr. cortico-hab., der vom Primordium hippocampi kommt, gegen die

Lateralventrikel ausstrahlt; weiter der Tr. olf.-hab. post., der Tr. taeniae, der

den Nu. habenulae mit dem pallialen Centrnm der somatischen Functionen

(somatic area) verbindet, endlich der Tr. hab.-thalamicus, der im dorsalen Theil

des Thalamus gegen das Corpus geniculatum lat. und ventralwärts gegen das

Chiasma opticum verläuft. Auf Grund dieser Untersuchung kommt Verf. dann

zu folgenden allgemeinen Schlüssen. Die Grenze zwischen Tel- und Dience-

phalon bilden das Velum transversum und der Sulcus chiasmatis. Der Theil

vor dieser Grenze ist das unpaare Telencephalon medium (Praethalamus). Die

rostrale Partie des Tel. ist seitlich zu den Lobi laterales ausgestülpt, deren

Hohlräume durch die Foramina interventricularia mit dem Ventriculus medianus

communiciren. Die medialen Hemisphärenwände sind secundär mit einander

verwachsen. Der Recessus neuroporicus theilt die Deckplatte des Tel. in die

Lamina term. und die Lam. supraneuroporica, die durch Einlagerung grauer

Substanz verdickt wird und die Decke des Ventrikels des Tel. med. bildet. In

der Wand dieses Ventrikels verläuft der Sulcus Monroi vom For. interventr.

caudalwärts. Am Rec. neuropor. int. tritt der N. terminalis in die Hirnsubstanz

ein. Die graue Substanz zerfällt in folgende functionell getrennte Centren: die

Area olfact. med. und lat., die Area bas. superf., das Pallium, endlich das

palliale Centrum der somatischen Functionen (somatic area), das die graue

Masse der lateralen Lobi und des Tel. med. umfasst, mindestens 2 Kerne hat

und hauptsächlich dadurch charakterisirt wird, dass es Fasern aus dem thala-

mischen Lemniscuskern und dem Corpus genic. lat. erhält. — Anschließend

folgen allgemeine Betrachtungen über die Entwickelung- der Großhirnhemi-
sphären. — Über das Hirn blinder Fische s. oben p 90 Eigenmann.

Roethig(2) hat das Telencephalon und den oralen Theil des Diencephalons

von Siren lacertina untersucht und dabei die Zellanordnung und markhaltigen

Faserzüge berücksichtigt. Er beschreibt zunächst die Zellgruppirung im Bulbus

olfactorius, der hier aus der Formatio bulb. und dem dorsal und hinten ge-

legenen Bulbulus access. dors. besteht, und geht auf die Besprechung des Lobus
hemisphaer. über. Im 2. Theile der Arbeit beschreibt er dann die Faserzüge.

Das Wichtigste sei hier erwähnt. Die Verbindungen des Bulb. olf. und Lob.

hemisph. besorgen ventral der Tract. olf. ventr. und die Radix olf. ventr.,

dorsal die aus dem Bulbulus olf. kommenden Fasern und der Tract. olf. dors.

In der Hemisphäre sind die wichtigsten Faserzüge das mediale und laterale

Vorderhirnbündel. Ersteres umfasst den Tract. olf. med., Fasern aus dem
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oralen Theil des Primordium hippocampi, aus seinem caudalen Theile und aus

den Nu. septales. Das laterale Vorderhirnbündel erhält Fasern aus dem Nu.
access. dors. und dem dorsolateralen Theil der Hemisphäre, ferner Fasern, die

die Habenularregion mit der medialen resp. lateralen Hemisphärenwand verbinden,

d. h. den Tr. corticohabenul. med. und lat., endlich den Tr. olf.-haben, med.

und lat., der die Verbindung mit der basalen Hemisphäre herstellt.

Kappers (^) stellt im Vorderhirn der Teleostier eine Gesetzmäßigkeit in der

Furchenbildung fest. So findet sich überall eine Fiss. striato-epistriatica, die

bei Amia allerdings nur in ihrem vorderen und hinteren Antheile vorhanden

ist. Bei manchen Arten sind der palliale und striatale Theil ziemlich deutlich

abgegrenzt, meist nur an der Vorderseite. Bei den Pleuronectiden setzt sich

das Epistriatum frontalwärts durch die Lingua ant. fort, während caudalwärts

mitunter durch eine starke Entwickelung des Hinterpoles eine Lingua post. ent-

steht. An der weiteren Vergrößerung des Vorderhirns participirt nicht so sehr

das Epistriatum wie sein striataler Theil [Gadus). Im Paläopallium liegt die

End Stätte der secundären, im Archäopallium die der tertiären Riechfaserung;

das Neopallium erhält überhaupt keine olfactorischen Eindrücke. Daher hält

Verf. an der Eintheilung des Mantelgebietes in die 3 genannten Pallien fest.

Corpus callosum und Psalterium fehlen bei den Teleostiern. Ihre Commissura
sup. ist der Comm. pallii post. der Lacertilier nicht homolog.

Kappers & Carpenter erklären die Länge und Zartheit des Vorderhirn-
stieles von Chimaera durch die einander nahen Augen und den überaus

schmalen Schädel. Dem Stiele ist das eigentliche Vorderhirn entgegenzusetzen,

das vorn durch die Lamina terminalis abgegrenzt ist und aus einem massiven

und einem ependymären Theile besteht. Letzterer bildet eine Art von Para-

physe und stülpt sich wieder in den Ventriculus impar ein. Von diesem geht

nach vorn ein spaltförmiger Lateralventrikel aus, der (im Gegensatz zu den

Haien) sich direct in die Bulbärformation fortsetzt, nach hinten als Spalt zwischen

Striatum und dorsolateraler Hirnwand verläuft und sich breit in den Ventri-

culus comm. öffnet. Der Hirnmantel ist vorn groß und invertirt, hinten klein

und exvertirt. Dementsprechend ist das Epistriatum gut ausgebildet und nljimt

eine Mittelstellung zwischen dem der Selachier einerseits und der Ganoiden und
Teleostier andererseits ein. — Verff. beschreiben auch ausführlich die Kerne
und Fasersysteme der Hirnabschnitte.

De Lange (2) untersuchte das Vorderhirn der Chelonier, Crocodilier [Alligator

und Crocodilus), Ophidier und Lacertideu. Er gibt zunächst einen Überblick

über die gröberen Verhältnisse, besonders die Gestalt des Lobus olfact. Bei

Ghelo'ue fehlt der Bulbus olf., und der Lob. olf. ist conisch ausgezogen und
gegen das Vorderhirn durch einen Sulcus olf. abgegrenzt. Bei Cohra und La-
certa ist das Prosencephalon am Übergang des Bulb, olf. ins Vorderhirn bedeutend

angeschwollen. Am einfachsten verhalten sich die Ophidier, die überhaupt am
Vorderhirn keine Sulci haben. — Nach einem Überblick über den histologischen

Bau des Lobus olf. geht Verf. auf die Faserung ein und berücksichtigt zu-

nächst den Tract. bulboolf., corticoolf. und septi. Der Faserzug aus dem Paläo-

striatum nimmt Fasern aus der lateralen Rinde mit und zieht als Tr. striato-

hypothal. zum Hypothalamus. Der Tr. thal.-front. bildet die Vorstufe einer

neocorticalen Verbindung des Thalamus; er A^erläuft vom Nu. rotund. thalami

zur lateralen Rinde und zum Neostriatum. — Dann beschreibt Verf. die Taenia

thalami und geht auf die Commissuren ein. Die Comm. ant. verbindet

Theile des Epistriatums und enthält einen Zug der tertiären Riechfaserung. Die

Comm. pallii ant, die eine Verbindung des Archicortex darstellt, sowie die

Comm. pallii post., die eine Absprengnng jener ist, kommen aus den ventralen
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Partien des caudalen Arehicortex. Ebenso eingebend wird das Striatum be-

handelt. Das Epistriatum, das weder corticalen noch pallialen Ursprunges ist,

iimfasst viele Zellgruppen und verhält sich in seiner Größe und Topographie

verschieden. Die Amygdala der Säuger ist striatal, nicht cortical, und reprä-

sentirt das Archistriatum. Dieses geht aus dem Paläostriatum hervor und ist

je nach der Species der Reptilien verschieden ausgebildet. Bei einigen ist

durch die zum Pallium ziehenden Fasern die Trennung in den Nu. caudatus

und lentiformis bereits angedeutet. — Über die Lobi praefrontales s. Roncoroni('*).

RÖthig(^) beschreibt im Vorderhirn von Necturus einen Faserzug, der vom
Bulbus olfactorius aus als Radiatio bulbocorticalis dors. zu den Seitentheilen,

zum Theil auch bis zum hinteren Pole des Lobus hemisphaericus zieht. Wie
dieser dorsale Faserzug, verläuft ventral der Tract. olfact. ventr., der sich bald

im Prosencephalon verliert, und medial bis zur Emiuentia septalis die Rad.

olfact. med. Dorsolateral von der Area striatica liegt ein Gebiet, das von der

Prominentia cellularis lat. umschlossen wird: die Anlage des Epistriatums. Die

Pars corticalis des lateralen Vorderhirnbündels geht aus Seitentheilen der Hemi-

sphäre hervor, unmittelbar medial schließt sich die Pars striatica des lat. Vorder-

hirnbündels au. Das mediale Vorderhirubttndel zerfällt in eine Pars ant. dors.

und post. ; letztere entspringt aus dem Primordium hippocampi und dem
lateralen und medialen Septumkern. Aus der Area des lateralen Vorderhirn-

bündels stammt der Tract. olf.-habenul., dem sich lateral der Tract. cortico-

hab. anschließt. Der medialen Gehirnwand entstammt ein Tract. olf.-hab. med.

6rzywo-DobroWSky(i) zerstörte bei 3his und Felis den Riechlappeu und

verfolgte die Degenerationen, die bei beiden Thieren gleich waren. Ein Bündel

zieht vom vorderen und mittleren Theile des Riechlappens als Tract. olfacto-

mesencephalicus basalis basalwärts, kommt dann ventromedian vom Ped. cerebri

und Tract. optic. dorsal vom Fornix zu liegen und endigt in der Subst. retic.

tegmenti, ohne mit dem Corp. mammill. in Verbindung zu treten.

GrzyWO-Dobrowsky(-) zerstörte au Lepus den Bulbus olfactorius oder den

Lobus piriformis. Es ergab sich, dass alle secundären Riechfasern im Tract.

olf. vom Bulb. olf. zum Lob. olf. und Lob. piriformis verlaufen, während in

der Comm. ant. Associatiousfaseru des Lob. olf. zu dem der anderen Seite

ziehen. Von der Area olf. geht nach hinten das basale Riechbündel Wallen-

berg's und endigt in der Substantia reticularis tegmenti in der Ebene des

Oculomotoriusaustrittes : ferner der Tr. olfacto-habenul. theils zum Gangl. ha-

benulae, theils zum Nu. med. thalami. Im vorderen Theil des Lob. olf. ent-

springen die Fasern des Cingulums, die im Cornu ammonis endigen, und Fasern,

die einen Theil der Striae Lancisii bilden.

RÖthig(^) gibt eine ausführliche Darstellung der Riechbahnen, des Septums

und Thalamus von Didelpkys marsupialis. Das Rhinencephalon ist rela-

tiv groß, länglich, caudal kolbig angeschwollen und zerfällt in einen Lob. olf.

ant. und post. ; zwischen beide ragt an der Basis der Lobus parolf. hervor.

Aus der Formatio bulbaris entspringt je ein Faserzug an der medialen und

lateralen Seite: der Tractus olf. lat. (Tr. bulbocorticalis) und medius; jener zer-

fällt wieder in den Tract. olf. dorsalis und medialis, zieht durch den Sulcus

endorhinalis (Kappers), kleidet ihn fast ganz aus und endigt theilweise in dem
am Ende dieser Furche gelegenen Nu. tr. bulbocorticalis. Dieser Kern verläuft

sagittal und wird schalenförmig von einem Zellenhaufen umgeben, der durch die

zahlreichen, ihn durchflechtenden Fasern charakterisirt ist (Nu. taeniae semicirc).

Das Tuberculum olf. zerfällt in einen lateralen Theil, der zur Riechfaserung in

Beziehung steht, und den medialen, eigentlichen Lobus parolf. Die Rinde des

Lob. parolf. weist eine wellige Formation auf. Der laterale Cortexbogen um-
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schließt einen Ganglienzellenhaufen, aus dem das basale Riechbündel entspringt.

Vom Lob. parolf. geht ein Faserzug zum Hippocampus, ihm folgt der Fornix

praecommissuralis, der bogenförmig die Commissura ant. umgreift und ebenfalls

zum Hipp, zieht. Dorthin geht auch der Tractus bulbohippocamp., der Fasern

aus dem Bulbus, und der Tr. lobohippocamp., der Fasern aus dem ventrolate-

ralen Theil des Lobus olf. führt. Sowohl aus der Comm. ant. als auch vom
Rhinencephalon ziehen Fasern gegen das Neoencephalon. Der Thalamus
enthält mehrere Kerne. Der Nu. med. ist kugelig und stößt mediodorsal

an die Ganglia habenulae, dazwischen liegt der Nu. ant., lateral davon der

Nu. lat., der theilweise mit dem lateralen Kniehöcker verschmilzt. Der Nu.

ventr. besteht aus einer Pars centralis und semicircularis. Im centralen Seh-

hügelgrau liegen der Nu. reuniens und magnocellularis. Die beiden medialen

Thalamuskerne werden durch die Comm. sup., die beiden Nu. ventr. durch

die Comm. inf. verbunden; im vorderen Thalamusantheil verläuft die Comm.
frontalis.

Edinger(^) fand bei allen Säugern hinter dem Lobus olfactorius einen rund-

lichen Lobus parolfactorius und möchte ihn vom Riechapparat trennen.

Wo er sehr groß ist [Erinaceiis, Talpa, 3Iyrmeco])haga) spielt die Schnauze

eine hervorragende Rolle. Weniger groß, aber noch gut ausgebildet ist er bei

Marsupialien, Rodentien und Elephas, wesentlich reducirt dagegen bei einigen

Rodentien und Ruminantien. Bei Homo ist er atrophisch. Aus diesem anato-

mischen Verhalten, mit dem das biologische übereinstimmt, zieht Verf. den

Schluss, dass alle Wirbelthiere, sicher aber die Reptilien, Vögel und Säuger

einen Hirntheil haben, dessen Entwickelung mit der Wichtigkeit der Schnauze

parallel geht. — Vom Ganglion parolfactorium verlaufen mächtige Faserzüge

zum Gangl. habenulae, selbst bei den Walen; besonders stark sind sie bei

Myxine, dessen Mund beim Ansaugen eine große Rolle spielt. Daher gehört

wohl auch dieses Ganglion nicht zum Riechapparat, sondern zum A^-^jarate des

»Oralsinnes«, dem außer dem Gangl. hab. das Meynertsche Bündel und das

Gangl. interpedunculare zuzurechnen wären.

B8CCari{*) untersucht bei Vertretern fast aller Gruppen der Säuger den

Lobus parolfactorius und seine Fasersysteme morpho- und histologisch.

Er findet bei allen eine Regio parolfactoria, deren wesentlichster und constan-

tester Antheil der Lobus par. ist. Die Rinde des Lobus zerfällt in 3 Schichten:

das Stratum moleculare, das Stratum der kleinen Pyramidenzellen und das der

polymorphen Zellen. Das erstere geht nach vorn in das Strat. mol. der Regio

olfactoria über, nach hinten wird es immer dünner. Die mittlere Schicht ist

der charakteristische Theil der parolfactorischen Rinde. Ihre Zellen sind mittel-

große Pyramidenzellen, in einer zarten Schicht angeordnet und zu kleinen

Nestern gruppirt, aus denen die gegen das Stratum profundum ziehenden Fasern

hervorgehen. Das Stratum plexiforme zeichnet sich durch große polymorphe

Zellen und ein dichtes Fasernetz aus. Der Lobus par. steht in Verbindung mit

dem Ganglion habenulae, Nucleus amygdalae, Trigeminus und der Regio olfac-

toria. Verf. weist zum Schluss auf den Parallelismus in der Entwickelung der

Regio parolf. und Regio olf. hin.

Edinger('') kommt gegen Elliot Smith zu dem Schluss, dass sowohl an Or-yc-

teropus als auch durch Degenerationsversuche an Canis, Lepus etc. zu ersehen

ist, dass der Tractus olfact. und der Lobus parolfact. Nichts mit einander

zu thun haben, letzterer daher vom Riechapparat abzuscheiden ist. Die Coinci-

denz der vorgeschrittenen Entwickelung dieses Lobus mit der Höhe der Ent-

wickelung der Theile am Oralpol bei ChamaeJeon^ Vögeln und Dasypus im

Gegensatz zu Homo spricht dafür, dass der Lobus parolf. mit der Innervation
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dieser Theile zu thun hat. Ebenso sind die afferenten Bahnen, die dem fron-

talen Ponsende aus dem Gebiete des aufsteigenden Trigeminus entstammen,

und die efferenten, die zum Ganglion habenulae, Ammonshorn und Amygdala
ziehen, bei Thieren mit starker Schnauzen-Innervation stärker entwickelt als

bei anderen Thieren. Diese Fasersysteme sind mit dem Meynertschen Bündel

und dem Ganglion interpedunculare zum gemeinsamen »Oralsinn« zusammenzu-
fassen.

Schroeder untersuchte bei GaJlus den Faserverlauf mit der myelogenetischen

Methode an Stadien von 14-20 Bruttagen und Jungen bis zu 52 Tagen. Die

Hauptmasse des Vorderhirns bildet das Stammganglion. Am dorsalsten liegt

das Hyperstriatum, durch die Lamina meduU. dors. vom Mesostriatum getrennt.

In seiner medialen Partie bildet es die Wand des Lateralventrikels und geht

vorn und hinten in die Rinde über. Es zerfällt durch Faserzüge in den fronto-

dorsalen, den mittleren und den occipitalen Theil; diese sind durch die beiden

Abschnitte der Kapsel (capsula int. front, und occip.) von einander getrennt.

Das Mesostriatum liegt ventral vom Hj^erstriatum und ist ganz vorn zum
mediobasalen Lobus parolf. verdickt. Auf Grund der Myelogenese lassen sich

in diesem Theil unterscheiden eine Pars medialis, frontalis und occip.-lateralis.

Ventral wird das Mesostriatum durch die Lamina meduU. ventr. begrenzt.

Zwischen Mesostriatum und Hypostriatum ist das an seinen vielen Markfasern

kenntliche Ectostriatum eingeschoben. Alle caudalwärts ziehenden Fasern

sammeln sich ventral vom Stammganglion zum Brachium. Dieses enthält der

Hauptsache nach neben Fasern, die von der Rinde absteigen, einen Tractus

striothalam., striomesenceph. und occipitomesenceph. Ventromedial und etwas

lateral von diesem Stammganglion liegt das Epistriatum im hinteren Drittel des

Vorderhirns. Die Theile des Stammganglions sind durch den Tr. epistriato-

mesostriat., interstriat. ventr. und dors., fronto-epistriat. und dorso-epistriat.

mit einander verbunden. Vom Septum zum Epistriatum zieht der Tr. septo-

epistriat. Die Rinde ist nur wenig entwickelt. Von ihrem dorso-medialen

und frontalen Abschnitte entspringt der Tr. septomesenceph. Ein Tr. cortico-

habenularis war nicht zu finden. Die Commiss. pallii setzt sich zum größten

Theil in die Occipitalseptumfaserung fort. Der Tr. bulbocorticalis ist in Über-

einstimmung mit der geringen Entwickelung des Geruchsinnes ganz zart; er

zieht vom Lobus olfact. zur ventromedialen Rinde des Vorderhirns. — Im
2. Theile der Arbeit bespricht Verf. die Bildungsweise und Entwickelungs-

richtung der Markscheiden. Zuerst myelinisirt sich von der Faser die »inter-

mediäre Zone«, dann der periphere Abschnitt, zuletzt der proximale Theil.

Röthig(^) beschreibt bei Rana, Bufo und mehreren Urodelen einen Faserzug, der

vom frontalen Theile des Recessus praeopticus aus den Zellen des Nu.

praeopt. in einer spornartigen Vorwölbung desselben caudalwärts gegen den

Hypothalamus verläuft. Er ist in seinem Anfangstheil gut abgrenzbar und in

2 Bündel gegliedert, geht dann caudalwärts weiter am Boden des Diencephalons

oberhalb des Chiasma opticum und verliert sich allmählich im Fasergewirr der

postchiasmatischen Kreuzung am Ventrikelboden. Verf. identificirt ihn mit dem
Fasciculus supraopticus von Didelphys [s. oben p 153J und nimmt an, dass die

Zellen um den Recessus supraopticus dem Ganglium supraopt. front, und caud.

homolog sind.

Oliver gibt einen Überblick über die Entwickelung des Lobus opticus bei

Gallus (Embryonen von 4-20 Tagen) und berücksichtigt besonders ihr morpho-

logisches Verhalten, nicht aber ihre Histogenese.

Fränkel hat mit Marchi's Methode die Bahnen des Teetum opticum studirt.

Zu diesen gehört der Tractus tectobulbaris, der ganz medial sich in der Raphe
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kreuzt und theils im Fascic. long. post. in den Vorderstrang, theils zu den

Oculomotoriuskernen zieht. Dann der Fase, tectobulb. superf. non cruciatus,

der zu den Trapezkernen verläuft; weiter ziehen Fasern zur Formatio reticu-

laris, sowie gemeinsam mit der Radix mesencephali trigemini der Tr. tecto-

isthmicus. Ebenso bestehen Verbindungen mit dem Kleinhirn, auch verläuft

eine Reflexbahn mit dem Tr, tecto-bulb. prof. zu den Zellen der Form. ret.

Dagegen wurden keine Fasern gefunden, die ins Rückenmark ziehen, auch
nicht der Tr. tecto-striatus der Autoren.

Loepp studirte an Lcpus experimentell den Verlauf der Opticus faserung.
Im Chiasma hat nur eine partielle Kreuzung statt ; die wenigen nicht gekreuzten

Fasern sind über den ganzen Opticusquerschnitt vertheilt und kreuzen zum
Theil erst am Boden des 3. Ventrikels, treten durch den Pes pedunculi in das

Corpus Luysi und breiten sich, nachdem sie sich um den Hirnstamm geschlungen,

im Corpus genic. lat. der gekreuzten Seite am lateralen Rand zwischen dem
dorsalen und ventralen Kerne aus. Der mediale Theil des ventralen Kernes
bleibt frei. Auf der ungekreuzten Seite splittern sich die Opticusfasern im
dorsalen Theil des Dorsalkernes auf, treten in das oberflächliche und mittlere

Mark der Vierhügel ein und strahlen in das oberflächliche Grau aus. An der

lateralen Seite des C. genic. med. spalten sich Opticusfasern ab und enden als

Tract. peduncul. transv. in einem Kern ventrolateral vom Nu. ruber.

De Lange(^) unterscheidet am Striatum der Reptilien das Paläostriatum

als Ursprungsgebiet des Tractus striothalamicus, das Archistriatum und das

Neostriatum. Das Archistr. ist bei den meisten Reptilien gut entwickelt und
enthält als großen Hauptkern den Nu. sphaericus. Der Hauptkern des Neostr.

ist der Nu. accumbens septi, in den der vom N. rotundus kommende Tr. thalamo-

striatus ausstrahlt. Von Commissuren sind vorhanden die Comm. ant., die in der

Lamina terminalis verläuft und die Epistriata, die die secundären und tertiären

Riechbahnen mit einander verbindet, ferner die Comm. pallii ant., die caudal

vom Foramen Monroi liegt, endlich die nur einigen Reptilien zukommende Comm.
pallii post., die basale palliale Gebilde mit einander verbindet.

Lo Monaco studirte experimentell an Canis die Functionen und faserana-

tomischen Verbindungen einzelner Hirntheile. Die faradische Reizung des

Corpus callosum hat keine motorische Reaction zur Folge; nach lorgitudi-

naler Durchschneidnng bleiben Motilität und Sensibilität ungestört. Ein Theil der

Balkenfaserung lässt sich in die innere Kapsel verfolgen. Vom Tapetum degene-

rirt nach Durchschneidung des C. call, nur der vordere Abschnitt, der hintere

ist demnach vom Balken unabhängig und erhält seine Fasern wenigstens theil-

weise aus dem Fascic. frontooccipitalis. Die innere Partie des Gyrus m ar-

gin alis, die dem G. sigmoideus entspricht, ist ein Bestandtheil der motorisch-

sensorischen Zone; in der hinteren Partie aber liegt eine Art von neutraler

Zone, wo verschiedene Functionscentren zusammentreffen. Die Exstirpation des

G. fornicatus bewirkt keine motorischen oder sensorischen Störungen. Auf die

Läsion der Projectionsfasern des G. marginalis folgt Degeneration durch die

innere Kapsel hindurch bis ins Rückenmark. Die Pyramidenfasern kreuzen

nicht vollständig die Seite, sondern ziehen theilweise auch ungekreuzt ins Rücken-
mark. Die Läsion des Pulvinar und des Corp. genic. ext. hat eine Degeneration

der peripheren Opticusstrahlung und Gratioletschen Sehstrahlung zur Folge.

Das Stratum zonale des Pulvinars enthält Fasern, die von der lateralen Portion

der Opticusstrahlung zum Thalamus verlaufen. Das Pulvinar hat keinerlei Be-

ziehungen zum Lemniscus. Wie Degenerationen nach Zerstörung des Nu. anterior

des Thalamus zeigen, ist er durch die Gratioletsche Sehstrahlung mit dem Lobus
occipit. verbunden, gibt aber keine peripher-optischen Fasern ab. Die Vernichtung
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der Stammganglien ruft Störungen der Motilität und Sensibilität hervor, also sind

der Nu. caudatus und lentiformis eine Art von seusomotorischem Centrum. Nach
Exstirpation der Hypophyse blieben die Hunde bis 86 Tage am Leben, ohne

Störungen zu zeigen, die auf die Schädigung lebenswichtiger Functionen hin-

weisen würden.

Cameron(i) beschreibt die Beziehungen des Fornixsystems zu Lamina termi-

nalis und Corpus callosum bei Lepus, Mus, Cavia und Embryonen von Homo. Die

Lamina term. faltet sich, dadurch entsteht die Fissura arcuata; der tiefste Theil

wird zur bleibenden Lam. term., die lateralen, etwas prominirenden Partien zu

den paraterminalen Körpern. Oberhalb der Fiss. arc. an der medialen Hemi-
sphärenwand verlaufen im Randschleier die aus den »Neurofibroblasten« hervor-

gehenden Fornixfibrillen. Durch die Entwickelung des Corp. call, werden die

Fornixfasern in 3 Gruppen zerlegt: eine supracallosale, intracallosale und infra-

callosale. Die erstere bildet die Formation der Striae longitudinales, die bei-

den letzten die präcommissuralen Fornixfasern. Die Fasern des Psalteriums

entwickeln sich später als das Fornixsystem.

Anthony & Santa Maria erörtern die Phylogenese des Gyrus reuniens. Bei

den Feliden ist dieser ein Windungszug, der das Territorium vor und hinter

der Fiss. suprasylvica verbindet. Bei den Primaten wird er durch die Insula

ant. repräsentirt; diese ist bei Homo ganz geschlossen, bei den Anthropoiden

je nach der Entwickelung des frontalen Palliums mehr oder weniger offen.

Demnach ist die Insula ant. der Primaten homolog dem Gyrus reuniens der

Non-Primaten.

van Valkenblirg(^) durchschnitt bei Felis und L&pus den Balken sagittal

und exstirpirte ferner das Psalterium und bei anderen Thieren an einer Hemi-
sphäre Theile vom Frontallappen und die motorische Region, um festzustellen,

welche Centren durch die Balkenfasern verbunden werden, und ob die Zerstörung

der Centren einer Hemisphäre Veränderungen in der anderen hervorrufen würde.

Positive Resultate ergab aber nur die Durchschneidung des Psalteriums. Seine

Fasern verbinden die Ammonhörner und sind, soweit sie zwischen den beiden

Ammonformationen liegen, CoUateralen der Fimbria und des Fornix. Sie ent-

springen aus dem Stratum granuläre internum. Das Tapetum strahlt in der

Occipitalregion nur in die dorsalen Partien aus.

Löwenstein beschreibt die Befunde an 2 Fällen von Schläfelappen-Tumoren

und zieht daraus folgenden Schluss. Die frontalwärts an Umfang zunehmenden

sagittalen Strahlungen des Occipital- und Temporallappens führen außer

optischen Fasern andere Projectionsfasern und Associationsfasern, die nur als

intralobäre Fasern anzusehen sind. Die optischen Projectionsfasern liegen in

den mittleren und frontalen Theilen, aber nicht in der dorsalen Schicht, und
sind dort mit anderen Fasern vermischt; sie enden außer in der Fiss. calcar.

in den lateralen Occipitalwindungen, setzen sich aber nicht in die Fasern des

Vicq d'Azyrschen Streifens fort. — Die beiden FäUe zeigen ferner die Ab-
hängigkeit des Corpus geniculatum int. und hinteren Thalamuskernes von den

frontalen Partien der Gyri temporales med. und inf. Die frontalen Zweidrittel

des Gyrus temp. inf. und die frontale Hälfte des Gyrus temp. med. sind das

Ursprungsgebiet des Türckschen Bündels.

Vogt setzt seine Untersuchungen über die Myeloarchitectonik des Gehirns

fort. Da alle supraradiären Rindenfelder eine besonders faserreiche Lamina
tangentialis und mehr oder minder vom Grundschema abweichende Schichtung

zeigen, so ist dem supraradiären Bau eine physiologische Fundamentalstellung

zuzuschreiben. Jene Felder mit allen denen, die nie eine höhere Schichtung

erreicht oder sie verloren haben, bilden den Allocortex, dem der Isocortex



158 Vertebrata.

gegenüber steht. Im Anschluss daran schildert Verf. eingehend die Felder des
Isocortex parietalis.

Zunino theilt die Hirnrinde der Microchiropteren {RJdnolophus, 3Iiniopterus,

Myotis) in 21 tectonisch verschiedene Felder. Diese können aber auf einen

einzigen Grundtypus zurückgeführt werden. Sie unterscheiden sich durch die

Zahl der Schichten und den Reichthum und die Form ihrer Zellen. Allgemein
sind die Felder charakterisirt durch verschiedene Zelltypen, so die Regio tem-
poralis durch die pyramidenförmigen Zellen, die Regio cingularis durch die

eigenthümlichen Zellnester. Der Schichten sind meist 5, nur einzelne Felder

haben 6, 3 oder 4, doch lassen sich diese auf den sechsschichtigen Grundtypus
zurückführen. Am constantesten ist das Stratum zonale, am meisten variirt das

Str. moleculare int. und das Str. pyramidale. Ziemlich gut ausgebildet sind

Insel und Temporalregion, dagegen ist die Occipitalregion stark reducirt.

Schuster untersucht die Structur der Rinde von Papio Immadryas. Er be-

schreibt zunächst das morphologische Verhalten des Gehirns und dann die 14
Rindentypen. Wesentlich stimmt er mit Brodmann überein. Die Differenzen

erklärt er als Folge der localen Variation der Haupttypen, die in Folge ihres

Überganges in einander nur willkürlich abgegrenzt werden können und damit

Anlass zu verschiedener Auffassung geben.

J. King(^) exstirpirte an 10 Ovis die motorische Rindenregion im Gyrus fron-

talis superior und tödtete die Thiere 12-16 Tage später. Seine Untersuchungen

ergaben, dass 0. eine ziemlich schwache Pyramidenbahn hat, mit zarten

Fasern, die sich größtentheils im unteren Theil der Oblongata und 1. Cervical-

segment des Rückenmarkes kreuzen. Mit Marchischer Methode können die

Fasern zur Substantia reticularis des Hinterhornes und in die dorsalen Theile

des Vorderhornes verfolgt werden. Unterhalb des 1. Cervicalsegmentes ist diese

Bahn nicht auffindbar. Ein ungekreuzter ventraler cortico-spinaler Tractus ist

nicht zu sehen. Der von den subcorticalen Centren entspringende descendirende

Tractus zerfällt in 2 Abschnitte: einen, der sich auf der dorsalen Seite der

ventro-lateraleu Columna in die Sacralregion erstreckt, aus groben Fasern be-

steht und viele Collaterale in das Seitenhorn und den dorsalen Theil des

Vorderhornes abgibt, und einen ventro-lateralen, der ebenfalls bis ins Sacrai-

mark reicht und direct mit den Zellen des Vorderhornes in Verbindung steht.

Die Größenabnahme beider Theile ist in der Extremitätenregion größer als in

der Stammregion. Die Läsionen der motorischen Centren stören die Motilität

nicht wesentlich, hingegen verursacht die Unterbrechung einer der beiden ab-

steigenden Bahnen stets eine partielle Paralyse.

J. KJng(^) ermittelte bei Oins durch histologische Untersuchung mehi'erer

Hemisphären die motorische Rindenregion. Charakteristisch für den Gyrus

front, sup. sind die großen Betzschen Pyramidenzellen mit Durchmessern von

46-23 ji<, sie reichen aber etwas über die Zone hinaus, die bei electrischer

Reizung motorische Reactionen gibt, und stehen am dichtesten in der Gegend
der Fissura splenica, die auf electr. Reizung intensive Bewegung der Extremi-

täten hervorruft. An der med. Hemisphärenwand sind die bedeutend weniger

großen Pyramidenzellen weniger zahlreich und hinter dem Sulcus coronarius nur

vereinzelt. Die Pyramiden sind wenig entwickelt, was bei der Größe der

Pyramidenzellen wohl überrascht.

Isenschmid untersuchte an einem großen Serienmaterial von Mus musc. den

Rindenbau. Nach einem kurzen Überblick über den gröberen Bau des Gehirns

geht er auf das Neopallium ein. Im Laufe der Entwickelung zeigt sich der

6 schichtige Rindentypus an den Stellen, die auch beim erwachsenen Thiere

hoch differenzirt sind. In den Feldern aber, die der Ai-ea giganto-pyramidalis
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von Lcpus (nach Brodmann) entsprechen würden, tritt der 6 schichtige Typus
nicht auf, ebenso nicht in einigen anderen Feldern; diese einfach gebauten

Rindenfelder sind daher nicht reducirt, sondern weniger diöerenzirt. Zur Be-
schreibung der Rindenfelder theilt Verf. das Neopailium in 3 große Abschnitte:

den dorso-lateralen, der die Convexität mit Ausnahme der vordersten und
mediansten Partien umfasst, den fronto-medialen, der den Frontalpol enthält,

und das suboccipitale Gebiet, den größten Theil der medialen Hemisphären-
fläche, das die Unterfläche des Hinterhauptlappens caudal und lateral vom
hinteren Balkenende einnimmt (Brodmann's Regio retrosplenialisi. Die 1. For-

mation ist 6 schichtig, mit besonders kräftiger Hauptzellenschicht. Die 2. ist

charakterisirt durch eine schmale äußere Hauptzellenschicht und die starke

Ausbildung der innersten Zellschichten, dabei sind aber die Rindenschichten von

einander ziemlich undeutlich abgegrenzt. Die Regio retrosplenialis endlich hat

eine ganz schmale Rinde. Die 1. Rindenschicht ist relativ breit, die äußere

Hauptschicht sehr schmal und wenig difi'erenzirt, mit sehr kleinen Zellen. —
Die Exstirpation der mit Brodmann als motorische Region aufzufassenden Rinden-

gebiete bewirkt keinen Ausfall der Motilität.

Flores ergänzt die Untersuchungen Brodmann's über die Cj^toarchitectouik

der Hirnrinde von Erinaceics auf Grund der Myeloarchitectonik (nach Platten-

modellen). Darnach zeigt die Rinde von E. 38 Typen, die mit den Brodmann-
scheu fast ganz übereinstimmen. Die Differenz gegen B.^ der nur 29 Typen
unterscheidet, erklärt sich dadurch, dass myeloarchitectonisch manche Rinden-

gebiete feiner gegliedert erscheinen, und dass Verf. auch die rudimentären

Gebiete berücksichtigt. — Ferner behandelt Verf. an 2, 3 und 4 Wochen
alten Thieren die Myelinisation der Rinde. Sie beginnt überall zunächst

in der inneren Hauptschicht; weiter erhalten die Schichten, die beim Erwachsenen

sehr starke Fasern haben (so die Sublamina infratangentialis), ihre Markscheiden

früher. Zahlreiche ganz verschieden gebaute Gebiete erhalten sie gleichzeitig,

lassen sich also myelogenetisch nicht trennen; sie werden um so früher mye-

linisirt, je faserreicher sie später sind.

Roncoroni(^) maß mit einem Micrometerocular die Rindenschichten der

linken Hemisphäre von Homo in Arealen der Frontal-, Präcentral-, Postcentral-,

Parietal-, Occipital-, Temporal- und Insular-Region, aber nur in den seitlichen

Partien der Windungen, und constatirte dabei starke individuelle Schwankungen.

In einigen Arealen sind die infragranulären Schichten beim Erwachsenen dünner

als die Pyramidenschicht, in anderen ist es gerade umgekehrt; die 3. Categorie

zeigt ein variables Verhalten. Die größte Constanz zeigen beispielsweise die

Area optica und gigantopyramidalis. — Hierher Rondani und Roncoroni(^).

Nach Haller(^) zeigt der Hirnmantel von Macropus eine ziemlich vorge-

schrittene Gyrencephalie mit Abgrenzung einzelner Rindenfelder. Das Riechhirn

wird vom übrigen Pallium durch die Vereinigung der Fiss. hippocampi sup. und

des Sulcus rhinalis geschieden. Durch die Lateralfurche und die Fiss. hipp,

sup. wird der Mediangyrus, und durch die erstere und die Fiss. rhinalis lat.

der Lateralgyrus begrenzt. Ein Balken fehlt, denn die obere Großhirncommissur

führt nur ammonale Fasern, ist daher nur eine Ammonalcommissur. Die Rinde

ist gleichartig und im Allgemeinen vierschichtig (»Grundtypus«). Nur im Median-

gyrus treten große Pyramidenzellen auf. In der Gleichförmigkeit der Rinde

liegt auch der Grund für das Fehlen des Balkens, denn die neopalliale Com-
missur tritt erst bei größerer Differenzirung auf (Microchiropteren). Die Ur-

furchenbilduug bei M. ist auf rein dynamische Vorgänge zurückzuführen und

nicht mit der Rindendifferenzirung in Zusammenhang zu bringen. Hier besteht eine

quantitative Gyrencephalie im Gegensatz zur qualitativen der höheren Placentalier.
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Marinesco & Goidstein begrenzen den Hippocampus von Homo durch den

medialen Rand der Hemisphäre, die Fiss. collateralis, die Fiss. rhinalis und
retrosplenica Brodmann's. Die Area hippocampica, die von der Fiss. rhinalis

bis zum Ende des Uncus reicht, enthält folgende Schichten: die Randschicht

mit den Ramonschen Fötalzellen; die äußere Körnerschicht, deren Elemente zu

Nestern angeordnet sind; die aus mittelgroßen Zellen bestehende oberflächliche

Pyramidenzellschicht, die von der Schicht der inneren Pyramiden, die aus großen

protoplasmareichen Zellen besteht, durch ein weißes Band mit ganz wenigen

Zellen abgegrenzt ist; endlich die Schicht der polymorphen Zellen, die wieder

in 2 Unterschichten zerfällt. Das Charakteristische dieser Area sind die viel-

fach beschriebenen Zellinseln. In diesen sehen Verif. die Persistenz des fötalen

Zustandes (His, iianke, Retzius). Das Fehlen des Stratum granulosum in-

ternum ist ein Zeichen der niederen Rindenentwickelung. — Die Area subi-
cularis enthält ein sehr breites Stratum moleculare, dem das Str. gran. ext.

mit kleinen Pyramidenzellen folgt, die zu den Betzschen Glomerulis angeord-

net sind. Dann folgt die Schicht der Pyramidenzellen; die 4. und 5. Schicht

fehlen, die 6. ist nur wenig entwickelt. Die Area perirhinalis Brodmann's,

durch die Fiss. rhin. begrenzt, zeigt keine Granularis interna und bildet nur

einen Übergang von der Area hippocampica zur Area 36. Die Area retro-
subicularis zeichnet sich durch das Fehlen eines Str. gran. int. und das

eigenthümliche Aussehen der Granularis ext. aus.

Friedemann studirte die Cytoarchitectonik des Zwischenhirns von Cerco-

pithecus. Das Corpus gen. lat. besteht aus einem kleineren medioventralen

Abschnitte mit großen intensiv gefärbten Zellen, und einem größeren mit kleinen

blassen polygonalen Zellen. Das Corp. gen. med. setzt sich aus der klein-

zelligen Pars caudoventr. und der großzelligen Pars orodorsalis zusammen, der

lateral der gut abgrenzbare großzellige Nu. parageniculatus anliegt. Das
Pulvinar, das gegen den Thalamus durch die Lamina terminalis abgegrenzt ist,

besteht aus einer lateralen und medialen Partie, die wieder in Unterabtheilungen

zerfallen. Die Pars lat. thalami enthält einen ventralen und einen lateralen

Thalamuskern
;

jener zerfällt in einen caudalen und oralen Abschnitt. Der
caudale, großzellige hat cytoarchitectonisch 4 Abschnitte und bildet den End-
punkt der Schleife; im oralen Theil splittert sich wesentlich das Brachium
conjug. auf. In der Pars med. thalami lassen sich ein mediales und ein latero-

caudales, vom centre median (Louys) eingenommenes Gebiet unterscheiden. Der
mediale Hauptkern zeigt, durch Größe und Färbbarkeit der Zellen unter-

schieden, eine laterale und eine mediale Gruppe; letztere ist wieder in 3 Theile

zerlegbar. Die Zellmassen der Commissura med. setzen sich aus 3 Kernen zu-

sammen: dem Nu. parafascicularis, der vom Nu. med. scharf abgegrenzt ist,

dem Nu. submed. und dem orodorsalen Nu. parataenialis. Lateral von diesem

liegt der Nu. ant. ; er besteht aus dem eigentlichen Nu. ant., der zwischen dem
med. und later. Thalamuskern liegt, und einem accessorischen Kern. Lateral

wird der Thalamus schalenförmig von spärlichen Zellen der Zona reticul. um-
geben. Das laterale Ganglion bildet den hintersten Theil des großzelligen Nu.

mammillo-infnnd., der oral dem Gangl. med. kappenförmig aufsitzt. Das Tuber
cinereum geht in das centrale Höhlengrau der Oculomot.-Region über; es be-

steht aus kleinen blassen polygonalen Zellen, und in seinem dorsalen Theil hebt

sich als scharf begrenzte, von der Ventrikelfläche nur durch die zellarme Zone

getrennte Zellsäiile der Nu. paraventricularis ab. Das Pedamentum lat. zeigt

4 Gruppen: die Pars zonalis, den Nu. ant. und post. und die Regio intermedia,

die medial vom Grau des Tuber cinereum, lateral vom Linsenkern begrenzt

wird. Der Nu. supraopticus liegt dorsolateral vom Tractus und zieht mit ihm



II. Organogenie und Anatomie. H. Nervensystem. 161

oromedialwärts, ohne sich aber mit dem Kerne der Gegenseite zu vereinigen.

Im Gebiete der Subst. perf. ant. liegt eine dichte Ganglieuzellenmasse, die in

der Gegend des Sept. pelluc. dorsalwärts umbiegt und sich mit den Zellen des

letzteren vereinigt.

Neiding behandelt die Kerne des Diencephalons von Maoacus, Canis,

Lepus und Erinaceus. Das Corpus geniculatum mediale ist bei E.^ dessen

Sehapparat schwach ist, hoch entwickelt, was wohl mit dem guten Gehör

zusammenhängt. Bei E. und L. besteht das C. genic. lat. aus dem ventralen

Grau und dem Nu. corporis gen. lat., der besonders bei E. wenig entwickelt

ist. Bei C. tritt das ventrale Grau weniger deutlich hervor als bei E. und L.\

es fehlt bei M. fast ganz. Dagegen hat C. und noch deutlicher M. einen Nu.

magnocellularis. Das ventrale Grau ist das von der Rinde fast unabhängige

Sehcentrum, das um so mehr zurücktritt, je mehr sich die Kerne des C. gen.

entwickeln, die in Abhängigkeit von der Hirnrinde stehen. Das Ganglion

habenulae zerfällt bei allen genannten Thieren in den Nu. med. und lat., von

denen der erstere großen Variationen unterworfen ist. Der Thalamus hat con-

stant einen Nu. med., zu dem bei E. ein I^u. paramedianus und cuneiformis

treten. Bei C. und besonders deutlich bei M. gesellt sich zum Nu. med. in

seinem oralen Theile ein Kern, der in der Form an den Nu. cuneiformis von

E. erinnert. Ferner gibt es den Nu. communis; bei E. besteht er aus einem

großen ventralen und kleinen laterodorsalen Theile, bei L. ist außerdem ein

medialer Theil vorhanden, der auch auf die andere Seite theilweise übergreift.

Auch die genannte latero dorsale Partie wird bei L. größer und erreicht ihre

höchste Ausbildung bei M. Hier entwickelt sich im ventralen Theil des Tha-

lamus außerdem als Theil des Nu. comm. der Nu. magnocellularis thalami.

Mithin zeigt die Entwickelung des Nu. comm. eine Parallele zu der der Rinde.

Die Substantia nigra ist bei E. und L. besser ausgebildet als bei C. und M.
Der Nu. hypothalam. kommt bei allen 4 Thieren vor und nimmt an Größe

mit der aufsteigenden Entwickelung zu. Das Corpus mammillare zerfällt in den

Nu. med. und lat., bei C. und M. lagert sich zwischen beide der Nu. inter-

calatus. — Die allen 4 Species zukommenden Kerne bezeichnet Verf. als die

Grundkerne des Diencephalons, die anderen als accessorische Kerne. Die

von der Hirnrinde unabhängigen accessorischen verschwinden mit der auf-

steigenden Entwickelung, während sich die in Abhängigkeit von der Hirnrinde

stehenden in hohem Maße weiter bilden. Der verschiedene Bau des Thalamus

hat also darin seinen Grund, dass das selbständige Grau allmählich dui-ch ein

von der Hirnrinde abhängiges Grau ersetzt wird.

Tilney untersucht die Hypophyse von Petromyzon, Äcanthias, Lepidosteus,

Anguilla, Menohranchus^ Diemyctylus^ Rana^ Alligator^ Eutaenia, Cistudo, Co-

litmba, Gallus, Didelphys^ Mus, Ovis, Felis, Canis, Cynocephalus und Homo
(Embryonen und adult) und beschreibt im Einzelnen den Infundibularfortsatz,

Saccus vasculosus, das juxta-neurale und distale Epithel, die basophilen und

acidophilen schwach und stark färbbaren Zellen, die Zellanordnung und Topo-

graphie, Lumen, Blutgefäße, Bindegewebe und colloides Material. — Alle Species

haben basophile und acidophile Zellen (Verf. ist gegen die Eintheilung in

chromophobe und chromophile, da der Unterschied nur quantitativ ist und bei

25^ der untersuchten Thiere chromophobe Zellen fehlen, Difierenzirung in

Basophilie und Acidophilie aber vorhanden ist). Echte chromophobe Zellen

treten erst bei den höheren Sauropsiden auf. Das juxta-neurale Epithel ist

stets basophil, ebenso die vordere Wand des Lumens und bestimmte periphere

und centrale Areae der distalen Hypophyse. Die engen Beziehungen der Aci-

dophilen zu den Bluträumen und der Basophilen zum Restlumen und Infundi-

Zool. Jahresbericht. 1911. Vertebrata. 18
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bularfortsatz lassen auf verschiedene Abgabe der Producte durch die beiden

Zellarten schließen: jene geben wohl ihre Producte direct an die Blutgefäße,

diese in die Cerebrospinalflüssigkeit ab. Bei Ang. und Lep. wird der Infundi-

bularfortsatz von röhrenförmigen Fortsätzen der Infundibularhöhle durchsetzt,

die von Zellen des Drüsentheiles umgeben sind und wohl mit den Ventrikeln

communiciren. Auch bei AU. und Gall. (letzte Brüttage) zeigt die Infundi-

bularhöhle die Tendenz, sich in den Processus hinein zu verzweigen. Bei ü/e».,

Diem. und Eut. liegt nur eine dünne Zellwand zwischen Drüsentheil und In-

fundibularhöhle. Ein Residual-Lumen fehlt bei Petr., Lep., Ang., Diem., Men.

nnd Ra., wo vorhanden, bestehen die Wände aus basophilen Zellen. Meist ist

die vordere Wand bedeutend dicker als die hintere, bei Ov. umgekehrt; oft

ist letztere eine dünne Membran, meist aber mehrere Zellen stark. Beobachtet

wurden in den Wänden Zellhaufen, Stränge und Acini. Die Gefäßversorgung

variirt stark nach der Species. Haller's Angaben von einer Communication

zwischen dem Hypophysen-Lumen und dem Subarachnoidraum wird nicht be-

stätigt. Das nicht seltene CoUoid in jenem stammt vielleicht von den nächsten

Wandzellen, auch liegen in den Wänden colloidhaltige Ausstülpungen des

Lumens. In den Drüsen liegt die CoUoidsubstanz immer im Centrum und fern

von den Blutgefäßen. — Weiter berichtet Verf. über Experimente (Hypophysen-

ectomie bei Felis) und klinische Befunde. — Hierher auch Stumpf. [Gast.]

Nach Marro ist der von Staderini [s. Bericht f. 1910 Vert. p 164] beschriebene

Lobulus praemammilaris einiger Säuger schon von ihm (1905) bei Hoyno etc.

geschildert worden. Verf. bringt einige Ergänzungen dazu und findet auch bei

H. eine dem Lobulus praem. vergleichbare Zellmasse. — Nach Staderini ist

in M.'s früherer Arbeit kein dem Lob. praem. homologisirbares Gebilde be-

schrieben. [Gast.]

Herring untersucht die Entwickelung der Hypophyse bei Acanthias, Scyllium

und Spinax. In den ersten Stadien verläuft sie wie bei den Säugern, jedoch

fällt die Bildung eines Infundibularlobus fort. Bei den Selachiern entsteht sie

ganz aus der Rathkeschen Tasche, also nur aus buccalem Epithel. Ihre Be-

ziehung zu den Hirnventrikeln ist ähnlich wie bei den höheren Vertebraten;

dies wird durch den paaren Saccus vasculosus bedingt, dessen Secret in einen

gemeinsamen Infundibularcanal fließt; das Epithel des letzteren gleicht dem des

Saccus vascul., seine nervösen Gebilde sind durch Bindegewebe und zahlreiche

dünnwandige Blutgefäße ersetzt, seine Wände enthalten kein Epithel, und hyaline

Körper werden nicht gebildet. Das Secret der H. gelangt direct in die Blut-

gefäße, nicht in die Hirnventrikel. [Gast.]

Nach Livon & Peyron bilden bei Homo die Neurogliazellen der Neuro-
hypophyse ihr Pigment auf Kosten der Producte des Drüsenlobus. Das Colloid

kann direct in die Gefäße des Drüsenlobus oder in die des nervösen treten; ob das

Pigment durch Assimilation oder Disassimilation zu Stande kommt, bleibt un-

sicher. [Gast.]

Viguier(3) beschreibt die Veränderungen in der Hypophyse von Uromastix

nach Thyroidectomie. [Gast.]

Edinger(2) weist bei Homo nach, dass alle Hypophysenzellen von inji-

cirbaren Hohlräumen umgeben sind, die sich zwischen Zelle und benachbartem

Blutgefäß zu langen Secretröhren vereinigen; diese münden in die perivasculären

Lymphräume der Trichtergefäße und ziehen von da in das Hirn weit hinein.

Das Secret gelangt demnach in das Hirn; daher ist auch die Hypophyse bei

allen Vertebraten so eng mit dem Hirn verbunden, und die Unterbindung des

Stieles hat die gleichen Consequenzen wie die Exstirpation des ganzen Organes,

trotzdem im ersten Falle die Blutgefäße mit diesem in Zusammenhang bleiben. —
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In der Discussion kann Kohn der Ansicht Edinger's »nicht ganz beipflichten«,

da die Secrete zweifellos auch in den allgemeinen Kreislauf gelangen. — Hierher
auch Edinger(i), Haller(2), Grünbaum und U. Rossi(2j. [Gast.]

Biondi(i) untersucht die Wand-Zellen der Choroidplexus des 3. und 4.

Ventrikels von erwachsenen Cavia und embryonalen Gallm histologisch (mit

Golgi's Methode das Binnennetz). Im Plasma der Epithelzellen liegt eine argento-
phile Masse, die selten aus einem Filament, meist aus einem engmaschigen Netz
von solchen besteht. Das Netz liegt entweder auf der ventriculären Seite in

der Zelle, oder hufeisenförmig um den Kern. Die Zahl der Fasern in ihm
variirt sehr stark. Stets sind die Fasern von der Zelloberfläche durch Plasma
getrennt, münden demnach nicht als Canäle nach außen und entsprechen dem
Golgischen Binnennetze. [Gast.^

Hworostuchin untersucht den feineren Bau des Plexus chorioideus des
Seitenventrikels und 4. Ventrikels von Felis, Mus, Lepus, Equus, »Affe« etc.

und lässt das Epithel sich wohl sicher an der Lieferung des Liquor cerebro-

spinalis betheiligen. Die ruhenden Epitheldrüsenzellen enthalten Mitochondrien,
die offenbar mit der Bildung der Secretgranula zu thun haben; in späteren
Secretionstadien finden sich Granula mit hellem Centrum. Eine directe Be-
theiligung des Kernes an der Secretion ließ sich nicht feststellen. Einige
Granula sind fuchsinophil, andere enthalten Lecithin. Häufig sind 2 kernige
Zellen, selten 3 kernige; die Zelltheilung ist wohl amitotisch. — Weiter unter-

sucht Verf. die Nerven im Plexus chor. Zahlreiche markhaltige und marklose
Fasern bilden auf den Blutgefäßen und dicht unter dem Epithel Geflechte; vom
subepithelialen Geflecht gehen sehr feine Fäden aus, die auf der Oberfläche
der Epithelzellen enden. — In den Ependymzellen fand Verf. bisweilen

fuchsinophile Granula und Vacuolen, was für eine secretorische Thätigkeit des
gesammten Ependyms spricht (mit Studnicka, s. Bericht f. 1900 Vert. p 134).— Hierher auch Chworostuchin. [Gast.]

Pellizzi(i) bringt eine histologische Studie über die Choroidplexus von
Rana, Testudo, Columba, *Gallus, Anas, Passer, *Lepus, * Cavia, *Felis, *Canis,
Eqims, Sus, *Capra, *Ovis, *Bos, *Homo, bei den mit * bezeichneten Species
auch von Embryonen, und kommt zu folgenden allgemeinen Schlüssen. Die
Plexus stimmen überall morphologisch und physiologisch überein, sind aber bei

den Säugern und speciell bei Ho. am höchsten entwickelt. Die Kerne enthalten

mehrere Nucleolen, Chromatingranula und -fäden, ein achromatisches Netz und
runde helle Räume ohne Netz und Chromatin. Im Plasma liegen allerlei

Granula, Fette, Fettsäuren und Lipoide. W^ährend einer langen Embryonal-
periode enthalten die Plexus (bei Vögeln und Säugern) zahlreiche gekörnte
Embryonalzellen, die bei Ho. sehr zahlreich und groß und voll Fett- und Fett-
säure-Tröpfchen sind. Bei der Geburt verschwinden diese. Die Zellen stehen
wahrscheinlich in Beziehung zur Myelogenese und stammen vielleicht aus dem
Blut. — Die Epithelzellen secerniren Kügelchen, die eine lipoide Wandung
haben, aus dem Kern stammen, sich im Plasma ausbilden und ein basophiles

saures Glycoproteid enthalten. Nach der Geburt lagern sich im Choroidplasma
oder im Gewebe zwischen Epithel und Gefäßen Fettsubstanzen etc. ab, offenbar

Abfallproducte des Centralnervensystems, die die Plexus aus der Cerebrospinal-
flüssigkeit eliminiren. Im Alter {Ho.) zeigen zahlreiche Epithelzellen fettig-

granuläre Degeneration. In den Plexus kommen viele Mastzellen besonders bei

Föten vor. — Hierher auch Pellizzi(2). [Gast,]

RÖthig('*) hat an Fischen, Amphibien, Reptilien und von Säugern an Talpa
und Didelphys die Phylogenese einzelner Theile des Hypothalamus, besonders
des Nucleus und Tractus praeopticus studirt. Schon bei den Anuren theilt

18*
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sich der Nu. prae. in eine Pars parvo- und maguo-cellularis; von jener geht

der Tract. prae. aus, ventral und dorsal zieht der Tract. med. bas. zum me-
dialen Vorderhirnbündel. Auch die Teleostier haben eine Pars ant. (parvo-

cellularis) und Pars post. (magno-cellularis) ; bei einigen Species überwiegt der

vordere, bei anderen der hintere Theil (besonders groß ist er bei Gyclopierus)^

und von diesem geht der Tr. praethalam. cinereus (Kappers) aus. Von der

Pars parvo-cellularis aus verläuft bei den Anuren der Tr. praeopticus, ist also

wohl identisch mit dem Tr. praethalam. cio. Bei den Reptilien kommt ein

seitlich stark ausgedehnter Recessus opt. vor, und die Zellen des Nu. prae.

liegen an seinen beiden Seiten, während lateroventral größere Zellen angelagert

sind [Emys). Mit dieser Pars parvo-cell. hängt dorsal als Gruppe zerstreut

liegender Zellen der Nu. magno-cell. thalami zusammen. Jene lateroventralen

Zellen sind auf eine Pars magno-cell. des Nu. prae. zurückzuführen. Bei Di.

beginnt der Nu. magno-cell. thalami vorn ventral und schiebt sich caudalwärts

dorsal am Rande des Ventrikels hin. Das Gangl. supraopt. nimmt dieselbe

Lage ein, wie bei den Reptilien die ventralen großen Zellen des Nu. praeopt. und

zeigt bei T. bereits die typische Lage des Gangl. bas. optici. Einen Fascic.

supraopt. hat nur Varanus. — Auf Grund dieser Analogie der Fasersysteme

und der Zellkerne scheint der Schluss berechtigt, dass Nu. magno-cell. thalami

und Gangl. bas. opt. der Säuger sich aus dem Nu. praeopt. der niederen Verte-

braten herleiten lassen.

Nach Quensel, der die Tectonik des Mittel- und Zwischenhirns von

Lepus studirte, lassen sich vom Trigeminuskern bis zur Ebene des Hypoglossus-

kernes Zellen verfolgen, deren Axone im anderen Antimere bis in den ventro-

medialen Thalamus ziehen. Nach Zerstörung des Gangl. genicul. int. bestehen

retrograde Zelldegenerationen im Kerne der lateralen Schleife unter den großen

Zellen, die zwischen diesem Kern und dem Ganglion des Vierhügels liegen,

aber keine Degeneration des Ganglions der hinteren Vierhügel. Die Axone der

Zellen der Substantia nigra ziehen dorsomedialwärts gegen den Thalamus. Dorsal

von ihr liegt eine Zellgruppe, die der Kern des theilweise auch gekreuzt ver-

laufenden Tractus pedunc. transv. ist. Die Axone der großen Zellen der For-

matio reticularis der Vierhügel-Region entsenden gekreuzte Axone theils zur

Haube, theils zum Tectum. Laterale Verletzung der Vierhügelhaube bewirkt

Zelldegeneration von den caudalen Ebenen des Facialiskernes beiderseits ab-

wärts. Der Ped. corp. mammill. entspringt aus dem Gangl. prof. tegmenti von

Gudden und zieht gleichseitig zum Gangl. lat. des Corp. mammill. Im centralen

Höhlengrau ganz oral am Boden des 4. Ventrikels hart neben der Medianebene

liegt ein Kern, von dem ein Faserzug bis zur Ebene des hinteren Vierhügels

verfolgbar ist.

Höstermann beschreibt im Anschluss an eine Cyste der linken Kleinhirn-

hemisphäre den Verlauf der eflferenten Kleinhirnbahnen, die schon früher

an Thieren nachgewiesen wurden. Es sind: das Brachium conjunctivum, die

mit dem Corpus restiforme verlaufenden äußeren Bogenfasern, die gekreuzt und

ungekreuzt in der Haube endigen, und der Tractus fastigiobulbaris, der um den

Bindearm herumzieht und sich im Brückengrau verliert.

Nach W. Abel hat die electrische Reizung des größten Theiles der hinteren.

Hirnhälfte von Cavia eine motorische Reaction zur Folge. Histologisch unter-

scheidet sich diese motorische Zone von der sensorischen nur durch die zahl-

reichen großen subgranulären Pyramidenzellen. Aber diese sind nicht auf jenes

Gebiet beschränkt, das also nicht rein motorisch, sondern sensomotorisch ist.

Das ganze übrige Gehirn zeigt einen sensorischen Rindentypus; Verf. möchte

es zum größten Theil als Centrum für den kinästhetischen Sinn auffassen, und
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den hinteren Pol des Gehirns mit wenigen subgranulären Pyramidenzellen als

Centrum für den Gesichtsinn.

Nach Franz (3) spricht die minimale Ausbildung des Kleinhirns bei Thieren

mit geringer Locomotion und seine bedeutende Entwickelung bei guten Schwimmern
dafür, dass es ein besonders wichtiges Organ für die Locomotion ist. Aber
seine große Entwickelung auch bei Fischen mit nicht besonderen locomotorischen

Fähigkeiten sowie seine Verbindungen mit den Sinnesnerven zeigen, dass das

Kleinhirn der Fische die eflfectorische Innervation nach Maßgabe der ver-

schiedenen Sinnesreize regulirt, was besonders bei der Erhaltung des Gleich-

gewichtes hervortritt. Bei den Fischen hat sich das Kl. im Anschluss an den
Acusticus zu einem universellen Centralorgan entwickelt, ähnlich wie später

beim Übergang ans Land ein derartiges Centralorgan, das Pallium, im An-
schluss an das Riechcentrum entstanden ist.

Llina(^) bearbeitet auf Grundlage des Bolkschen Schemas das Kleinhirn
von Satyriis. Es zeichnet sich durch die besonders starke Entwickelung des

Lobus ant. aus, was um so deutlicher wird, wenn man ihn mit dem Lob. med.

post. vergleicht. Jener zeigt 5 Sulci 1. Ordnung, der Lob. med. post. hin-

gegen ist wenig entwickelt und enthält nur wenige und kurze Lamellen. Auch
der Lob. ansiformis ist kräftig; der Lobulus paramed. wird medial durch den

Sulcus paramed., medial und lateral durch den Sulcus paramed. lat. begrenzt

und ist im Verhältnis zu dem niederer Säuger wenig entwickelt.

Comolli gibt auf Grund seiner vergleichend-anatomischen Untersuchungen

an zahlreichen Vögeln und Säugern ein neues Schema für das Kleinhirn.
Den Ausgangspunkt bildet das der Vögel, das bei allen Gruppen nur aus dem
Wurm und den verschieden ausgebildeten Eminentiae laterales besteht. An
dieses Palaeocerebelhim der Vögel fügt sich lateral bei den Säugern das Neo-
cerebellum. Den Übergang zwischen Vogel- und Säugertypus zeigt das Klein-

hirn von Pterojnis edulis: es enthält den durch Transversalfurchen charakteri-

sirten medianen Lobus simplex, dem hinten, durch sagittale Impressionen

getrennt, die Hemisphärenwülste angelagert sind. Der 2. Typus wird durch

das Kleinhirn von Lyeaon pictus mit seinen vielen Windungen und den com-

plicirten Verhältnissen im Lobus medius, der 3. und höchste Typus wird durch

das von Homo dargestellt. Bei den Säugern ändert sich mit der zunehmenden
Entwickelung der Brücke der Bau des Lobus medius (besonders bei H.)^ und
vor Allem entwickeln sich die lateralen Kleinhirnantheile stark. Verf. theilt

daher das Kleinhirn in einen Lobus anter., medius und poster., die durch

Transversalfurchen von einander getrennt sind. Von diesen sind der Lobus
ant. und post. den geringsten Variationen unterworfen und entsprechen nebst

dem mittleren Theil des Lobus med. dem Palaeocerebelhim. Der mittlere Theil

wird durch die Entwickelung der lateralen Theile desselben immer mehr ein-

geengt. Einen sicheren Beweis dafür, dass der Flocculus der Säuger voll-

ständig paläocerebellar sei, hat Verf. nicht gefunden.

Franz (^) beschreibt das Kleinhirn der Mormyriden. Es überwölbt das

ganze Gehirn, ist in seinen oralen Partien glatt, in den caudalen gefurcht und
bildet das paare »Mormyrocerebellum«, das den anderen Theil des Kleinhirns,

das »Ichthyocerebellum«, überwölbt. Auch der Lobus acusticus und facialis

sind stark entwickelt. Das Mormyrocerebellum ist eine abnorme Wucherung
des Lobus lat. valvnlae cerebelli der Cypriniden. An seiner glatten Fläche

zeigt es auf dem Querschnitt die Körnerschicht, aus der Wülste entstehen, die

ihr aufsitzen (Molecularschicht). An der Innenseite dieser Wülste sind reihen-

förmig die Purkinjeschen Zellen angeordnet. In der Körnerschicht zeigen sich

dünne Markstränge; der dicke Markstreifen liegt zwischen Körnerschicht und
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Ventrikel. —- Die enorme Entwickelung des Kleinhirns der Moriuyriden ist

bei deren geringer locomotorisclier Fähigkeit wohl dem Einfluss des Facialis-

systems zuzuschreiben. Dabei aber scheint eine enorme Vermehrung der inneren

Neurone stattzufinden, denen auch die vielen Purkinjeschen Zellen zuzurechnen

sind. Denn nur ein Teil der letzteren hat efierente Fasern, während die

übrigen unter einander verbunden zu sein scheinen. Die der Chemoreception

dienenden Facialiseindrücke würden zunächst unter einander und mit anderen

sensorischen Eindrücken associirt werden und so eine genaue Coordination und

Austheilung der electrischen Schläge bewirken.

Ziehen beschreibt zunächst macroscopisch das Gehirn von Orycteropus und

vergleicht dessen Furchen mit denen der Edentaten, ohne wesentliche Differenzen

zu finden. Genauer geht er dann auf das Kleinhirn ein. Der Wurm wird

durch den tiefen Sulcus sup. ant. in einen Vorder- und Hinterwurm zerlegt.

Am letzteren sind von vorn nach hinten zu unterscheiden der Lobus palpiformis,

cruciformis, die Tabulata, endlich der Flocculus. Neben dem echten medialen

accessorischen Hypoglossuskern liegt lateral von der austretenden H3'poglossus-

wurzel und dicht bei der Formatio reticularis grisea ein ventrolateraler accesso-

rischer Kern. In der Form. ret. lassen sich ein Nu. lat. int. und ext. unter-

scheiden ; letzterer zerfällt in 3 Untertheile. Die Schleife zeigt eine gleich gute

Ausbildung ihrer beiden Theile, entsprechend der gleichen Entwickelung der

hinteren und vorderen Extremitäten. Im dorsalen Abschnitte der Raphe besteht

eine Kreuzung des 1. Trigeminusneurons.

Franz (^) bespricht zunächst die Form und Größe des Kleinhirns der

Teleostier und findet, dass letztere in einem Parallelismus zur Bewegungsfunction

steht, und in der Ausbildung der Lobi laterales ein Zusammenhang mit der

starken Entwickelung des Tract. tegmento-cerebell. (Cypriniden) zu suchen ist.

Auf den feineren Bau übergehend beschreibt Verf. den Rindenknoten, den er

nicht dem Cerebellarapparat, sondern dem Trigeminus zurechnet, ebensowenig

wie das Übergangsganglion, das auch oft räumlich vom Kleinhirn abrückt.

Eigentliche efferente Kerne fehlen den Teleostiern ; nur bei manchen Arten sind

die Purkinjeschen Zellen zu Haufen angeordnet. Die afferenten Bahnen des

Kleinhirns setzen sich aus 8 Systemen zusammen und verbinden es mit dem

Mittelhirn, Übergangsganglion, secundären Trigeminuskern , Acusticus- und

Vaguskern, N. lateralis und Rückenmark; wahrscheinlich finden sich auch

Verbindungen mit dem Hypothalamus. Alle diese Bahnen endigen in der

Molecularschicht; die Offerenten Bahnen entspringen aus der Schicht der Pur-

kinjeschen Zellen und ziehen zum Nu. mot. tegmenti. Die Molecularschicht ist

eine Associationschicht, ebenso kommt den Körnerzellen und einem Theile der

Purkinjeschen eine associative Function zu. Weiter bespricht Verf. die Larven-
stadien und weist auf die relative Kleinheit des Kleinhirns der Larve im

Gegensatz zum Vollfische [Gadus, ÄnguiUa etc.) hin. Dagegen haben nectonische

Larven ein schon stärker entwickeltes Kleinhirn [Centronotus). Überhaupt steht

die Größe des Kleinhirns in directer Beziehung zur Beweglichkeit der Thiere

(großes Cerebellum der schnellen Schwimmer, wie Scomber, Thynniis und

Exocoetus), was auch die Verschiedenheit der Kleinhirngröße bei der Larve

und dem Vollfische zeigt. Das Kleinhirn dürfte aber nicht nur für die Statik,

sondern auch für die Regulirung anderer Functionen Verwendung finden. Dafür

spricht seine Größe bei den Cypriniden und Mormyriden. Durch seine Ver-

bindungen mit dem Mittelhirn, das optische Eindrücke vermittelt, dem Vesti-

bulariskern, der statische Eindrücke vermittelt, und dem Organ der Seitenlinie

wird es zu einem üuiversalcentrum der verschiedensten Sinnesgebiete. Es

regulirt die effectorische Innervation und bekommt durch seine vielseitigen
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Beziehungen eine überragende Stellung als Associationsorgan functionell ähnlich

dem Pallium der Landthiere. Während dieses sich im Anschluss an das

Riechorgan entwickelt, steht das Kleinhirn der Fische in nahen Beziehungen
zum Acusticolateralis. — Hierher auch Franz (^j.

Nach Addison liegt bei Mtts (weiße Ratte) im Cerebellum die äußere

Körnerschicht ganz außen vom 2. Tage vor der Geburt an bis zum Ende der

3. postfötalen Woche. Von der Geburt an besteht die Rinde aus der äußeren
Schicht von runden und der inneren von spindelförmigen Zellen. Am 10. Tage
ist die Körnerschicht 8—10 Zellen dick. In derselben Rinde variirt der Zeit-

punkt des Verschwindens der Körnerzellen, Mitosen wurden noch bis zum 22.

Tage nach der Geburt gefunden. Die Purkinjeschen Zellen sind bei der

Geburt am inneren Rande der Molecularschicht durch ihre relative Größe und
die Helligkeit ihrer Kerne kenntlich; in der 1. Woche wachsen Kern und Plasma
sehr stark. Der Hauptumfang der Zellen liegt am äußeren Pol, und von diesem

aus gehen feine Fortsätze in die Molecularschicht. Vom 8.-10. Tage entsteht

am äußeren Pol das Hauptdendrit, dessen Aste von den primären Plasma-
fortsätzen gebildet werden. Gleichzeitig ordnen sich alle Dendrite in einer

Ebene parallel zu Querschnitten durch die Blätter. Nisslsche Körper treten

am 8.-10. Tage im Plasma auf. Die Purkinjeschen Zellen sind bei der Geburt

zuerst in 2-3 unregelmäßigen Reihen, vom 5. Tage nur in 1 angeordnet, auch

entfernen sie sich allmählich mehr von einander. Die Kerne erreichen die

definitive Größe eher als die Zellkörper. Die Dendrite treten an die äußere

Grenzmembran, wenn alle äußeren Körnerzellen gewandert sind, entwickeln aber

noch sehr spät neue Äste. Die Molecularschicht ist zuerst schmal und nimmt
nur langsam zu, dann aber sehr schnell in der Zeit, die mit dem Wachsthum
der Purkinjeschen Zellen und der Reduction der äußeren Körnerschicht zusammen-
fällt. Alsdann wandern Zellen der äußeren Körnerschicht in die Molecular-

schicht; einige bleiben hier, andere ziehen in die innere Körnerschiebt. Korb-
zellen treten am 11. Tage auf. Die Zellen der inneren Körnerschicht stammen
aus der äußeren und der Mantelschicht: jene bilden die Körnerzellen, diese

die Neuroglia und vermuthlich die Golgischen Zellen. Die Schicht wächst lang-

sam bis zum 8. Tage, ist dann gegen die Markschicht gut abgegrenzt und an
den Faltenbögen etwas dicker als an deren Basen, was sich später noch stärker

ausspricht. Die Golgischen Zellen sind vom 7.-8. Tage an erkennbar und
haben vom 9. Tage an ihre verzweigten Fortsätze. Die Ansammlung von Zellen

der Körnerschicht und das Auftreten von zellfreien Räumen dort beginnt am
12. Tage. Die Entwickelung der Bewegungen des Thieres steht in directer

Beziehung zur Diflferenzirung des Cerebellums. — Hierher auch Mobilio('^).

[Gast.]

Huet untersucht die relative Lage des Trochlearis- und Oculomotorius-
kernes bei niederen Vertebraten. Dieser nimmt eine constantere Stellung in

der Längsachse des Gehirns ein als jener, dennoch wird auch er frontalwärts

verschoben. Bei den Teleostiern rückt der Ocul. ziemlich dorsoventralwärts,

was mit der Ventralverschiebung des Abducenskernes übereinstimmt. Der
Trochl.-Kern der niederen Vert. zeigt einen noch größeren W^echsel seiner

Stellung zur Längsachse des Gehirns: bei Petromyzon liegt er ziemlich weit

hinter dem Ocul., sogar zum Theil hinter dessen Wurzeleintritt, bei Seyllium

reicht er ziemlich weit hinter den Eintritt der Trochleariswurzel, liegt weit

von der Quintuswurzel und ganz nahe beim Ocul. und geht sogar in ihn über,

bei den Teleostiern liegt er in der Ebene des Eintrittes der Trochlearis-
wurzel. Diese zerfällt bei einigen Teleostiern in 2 Bündel; die Aufsplitterung

kommt einerseits (Gadiden und Pleuronectiden) durch den Tractus cerebello-
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mesencephalicus, andererseits durch das eigenthtimliche Verhalten des Velums
und der Valvula cerebelli zu Stande. — Hierher auch Biondi(^].

Neiding & Frankfurther untersuchten die Lage des Edinger-Westphalschen
Kernes von Macacus^ Canis, Lepus und Erinaceus, finden ihn aber nur bei

C. Bei L. liegen an der entsprechenden Stelle kleine unpaare Zellgruppen,

und bei E. und M. sind dort überhaupt keine Zellen vorhanden. Der genannte

Kern unterscheidet sich schon bei C. deutlich vom Oculomotoriuskerne durch

die Gestalt seiner Zellen, hat daher keine motorische Function, sondern eher

eine sympathische, die bei Homo am deutlichsten ist. Verff. möchten ihn als

Nu. interoculomotorius bezeichnen.

Franz (^) fand bei einigen Knochenfischen 2 Trochleariswurzeln: die

ventrale kreuzt dorsal vom Ventrikel und tritt seitlich aus dem Gehirn aus,

die dorsale zieht gegen die Körnerschicht der Vailecula cerebelli und dringt

von dort in die Molecularschicht , diese durchbohrend, ins Cavum cranii, wo
sie ebenfalls kreuzt. Manche Fische haben nur die dorsale, andere nur die

ventrale Wurzel, Trigla und Scorpaena beide; aber selbst innerhalb einer Art

können hier Variationen bestehen. Die dorsale Wurzel ist phylogenetisch jung.

Die Variationen erklärt Verf. durch die Annahme, dass der Trochl. einerseits

bestrebt ist, seine Lage zum Klein- und Mittelhirn beizubehalten, andererseits

einen möglichst kurzen Weg einzuschlagen. Die partielle dorsale Kreuzung

bei Lophius und Pleuronectes ist die Folge der nahestehenden Augen.

Biondi(**) stellte mit der Ramönschen Methode an Embryonen von Homo
(12, 13 und 20 cm Sst.) den Verlauf des Fasciculus solitarius dar, der

ganz ähnlich dem bekannten der Vögel ist. Am caudaleu Ende der Oblon-

gata ist der Fase, ovoid; nach innen zu liegt ihm ein Haufen ganz kleiner

Zellen an, von denen Fasern im Bogen abgehen, sich mit den Fibrae arcuatae ext.

vereinigen und den sensorischen Glossopharyngeus-Vagus mit anderen Nerven-

centren verbinden. Die Fasern gehen zum größten Theil auf die andere Seite

über, der Rest aber kommt an die ventrale Seite des Burdachschen Kernes zu

liegen.

Bindewald beschreibt bei Amphibien eine Verbindung der sensiblen Trige-
minuskerne (Commissura intertrigemina). Ihre Fasern entspringen aus den

frontalsten Zellen des Kernes, verlaufen außen am Mittelhirndach und treten auf

die andere Seite über. Bei Hypogeophis und Cryptobranchus bildet sie am

Mittelhirndach einen intraventriculären Balken und tritt wegen des fehlenden

Kleinhirns besonders deutlich hervor. Auch bei Triton und Rana besteht sie

(bei R. in der Regio subcerebellaris).

Luna(^) beschreibt von Sus den feineren Bau einer Zellgruppe, die ventral

vom Nucleus hypoglossi und Stillingschen Hauptkern liegt. Die Zellen messen

60-85 II und sind polygonal. Der Kern, der eine Membran hat, enthält eine

feinkörnige Substanz, die meist ein weitmaschiges Netz bildet. Der Nucleolus

von 2-3 u birgt argentophile Granula. In anderen Fällen fehlten die Granula,

dann aber lag ein Korn im Zellkern. Die Zahl der Kern- und Kernkörperchen-

granula stand im umgekehrten Verhältnis.

van Valkenblirg(^) untersucht in der Vertebratenreihe den Austritt der Mesen-

cephalon-Wurzel des Trigeminus, der bei allen dorsal von der motorischen

Wurzel erfolgt, und zwar durch die sensible Wurzel, bei Teleostiern vielleicht

auch dorsal davon. Bei Scyllium tritt ein Theil der Fasern oral von der

sensiblen Wurzel aus und wird ein Stück weit vom motorischen Trigeminus

begleitet, ein Theil mit der sensiblen zusammen. Die ursprüngliche Lage des

Mesencephalon-Trigeminuskernes ist dorsal im Tectum opticum, nicht distal
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davon. Lagevariationen sind durch Bauverschiedenheiten des Mesencephalons

bedingt. Bei Monotremen und Marsupialien findet sich diese Lage wesentlich

wieder. Bei LHdelphys und einigen Reptilien besteht der Kern aus 2 Zell-

arten, während bei den Fischen die eine polyedrische, bei Vögeln und höheren

Säugern die andere runde vorherrscht oder ausschließlich vorhanden ist. Distal

ausgebreitet ist der Kern bei Insectivoren, Rodentien und Homo. [Gast.]

van Valkenburg(3j untersuchte die relative Lage der von den Ästen des Tri-

geminus stammenden Fasern der spinalen Wurzel, sowohl zu einander wie

zu den Kernen anderer Hirnnerven der Oblongata. Er beschreibt die Lage
der absteigenden Trigeminuswurzel bei vielen Säugern, Fischen, Reptilien,

Amphibien und Vögeln. Überall ist eine Substantia gelatinosa rad. descend.

vorhanden. Ihr am meisten spinalwärts ziehender Theil umfasst die ophthalmischen

Fasern. Die am meisten frontal in die Oblongata eintretenden Theile des

peripheren Trigeminus liegen in der spinalen Wurzel ventral von den caudaler

eintretenden. Die Gesetzmäßigkeit des Herabziehens des R. ophth. begründet

Verf. damit, dass der Reiz des frontalen Poles in die Gebiete geleitet wird,

die bei der Locomotion des angegriffenen Gebietes zunächst mitzuwirken haben.

Daher gelangt auch bei Amphibien die spinale Wurzel viel weiter nach ab-

wärts als bei Säugern. Die dorsale Lage der Fasern des R. mandib. und

maxill. wird durch die Endgebiete der viscerosensiblen Nerven bedingt. Die

ventralen Segmente verdanken ihre Lage ihren Beziehungen zum tectovestibu-

lären Apparat.

van Valkenburgf^) findet bei einer Läsion des Ramus ophth. N. trigemini eine

Degeneration der mesencephalen Trigeminuswurzel und gibt nun eine Übersicht

über die Lage des mesencephalen Trigeminuskernes bei Selachiern,

Teleostiern, Reptilien und Amphibien, Vögeln und Säugern (von den Monotremen

bis zu den Primaten). Dieser Kern liegt bei allen Nichtmammaliern dorsal

vom Aquäduct, besonders nahe beim Ependym, und reicht über das Velum
medulläre ant. nur bei den Teleostiern hinaus. Bei den Vögeln ließ sich die

austretende Wurzel nicht verfolgen, sonst aber ist sie immer dorsal von der

motorischen gelegen und deutlich abgrenzbar, aber nur bis zum Eintritt in den

ventralen Theil der sensiblen Quintuswnrzel. Bei Scyllium ist bis außerhalb

des Hirnstammes eine frontale mesencephale Trigeminuswurzel nachweisbar, die

keine Verbindung mit den sensiblen Trigeminusfasern eingeht nnd dorsal von

den in derselben Ebene austretenden motorischen Wurzeln zu liegen kommt.

Der Kern liegt zunächst dorsal und wandert erst bei den Monodelphien ventral-

wärts, behält jedoch bei Phoca seine dorsale Lage bei. Die starke distale

Ausdehnung des Kernes bei Homo, Insectivoren und Rodentien ist der Aus-

druck einer höheren Entwickelung, die sich auch in seinen Zellen zeigt: diese

sind hier in der Ponsgegend längsoval, in den rostralen Ebenen mit ihrer

Längsachse mehr dorsoventral gelagert. Obwohl Verf. keine directe Unter-

stützung für die Degeneration von Fasern im mesencephalen Trigeminus bei

Läsion des Ramus ophthalm. finden konnte, so glaubt er dennoch in dem er-

wähnten Stämmchen, das sich bei Scyllium deutlich abgrenzen lässt, ein Ana-
logon für die Fasern zu finden, die bei H im Ramus ophthalm. verlaufen.

Willems bespricht erst die Literatur über den Bau des Trigeminus, seiner

Äste und der von ihm innervirten Muskeln, schließt daran seine eigenen histo-

logischen und embryologischen Untersuchungen der Trigeminuskerne, besonders

des Nu. mesencephali und des motorischen Kernes, nnd gelangt zu folgenden

Schlüssen. Die Phylo- und Ontogenese des Nu. mesencephali zeigen deutlich

seine engen Beziehungen zum Thalamus; auch unterscheidet er sich histologisch

vom Nu. motorius durch ihre Beziehungen, besonders durch die Achsencylinder.



170 Vertebrata.

Im 2. Theil seiner Arbeit gibt Verf. eine Localisation der Kerne der Trigemi-

nusäste. Der dorsale motorische Hauptkern bildet das Centi-um für den Masseter,

Temporaiis und Pterygoideus ext., die ventrolaterale Gruppe das für den Pter.

int., die ventromediane das für den Digastricus und Mylohyoideus. Gleich-

zeitig ergab sich eine Degeneration im Nu. mesencephali, was für eine doppelte

Localisation der Muskeln spricht. Daher zählte Verf. die nach Schädigung

der einzelnen Trigeminusäste degenerirten Zellen, ebenso die klein- und groß-

kalibrigen Fasern des Trigeminus beim neugeborenen und erwachsenen Lepus,

wägte auch die Muskeln. Es ergab sich, dass die Zahl der Nervenfasern im

umgekehrten Verhältnis zum Muskelgewicht steht^ und dass die Anordnung der

Muskeln im Kern einer Projection des peripheren Apparates entspricht. Da
nun der Nu. mes. der niederen Thiere in der Regio thalamica liegt, sich bei

jL. im 1. Stadium seiner Entwickelung bis in den Thalamus erstreckt, ferner

seine Fasern bei L. zu einer anderen Zeit als die motorischen markhaltig

werden und im Bau denen der Spinalganglien gleichen, endlich Beziehungen

zum motorischen Trigeminuskern, Deitersschen Kern, Glossopharyngeuskern und

Kleinhirn hat, und die Muskeln des Trigeminus eine centrale Vertretung in

diesem Kerne haben, so ist in diesem Kerne die Muskelsensibilität des Tri-

geminus localisirt. Aus dem feineren Bau der Zellen und aus dem Verhalten

des Kernes während der Ontogenese geht hervor, dass er ein Homologon eines

Spinalganglions ist, das dadurch zu Stande kommt, dass jene Zellen, die caudal-

wärts vom Trigeminus zur Bildung der Spinalganglien auswandern, in der

Medullaranlage zurückbleiben.

Fuse untersucht an Cavia, Lepus^ Felis, Ganis, Capra, Macacus und Homo
die Lage des Nucleus abducens. Dieser zerfällt in einen lateral vom Fa-

cialisknie gelegenen, dem Ventrikelgrau angehörigen Abschnitt und in den in

der Formatio reticularis mehr oder weniger veutrolateral vom Nu. fac. gelegenen

Reticulartheil. Ersterer enthält bei den niederen Säugern kleine Zellen, letzterer

ist aus großen multipolaren Zellen zusammengesetzt und je nach der Species

verschieden. So liegen bei L. die meisten Hauptzellen im Bodengrau, und

bei TL erstreckt sich der Abduceuskeru bis in die subependymale Schicht des

Ventrikelbodens, dagegen ist sein gemischter, kleinzelliger, lateral vom Facialis-

kern gelegener Abschnitt verschwunden. — Verf. beschreibt ferner ein Bündel,

das vom Flocculusstiel zwischen den zum N. Bechterewi ziehenden Fasern des

Flocculus und dem Ventrikelbogen zum Abducenskern verläuft (Antheil des

Flockenstieles zum Abducenskern). Bei L. ist es spärlich, bei H. stark aus-

gebildet, also phylogenetisch jung. Vom Abducenskern, besonders vom Ventrikel-

bodentheil ziehen außerdem Fasern zur Formatio reticularis, zur Piaphe und

zum Fascic. longit. post. Vom Monakowschen Bündel werden Fasern zum Nu.

abd. abgegeben. Gegen Kappers nimmt Verf. an, dass der Abducenskern nicht

gegen das hintere Längsbündel zu wandert, sondern sich auf Kosten des

Ventrikelgraues ausbildet.

IVIo!hant(^) isolirte bei Lepus die Glossopharyngeuswurzel und riss sie

aus. Dadurch entstanden radiculäre Blutungen durch Arrosion der Wurzel-

gefäße und damit Läsionen der nucleocerebellären Fasern und der Fibrae arcuatae

externae. Diese Veränderungen wurden dann nach Nissl's Methode studirt

und so die nucleo-cerebellären und ventralen reticulo-cerebellären Fasern sicher

nachgewiesen, da die Unterbrechungen dieser Fasern zur Alteration von Zellen

im Lateralkern und in der Substantia ret. führten. Weiter ergab sich, dass

die ret.-cer. Fasern aus einem Kerne kleiner zerstreuter Zellen stammen, der

im äußeren Zweidrittel der Form. ret. liegt. Die früher beobachtete Chromato-

lyse in vereinzelten äußeren Zellen des Nu. ambiguus nach extracranialer Durch-
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leißung des N. pneumogastricus führt Verf. auf Läsion einzelner Fibrae arci-

formes ext. zurück.

Nach den Experimenten (directe und secundäre Degeneration) von Molhant(^)

zeigt bei Lepus die austretende Vagusgruppe folgendes Verhalten. Am
cranialsten verläuft der Nonus ; die mittlere Gruppe, von 2 durch ein Spatium

getrennten Nervensträngen gebildet, ist der Vagus, und am caudalsten liegen

die wenigen Fasern der medullären Accessoriuswurzel. Nach intracranieller

Durchschneidung der cranialsten Wurzelgruppe zeigen sich keine chromato-

lytischen Veränderungen im Dorsalkern. Die Durchschneidung der beiden

anderen Antheile bewirkt Chromatolyse im Stillingschen Kern, aber keine De-

generation im peripheren Glossopharyngeus. Die motorischen Fasern kommen
vom Dorsalkern und treten durch die mittleren und unteren Fasern aus. —
Der Vagus hat markhaltige Fasern von verschiedener Dicke und uichtmark-

haltige; unter den ersteren sind die des Laryngeus inf. dick. Der Laryng. sup.

enthält mittlere und nach dem Abgang des erstgenannten eine Mischung von

kleinen und mitteldicken Fasern. Der Cyonsche Nerv hat nur kleinkalibrige.

Die dickeren Fasern sind schon bei der Geburt markhaltig, die feinen werden

es erst später. Die Fasern aus dem Dorsalkern werden zu gleicher Zeit mark-

haltig, was nach Flechsig's Gesetz für eine gleiche Function spricht. Der

Stillingsche Dorsalkern ist demnach ein Kern für die glatte Musculatur, da-

gegen dienen die Fasern mit späten Markscheiden der quergestreiften. Die

chromatische Substanz des Dorsalkernes entwickelt sich zugleich mit der des

Ventralkernes kurz vor der Geburt. Der Dorsalkern dient der Innervation des

Magens, des Herzens, der Trachea und der großen Bronchien ; der unterste Theil

des Dorsal- und Ventralkernes sind das Ursprungsgebiet der Fasern, die sich

zum N. Willisii vereinigen und hauptsächlich den Bronchialbaum versorgen.

Kosaka untersuchte bei Canis die Lage des Vaguskernes. Der dorsale

gehört dem Vagus ganz zu und entsendet seine Fasern zur Innervation des

Magens und der Speiseröhre (glatte Musculatur). Der Nu. ambiguus zerfällt in

3 Abtheilungen. Der oberste Theil, der sich vom caudalen Ende des N. 7 bis

zum cranialen des N. 12 verfolgen lässt, ist das Centrum für die quergestreifte

Musculatur des Pharynx, Ösophagus und M. cricothyreoideus. Der mittlere

enthält die motorischen Zellen des weichen Gaumens, und der untere, bis an

das caudale Ende des Hypoglossuskerues verfolgbar, zerfällt in 2 Partien:

die dorsale versorgt die Kehlkopfmuskeln (mit Ausnamhe des Cricothyr.), die

ventrolaterale entsendet die Herzhemmungsfasern.

Llina(^) bringt eine histologische, histogenetische und morphogenetische Studie

über den Nucleus des Hypoglossus und andere Kerne des verlängerten Markes

von Siis. Der Stillingsche Kern ist wohl das einzige Projectionscentrum der

Hypoglossuswurzelfasern und ist ein Bulbarkern, nicht ein durch die Pyramiden-

kreuzung isolirtes Segment des Vorderhornes. Seine Zellen bilden bei Embryonen

sehr früh constante Gruppen: an beiden Enden je 1 Gruppe, frontal vor dem
caudalen Kernende eine dorsale und ventrale, davor tritt wieder zu diesen

beiden eine laterale. Im dorso-lateralen Theil der caudalen Kernpartie liegt

auf einigen Schnitten eine kleine Zellgruppe. Die Achsencylinder der meisten

Zellen bilden die Wurzeln von Nucl. 12, einige ziehen aber in den Fascicul.

intercalat. und die Subst. reticul. des Bulbus. Die Dendrite enden theils in

dieser, theils im Kern, theils zwischen den Fibrae propriae, andere nahe der

Medianlinie. Die Fibrae propriae der perifocalen Kapsel des Kernes gehen in

die entsprechenden Fasern der anderen Seite über. Von den hinteren Fibrae

arcuatae int. kreuzen die dorsalsten die Medianlinie, wenden sich unter dem
Nucl. 12 nach oben und verlieren sich in diesem; andere enden zwischen mark-
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haltigen Fasern in der Zone, die medial den Kern begrenzt. Die Fibrae pro-

priae sind sehr wahrscheinlich afferente Fasern, die zu den Dendriten der

Zellen des Stillingschen Kernes in Beziehung stehen. Ein Rollerscher Kern fehlt

bei S., vielleicht wird er ventral vom Nucl. 12 durch kleine Commissureuzellen

repräsentirt. Der Nucl. funicul. teret., Duval's Kern, der des Seiteustranges,

vielleicht auch der Rollersche bilden eine einzige Kerngruppe, die sehr variirt.

Ventral vom Hypoglossus, dicht an ihm liegt ein kleiner Kern großer Zellen,

dessen Fasern seitlich zwischen die Fasern der weißen reticulären Substanz

treten, und der sich früh vom Stillingschen Kern abspaltet. [Gast.]

Nach KorolkOW besteht bei 3Ius musc. und decmn. im oralen Drittel der

Brücke eine partielle Durchkreuzung der Pyramidenfaserung, bei Homo in

der gleichen Ebene, mitunter noch etwas frontaler, eine Kreuzung der acces-

sorischen medialen Schleife. Von den kreuzenden Pyramidenfasern verläuft ein

Theil mit den Pyramidensträngen, ein anderer bleibt unterhalb der Schleifen-

schicht. Die Fasern treten dann zu den Bulbärkernen in Beziehung und stellen

deren centrale motorische Bahn dar. Diese Kreuzung wird als »obere Durch-
kreuzung« der Pyramiden der Pyramidenkreuzung am caudalen Ende der Ob-
longata entgegengesetzt.

Borowicki bringt zunächst die Resultate seiner anatomischen Untersuchungen

an Lepus^ Felis, Ganis, Ovis und Homo über das Verhalten des Brückengraues.

Die Brücke entwickelt sich proportional der Größe des Klein- und Großhirns

und ist am höchsten bei H. ausgebildet, jedoch hi«r etwas gleichartiger gebaut.

Bei L. und den anderen Säugern lassen sich eine ventrale, mediale, parame-
diale, peri- und intrapedunculäre, laterale und laterodorsale Zellgruppe unter-

scheiden. Die ventrale ist nur bei den niederen Säugern gut entwickelt, auch

die mediale variirt je nach den Species sehr stark. Die mächtigste Entwicke-

lung zeigt aufsteigend die peri- und intrapedunculäre Gruppe, letztere ist be-

sonders bei //. gut ausgebildet. Die Querfasern zeigen 3 Schichten: die Fibrae

profundae, die im frontalen Abschnitte der Brücke fehlen, dann das Stratum

complexum (am stärksten bei H.) und das Str. superfic, das nur dem fron-

talen Brückenabschnitt zukommt. Die Fibrae rectae entstammen der Schleife,

dem Haubenfeld und dem Nucl. centralis, zum Theil auch dem medialen

Brückengrau, endlich den Fibrae profundae und der lateralen Schleife. — Die

Durchschneidung des Brückenarmes und Pedunculus cerebri führt beim neu-

geborenen Lep. zur Degeneration von Zellen in der lateralen, laterodorsalen,

peri- und intrapedunculären Gruppe, zum Theil auch in der paramedialen

Gruppe. Nach Zerstörung einer Kleinhirnhälfte und einer Großhirnhemisphäre

trat kein größerer Defect als nach der Durchschneidung des Ped. und nur ein

wenig größerer als nach der Zerstörung des Brückenarmes zu Tage. Nach
Durchschneidung eines Ped. bei einem 5 Wochen alten L. kam es zum Schwunde
der Substantia molecularis. Daher verlaufen wohl die meisten Fasern der

Großhirnbrückenbahnen corticofugal ; andererseits steht fest, dass die mediale,

der größte Theil der paramedialen, die ventrale und der caudolaterale Fort-

satz der lateralen, sowie die dorsolaterale Zellgruppe zu Groß- und Kleinhirn

keine directen Beziehungen haben. Die Läsion des Brückengraues und der

ventralen Brückenetage ergab folgende Befunde. Vom Haubentheil des Brücken-
armes, der wohl aus dem Kleinhirn stammt, sowie aus den Zellen der medialen

und paramedialen Gruppe des Brückengraues treten Fasern als Fibrae rectae

in die Haube, die mediale Schleife und die Form, retic. der anderen Seite

ein. Vom Haubentheil gehen außerdem Fasern zur medialen Partie des

Brückengraues. Von den Brückenarm- und Brückengraufasern gelangen nur

wenige in die Kerne des Thalamus; ob solche auch spinalwärts ziehen, ließ
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sich nicht ermitteln. Die Querfaserung der Brücke enthält hauptäächlich Fasern

des Brückenarmes, die zu den gekreuzten Brückenhälften ziehen, und Fasern

aus dem Haubentheil des Brückenarmes. Dann noch die Fibrae tegmento-

pontiles, die dem lateralen Theil der Haube im Gebiete der Vierhügel ent-

stammen und in das laterale Brückengrau strahlen.

Ayers & Worthington untersuchen das System des Fasciculus communis
von Bdellostoma Domheyi. Der Fase. comm. ist relativ hoch entwickelt, trotz-

dem er in seinen Beziehungen viel einfacher gebaut ist als selbst bei den nie-

deren Fischen. Er lässt aber in den Grundzügen denselben Aufbau erkennen,

wie der der höheren Thiere. Sein Kern bezieht Fasern von 2 Trigeminuswurzeln,

dem Facialis, Glossopharyngeus und Vagus. Unter diesen Fasern sind 2 Arten

zu unterscheiden, endigen aber wohl nicht in verschiedenen Theilen des Kernes.

Denn dieser erscheint homogen und zeigt keine eigenen Tast- und Geschmacks-

centren, wie bei den höheren Fischen. Secundäre Kerne des Fase. comm.

existiren nicht. Aus dem Kerne führen heraus: ein großer Zug zur dorsalen

Säule des Rückenmarkes und viele Fasern, die in der ventralen Raphe zui*

motorischen Region der contralateralen Seite des Rückenmarkes hinüber ge-

langen. Außerdem senden viele Zellen am Rande des Nucleus Fortsätze in

die angrenzenden Partien des Rückenmarkes, und umgekehrt. Zahlreiche lon-

gitudinale Faserzüge verbinden das caudale Ende mit dem cranialen. Die

beiden Kerne sind unter einander durch die Commissura infima Halleri und,

soweit wie hirnwärts die Trennung der Hörner der Medulla reicht, durch ein-

zelne Fasern verbunden. Die Zellen im Kern sind durchwegs klein, sowohl

multipolar als auch Spindelzellen. Unter den multipolaren sind die »Baum-

zellen« dem Fase. comm. eigen. Die Comm. infima Halleri besteht theils aus

Elementen des Fase, comm., theils aus funiculären; eigene Fasern enthält sie

nicht.

Leszienyi beschreibt von der Substantia gelatinosa das Gebiet der Randzone

bei Vertretern fast aller Gruppen. Die Lissauersche Randzone ist meist

gut charakterisirt und vom Hinterstrang scharf abgesetzt, während sie mit dem
Seitenstrang durch die Grenzzone innig zusammenhängt. Meist schneidet peri-

pherwärts ein Piaseptum in das Rückenmark ein und trennt so die Randzone

vom Seitenstrang, während central davon beide in einander übergehen. Dieses

Piaseptum kommt fast bei allen Säugern, nie bei Homo vor. Auch ist bei

H. im Gegensatz zu jenen die Flechsigsche Zone viel dunkler, so dass die

Zusammengehörigkeit der Grenzzone und Randzone verwischt wird. Ferner

ziehen bei den Thieren ebenfalls im Gegensatz zu H. die Fasern der hinteren

Wurzel fast nie durch die Randzone, sondern direct in den Hinterstrang und

die Substantia gelatinosa. Auf Grund dieser Befunde, sowie einiger Degenera-

tionspräparate ist Verf. der Ansicht, dass bei den Thieren die Fasern der

Lissauerschen Randzone kurze Bahnen darstellen, die zu den Systemen des

Seitenstranges gehören. Vielleicht gehört auch bei H. die Randzone nicht zu

dem Hinterstrang und den hinteren Wurzeln.

MÜnzer & Wiener wandten bei ihren Untersuchungen an Golwnha^ Canis und

Lepus 2 Methoden an: die locale Zerstörung der grauen Substanz durch In-

jection von Normalsalzwasser und die Durchschneidung des Rückenmarkes
am neugeborenen Thier, der dann am erwachsenen Thiere die 2. Durchschnei-

dung vor oder hinter jener folgte. Es ergab sich, dass aus der grauen Sub-

stanz an 2 Stellen Fasern in den Hinterstrang eintreten: von der Kuppe des

Hinterstranges längs des Septums nach hinten, sowie längs der Grenze zwischen

Hinterhorn und Hinterstrang. Letztere Fasern kommen aus dorsalen Zellen

derselben Seite, ziehen größtentheils cranialwärts und gelangen zum Theil zum
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GoUschen und Burdachschen Straug. Die endogenen absteigenden Fasern lie-

fern ähnliche Degenerationsfelder; Verff. nehmen daher eine T-förmige Theilung
auch dieser Fasern an. Der Kleinhirnseitenstrang entspringt gleichseitig haupt-
sächlich im Lumbaimark. Bei Co. und L. besteht eine starke endogene (mye-
logene) Pyramidenseitenstrangfaserung; bei Ca. ist sie nur wenig ausgebildet.

Am Aufbau des Pyramidenseitenstranges im Rückenmark betheiligen sich endo-

gene, mesencephalo-spinale (rubrospinale) und cortico-spinale Fasern; letztere

fehlen aber bei Co. und kommen auch bei L. kaum in Betracht. Bei Ca.

tritt die endogene Faserung zurück, dagegen ist der cortico-spinale Antheil

deutlich. Der Tractus ant. lat. (Gowers) setzt sich zusammen aus a) einem
directen Antheil, der aus der Grenzschicht derselben Seite, resp. den Ursprungs-

zellen stammt, b) dem ungekreuzten indirecten geringeren Antheil, c) dem in-

directen gekreuzten mächtigen Antheil, der durch die vordere Commissur in

die Vorderstränge eintritt.

van Hoevell studirt das Vorkommen der Reticulärzellen bei verschiedenen

Vertebraten und kommt zu folgenden Resultaten. Die lateralen Partien der

Oblongata enthalten fast überall (Ausnahme: Cyclostomen und Amphibien) Reti-

culärzellen. In der Raphe des caudalen Theiles der Obl. liegen große Zellen

bei allen Thieren, im vorderen Theile der Obl. nur bei Chelone, wo sie auch

eine distincte Gruppe in der Ebene des Quintuskernes bilden. Die Reptilien,

Vögel und Säuger zeigen einen kleinzelligen Raphekern im hinteren Theil der

Vierhögel und im obersten Theil der Oblongata. Die frontalen reticulären

Zellgruppen nehmen in der Phylogenese an Menge zu; schließlich behält ein

Theil von ihnen ihre dorsale Position bei, die andere variable Partie kommt
mehr ventrolateral zur lateralen Schleife zu liegen oder sogar medial. Nur
bei PJiocaena sind die Reticulärkerne im vorderen Theile der Oblongata ganz

schwach entwickelt.

Kühn & Trendelenburg stellten mit Marchi's Methode an Columba fest, dass

im Rückenmark nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln wie bei den

Säugern die Fasern in die Seitenstränge und Hinterhörner zu verfolgen sind

und sich auch weiterhin analog denen der Säuger verhalten. Fasern, die durch

das Ganglion spinale ziehen, wurden nicht gefunden. Nach Verletzung des

Hinterhornes und nach Halbseitenläsionen ermittelten Verff. Fasern, die aus

den Hinterhörnern des Lendenmarkes durch die Commissura alba zum Vorder-

strang der gekreuzten Seite verlaufen, allmählich peripherwärts rücken und ins

Kleinhirn gelangen. Aus den Hinterhörnern der Cervicalsegmente ziehen Fasern

auf derselben Seite im Hinterstrang cerebellarwärts, kreuzen im Kleinhirn in

der Commiss. sup. und inf. die Seite, umfassen den Nucl. med. sowohl medial

als auch lateral und enden in der Rinde der oral gelegenen Kleinhirnlamellen.

Dexler & Eger studiren anatomisch und histologisch das Rückenmark von

Halicore. Die Grenze von der Medulla oblongata ist wegen des Fehlens einer

Pyramidenkreuzung nicht deutlich und wird zwischen den Austritt des Hypo-
glossus und den der oralsten Wurzelfasern des 1. Halsnerven verlegt. Eine

eigentliche Intumescentia cervicalis und lumb. fehlen. Die Wurzeleintrittslinien

laufen im Thoracalmark parallel, und ihr Abstand vergrößert sich auch im

Cervicalmark nicht. Durch zahlreiche intersegmentale Wurzeln und irreguläre

Wurzelbündel, die unabhängig von der Hauptwurzel die Dura durchdringen

und in individuell verschieden zahlreiche Ganglien einstrahlen, kommt es zu

ausgedehnten Plexus. Im Halstheile sind die Dorsalhörner lang und schlank,

die Ventralhörner klein, die Seitenhörner mächtig; die Lateralsäule reicht bis

in die Mitte der Seitenstränge; die Substantia Rolandi ist breit angelegt. Im

Thoracalmark nehmen die Dorsalhörner an Länge ab und beginnen mit einander
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zu verschmelzen; im mittleren Theile sind die Ventralhörner erheblich reducirt,

nehmen aber caudalwärts wieder an Umfang zu; im oberen Coccygialmark

schrumpfen sie von Neuem, und die im Thoracalmark etwas schwächer ge-

wordene Substantia Rolandi wächst. Die Clarkschen Säulen sind im cranialen

Thoracalmark nur durch spärliche ganz mediale Zellen vertreten, im caudalen

am meisten ausgedehnt, im cranialen Lumbaimark ganz verschwunden. Der
Centralcanal und Ventr. terminalis sind beim erwachsenen Thiere obliterirt.

Polarplanimetrische Messungen der Dorsalstränge und Vorderseitenstränge er-

geben, dass in der Größe des Dorsalstrangsareales Homo und Elephas Ha.
nahe kommen, während das Areal bei Delphinus so klein ist wie bei Erinaceus.

Daher kann aus der Entwickelung des Dorsalstranges keine Beziehung zur

HautdifFerenzirung abgeleitet werden. Ebenso wenig sind stärkere Asymmetrien
des Rückenmarkes als bei anderen Säugern vorhanden.

Marano untersucht das Rückenmark von Ifugil auf die Beziehungen zwi-

schen Neuroglia und den Nervenzellen und Fasern hin. An den Mauthnerschen

Fasern enthält die ganze Markscheide ein Maschennetz, das an vielen Knoten-

punkten stark färbbare Körper zeigt und sich in die interstitielle Neuroglia des

Rückenmarkes fortsetzt. Das Gleiche gilt von den Fasern der Längsstränge,

besonders der ventralen und lateralen. Um die ventralen motorischen Zellen

bildet die Neuroglia ein Netz, das sich als endocelluläres bis zum Kern fort-

setzt; jenes verlängert sich auch auf die Fortsätze. In der weißen Substanz

liegen zwischen den Fasern der Stränge Neurogliazellen mit körnigem Plasma,

dünnen Fortsätzen und bläschenförmigem chromatinreichem Kern. [Gast.]

Über das Rückenmark von Cryptohranckus s. oben p 119 Shimada.

Nemiloff(^) untersucht an Säugern und Vögeln mit Methylenblau die peri-

phere Schicht von Nervenzellen und Nervenfasern im Rückenmark. Bei Säu-

gern existirt dicht unter der Intima piae eine dünne subpiale Schicht von

meist marklosen varikösen und wenigen markhaltigen Fasern, die sich durch-

flechten und verzweigen, wobei ihre Züge verschieden große Maschen frei lassen.

Die Faserdicke variirt sehr. Einige Fasern dringen in die weiße Substanz ein
;

es sind die Neurite der im subpialen Geflecht liegenden Nervenzellen. Es

gehen wohl keine Fasern vom Subpialplexus in die Intima piae. Der Plexus

liegt über dem lateralen (hier am dichtesten) und ventralen Strang. Über dem
verlängerten Mark ist er noch vorhanden (ob weiter frontal, bleibt ungewiss),

caudal »schwindet er augenscheinlich allmählich zum Filum terminale hin«.

Bei jungen Thieren sind die Maschen enger, die Bündel dünn, die Zellen re-

lativ zahlreicher als bei Erwachsenen, wo die Fasern zahlreicher werden, die

Zellen aber nicht. Das Geflecht ist für die Species charakteristisch; an seiner

Ausbildung nehmen wohl die Dendrite der grauen Substanz nicht theil. — Die

subpialen Zellen liegen dicht unter der Intima piae an der Grenze zwischen

ihr und der weißen Substanz. Felis (juv.) zeigt die Zellen (3-7 Fortsätze,

sehr variable Form des Körpers, keine Schollen, kein Lipochrom) dichter über

dem Seitenstrang, weniger über dem ventralen; sie fehlen an den Wänden der

Fissura med. ant. und über dem Dorsalstrang; eine segmentale Anordnung ist

nicht erkennbar. Die erwachsenen Thiere zeigen sie unregelmäßiger, zahlreicher

über dem lateralen als über dem ventralen Strang. Alle Zellen sind multipolar

und enthalten manchmal Schollen und Lipochrom. Die Zellen der subpialen

Schicht sind nicht homolog den inconstant vorhandenen der tieferen Schichten

der weißen Substanz. Die 5-7 Dendrite verlaufen nach verschiedenen Rich-

tungen, werden dann varikös und gabeln sich in den Stämmchen des subpialen

Geflechtes, denen sie sich anschließen. Der Nervenfortsatz ist nackt, gibt keine

CoUateralen ab, erhält dann eine Scheide, verläuft meist quer zu den Strängen
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und tritt zuletzt in die weiße Substanz ein. Alle Zellen und ihre Dendrite

sind von einem sehr dichten Netz variköser Fasern umgeben, die aus denen

des subpialen Plexus stammen. Auf der Zelle enden feine Ästchen in Knöpf-

chen. Außerdem besteht ein pericelluläres Glianetz mit relativ großen Vari-

kositäten. — Im subpialen Geflecht der Vögel liegen 2 Arten von Nerven-

zellen, die an Größe den motorischen Zellen der grauen Substanz resp. den

kleinen Commissurenzellen gleichkommen. Jene haben dicke Dendrite, die re-

lativ schwach und in einiger Entfernung von der Zelle verzweigt sind, diese

dünne, nahe bei der Zelle verzweigte. Die kleinen bilden die Hauptzellmasse

der subpialen Schicht. Die Zellen der oberflächlichen Nervenkerne der Vögel

entsprechen denen der subpialen Schicht, ebenso das Geflecht von marklosen

und markhaltigen Fasern, das jene umgibt, dem subpialen Geflecht; die ober-

flächlichen Kerne sind nur metamere Verdickungen des allgemeinen subpialen

Geflechtes. Das subpiale Geflecht der Säuger ist demnach kein phylogenetischer

Rest der oberflächlichen Nervenkerne der Vögel. — Hierher auch Nemiloff(2).

[Gast.]

Jacobsohn untersucht bei Tinea die Gruppirung der Nervenzellen im Rücken-

mark. Im Querschnitt ist das Rückenmark meist breiter als hoch, von den

beiden medianen kleinen Rinnen ist die dorsale voll mesodermalen Gewebes,

das auch feine Zapfen in den Rand des Rückenmarkes schickt. Die graue Sub-

stanz um den Centralcanal ist dicht und splittert sich nach der weißen Sub-

stanz zu (besonders stark ventral) auf; ihre ventralen wie dorsalen in die weiße

Substanz ragenden Zipfel sind die Reste von Ventral- und Dorsalhörnern. Die

Gliazellen sind sehr zahlreich. Das Centralependym bildet median dorsal und

ventral je ein bis zum Rand verlaufendes Septum ; auch gibt es manchmal rechts

und links je ein Querseptum, aber nicht bis zum Ependym hin. Der Rest der

Glia liegt besonders dicht in der äußeren Zone der grauen Substanz, es sind

rundliche, stäbchenförmige oder zackig-polygonale Körner, die sich an den Sep-

ten der grauen Substanz in die weiße erstrecken. Im hinteren Theil ist der

Centralcanal obliterirt, die graue Substanz sehr stark aufgesplittert. — Alle

Nervenzellen liegen am äußeren Rand der grauen Substanz oder im aufge-

splitterten Theil. Verf. beschreibt im Einzelnen die Zellgruppen. Er unter-

scheidet große chromophile Zellen, ferner Reticulariszellen sowie eine Gruppe

kleiner Zellen in der dorsalen Abtheilung der grauen Substanz, endlich an ver-

einzelten Stellen große oder mittelgroße Zellen und im caudalsten Theile des

Rückenmarkes zahlreiche chromophile Riesenzellen mit vielen Fortsätzen. Er

führt auch einen Vergleich zwischen den Zellgruppen des Fischrückenmarkes

und dem von Homo durch. [Gast.]

Bei Embryonen von Gallus findet Kelsey den Rückenmarkscanal in dem

der späteren Lumbairegion entsprechenden Abschnitt durch Längssepten in 2

oder 3 Abschnitte getheilt. Nach der 58. Brutstunde sind die Septen wieder

verschwunden. [Gast.]

G. Parietalregion.

Warren untersucht die Entwickelung der Paraphysen- und Pinealregion von

Lacerta und Chryseviys. Das primäre Prosencephalon theilt sich in das Tel-

und Diencephalon, dieses in das frontale Par- und caudale Synencephalon =

Pars intercalaris. Das Telencephalon wird caudal vom Velum und der Leiste

begrenzt, die von jenem zur opt. Commissur verläuft. Von seinem Dach ent-

wickeln sich der puraphysale Bogen, die Paraphyse und der Chorioidplexus,

von den Seitenwänden die Hemisphären und ventral von diesen die Augen-

becher, am Boden liegen der Recessus opt. und die Öfl'nung des Augenstieles.
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Das Parencephalon wird caudal und dorsal durch die Hinterwaud der Epi-

physe, caudal-ventral durch das Tuberculum post. begrenzt; zwischen beiden

Punkten liegt in frühen Stadien eine flache Leiste. Vom Dach des Paren-

cephalons bilden sich der postvelare Bogen, der Plexus chorioid. des Dien-

cephalons, der Epiphysenbogen, Epiphyse und Pinealauge und die Comm. sup.,

am Boden liegen die Infundibular- und Mammillarregion. Die Pars intercalaris

wird caudal durch eine dorsale Grube und eine Leiste begrenzt, die am höch-

sten Punkt der Habenularbeuge endet; ihr Boden ist sehr schmal, der ganze

Abschnitt oft keilförmig. Im Dach entwickelt sich ein Theil der Comm. post.

Das primäre Mittelhirn theilt sich vermuthlich in 2 Neuromeren; diese und die

3 Unterabtheilungen des Vorderhirns sind wohl secundäre Neuromeren im Gegen-

satz zu den primären des Hinterhirns. Bei L. entwickelt sich die Paraphyse
aus 1, 2 oder 3 primären Ausstülpungen des Paraphysealbogens ; sie bildet

ein langes Rohr mit gut entwickelten distalen Endtuben und hat eine Art von

sinusoidaler Circulation; bei C. entsteht sie aus einer Ausstülpung, ist relativ

complicirt mit vielen seitlichen Tuben und einer sinusoidalen Circulation, die

der bei den Amphibien nahe kommt. Bei L. und C. wächst die Paraphyse

caudad in engem Contact mit dem Saccus dorsalis. Das Velum ist in späten

Stadien median stark reducirt und bildet hier nur eine Grenzlippe an der Para-

physenöflfnung. Der postvelare Bogen bildet bei L. einen weiten domartigen

dorsalen Sack, der später zu einem tiefen Querschlitz comprimirt wird; bei C.

ist die Compression nicht so stark. Pinealauge und Epiphyse entstehen bei

L. als 2 Ausstülpungen, jenes unmittelbar vor dieser. Das Pinealauge

wandert dann von der Epiphysenregion fort, bis es das Parietalloch erreicht.

Die Epiphyse bleibt stets mit dem Hirn durch einen soliden Stiel verbunden,

dehnt sich stark distad aus und liegt der Caudalwand des Dorsalsackes dicht

an, C. hat kein Pinealauge; die Epiphyse bildet sich zu einem länglichen Körper

mit rundem Stiel und erweitertem Ende aus. — Die Commissura sup. tritt

zugleich mit der Anlage der lateralen Plexus auf. Die Comm. post. entwickelt

sich zuerst im Dach des Synencephalons und gelangt erst secundär in den

Bereich des Mittelhirns. Der Plexus chor. lat. erscheint bei C. viel später als

bei I/., der Plexus diene, ist dort viel höher ausgebildet als hier. Der Plexus

telenc. wird bei G. wohl durch eine kurze caudad wachsende Verlängerung des

Lateralplexus vertreten und fehlt bei L.

Cutore beschreibt eingehend die Epiphyse von Bos, Sus, Capra, Equus,

Lepus, Cavia, Mus, Erinaceus, Felis und Ho7?io der Configuration nach^ macht

Volumen- und Gewichtsangaben und geht auf ihren histologischen Bau (mit

Berücksichtigung der Entwickelung) ein. Die Ausbildung des Pulvinar pineale

steht nicht in directem Verhältnis zu der der Epiphyse: bei Insectivoren imd

Carnivoren mit kleiner Ep. überragt diese das Pulv. beträchtlich, während dieses

bei Nagern mit sehr langer Ep. dessen oberes Ende nicht erreicht. Auch in

der gleichen Gruppe (Perissodactyla) können Variationen auftreten. Die hintere

Lamelle ist bei Artiodactylen und Perissodactylen sehr distinct, bei Nagern,

Insectivoren, Carnivoren und Primaten sehr dünn und verschmilzt mit der Epi-

physenoberfläche ; sie enthält stets den präpinealen Fasciculus, dessen Fasern

hauptsächlich aus den Taeniae thalami und der oberen Commissur stammen.

Die Lage der Epiphyse hängt weniger von ihrem Volumen als von der Länge

des Stieles ab, der in seiner Vorderwand die oberen Pinealfasern, in der Hinter-

wand den Tractus intermedius enthält und den Recessus pin. einschließt, der ent-

sprechend dem Stiel variirt und basal mit dem 3. Ventrikel, distal mit der

meist vorhandenen Epiphysenhöhle communicirt. Hohe Ependymalzellen in der

Region des Subcommissural-Organes [s. Bericht f. 1910 Vert. p 166 Dendy &

Zool. Jahresbericht. 1911. Vertebrata. 19
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NichoUs] haben die Artio- und Perissodactylen, weniger hoch die Rodenden,
Insectivoren und Carnivoren, während sie bei H. den anderen Ependymzellen

gleichen. Die oberen Pinealfasern stammen meist aus den Taeniae thalami

;

diese werden von zahlreichen Fasern gebildet, die auf dem Wege zur Epiphyse

die Trigona der Habenulae oben und theilweise seitlich bekleiden. Die vor-

dere Ecke des Trigonums steht in Beziehung zu den Fasern der Taeniae, die

hintere zu den Pinealfasern und die untere zu Meynert's Refiexbtindel. Die

Topographie der Trigona variirt. Die Comm. sup. ist stark bei i?., Can.^

Er. und allen Perissodactylen, schwach bei Capr.^ F., H. und Rodentien, ihre

Lage variirt ; zu ihr stehen sagittale Fasern aus den Taeniae und Gangl. habenul.

in Beziehung, die durch das präpineale Bündel zur Epiphyse ziehen. Die Fasern

der hinteren Commissur verlaufen fast alle transversal, einige aber, ventral von

ihnen, gehen von der Lamina quadrigemina in den Tract. intermed. und viel-

leicht in die Epiphyse. An der ventralen Fläche der Commissur liegen speciell

bei den Perissodactylen die hohen Ependymzellen des subcommissuralen Organes.

Länge, Dicke und Verlauf des Tract. intermed. schwanken. — Die Fasern zur

Ep. gehen meist nur in den unteren Theil des Körpers, bei Er., Can. und
bei H. (Embryonen und juv. in den ersten Jahren) aber in das ganze oder

fast ganze Organ; bei sehr langem Stiel verlieren sich die meisten in ihm.

Die übrigen nicht markhaltigen Fasern gehören zur Neuroglia, deren Zellzahl

im Verhältnis zur Faserzahl sehr gering ist. Ganglienzellen fehlen. — Die

Pinealhülle enthält um so mehr elastische Fasern, je dicker sie ist. Das
Bindegewebe bildet auch verschieden dicke Trabekel mit Blutgefäßen und ela-

stischen Fasern. Im Parenchym unterscheidet Verf. epitheliale, lymphatische

und Pigmentzellen. Die Epithelzellen liegen in Strängen oder Ringen um La-
cunen, enthalten Granula und stehen zu den Blutgefäßen und den eine amorphe
Substanz enthaltenden Lacunen in Beziehung; die Epiphyse ist also wohl eine

Drüse. Die Lymphzellen sind besonders bei großen Säugern sehr zahlreich,

einzelne sind acidophil; sie kommen wohl durch die Blut- und Lymphgefäße
in die Epiphyse. Pigmentzellen zeigen meist die großen Epiphysen (bei

Perissodactylen) speciell um die Gefäße; sie sind spindelförmig oder auch mit

moniliformen pigmenthaltigen Fortsätzen, die zum Theil sehr lang sind, aber

nicht anastoraosiren ; sie erscheinen bald als Clasmatocyten, bald als Mast-

zellen. Außerdem kommen bei den Ependymzellen rundliche Pigmentzellen

vor. Das Pigment ist wohl ein Secret, das in den Organismus übertritt oder

im Parenchym der Ep. mit anderen regressiven Substanzen Kalkgranula bildet,

— Hierher auch Favaro(2).

Nach Jordan (^) stülpt sich bei Ovis die Epiphyse vom Dache des Dience-

phalons als Tasche mit ependymaier, distal verdickter Wandung aus. Im 5 cm
langen Embryo bilden die sternförmigen Zellen der distalen und dorsalen Wand
ein weitmaschiges Syncytium: die Anlage des Neurogliagerüstes. Die bläschen-

förmigen Kerne enthalten ein Plasmosom und Chromatingranula, das Plasma ist

homogen oder reticulär und enthält manchmal Vacuolen und melanoide Granula.

Die Epiphyse legt sich dann caudad um, ihre apicalen Zellen theilen sich stärker

und bilden einen domartigen Raum, der durch einen schmalen Recessus mit

dem 3. Ventrikel communicirt. Cysten treten auf, und von der Pia mater

dringen Gefäßbalken hinein und zerlegen die Ep. in Lobuli und Follikel von

Parenchymzellen. Beim 21 cm langen Embryo sind die Pigmentgranula meist

zahlreich, die Alveoli weit und sehr häufig. In diesem Stadium ist die Ep.

noch bei der Geburt, nur größer, außerdem enthält sie ZellfoUikel mit centralen

Gefäßtrabekelu oder Capillarnetzen , umgeben von einem weiten perivasculären

Lymphraum. Im 1. Jahr vergrößert sich die Epiphyse etwa auf das 5 fache.
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Infolge der Zelltheilungcn sind die Pigmentgranula auf viele Zellen überge-

gangen. Die Gefäßfollikel sind zahlreich, einzelne Cysten bleiben. Markhaltige

Fasern sind in der basalen Partie in Beziehung zu den Blutgefäßen vorhanden.

Das Parenchym besteht aus mehr oder weniger differenzirten Ependymzellen.

Die Cysten sind durch Wucherung der sie einhüllenden Zellen verschwunden.

Nach dem 1. Jahr beginnt die Degeneration: Bindegewebe und Neuroglia

nehmen zu, Hirnsand, große Klumpen von Pigment und zellfreie Bezirke von

Neuroglia treten auf, während die Parenchymzellen abnehmen. Histologisch

ist die Ep. keine Drüse und functionirt vermuthlich, falls überhaupt, nur in

den ersten 8 Monaten. Die Melanoidgranula und Cysten hatten wohl nur bei

den Vorfahren Bedeutung. Die Neurogliafasern scheinen aus den verdickten

und spindelförmigen Spongioblastfasern hervor zu gehen. — Hierher auch

Jordan(3).

d. Periphere Nerven und Sympathicus.

Veit untersucht die Kopfnerven von Lepidosteus an Embryonen. Der
Ophth. prof. ist mit dem Ram. inf. oculom. durch eine kurze breite Anasto-

mose verbunden, deren Fasern zu einem in den Ram. inf. oculom. eingeschal-

teten Ganglienzellhaufen gehen. Der Oculom. sendet in den Bulbus einen Ram.
ciliaris, dessen Fasern wohl zum größten Theil aus jenem Ganglion stammen.

Der Ophth. lat., der vom Facialis ganz zu trennen ist, versorgt mit dem Ram.
oticus die Seitenlinienorgane der vorderen Labyrinthregion, ferner die des

Supraorbital- und Infraorbitalcanales mit den Nn. infraorb. und supraorb. Die

Anastomose zwischen Ophth. lat. und Facialis tritt in den Truncus hyoideo-

mandibularis und schickt wohl nur Fasern in den Ram. mand. ; alle Seiten-

organe des Vorderkopfes würden dann vom N. ophth. lat. allein innervirt. —
Trig. und Fac. sind nur durch eine vom Gangl. Fac. in den Trunc. maxillo-

mand. trig. gehende Anastomose verbunden. Ein Nervus praeopticus fehlt.

Verf. gibt weiter ein Schema für die spinooccipitalen Nerven. — Hierher

auch oben p 89 Goodrich.

Nach Brookover & Jackson entwickelt sich bei Amiurus der Olfactorius

fast ganz (wenn nicht nur) aus einer Ectodermplacode, aus der auch der N.

terminalis als ein Theil von ihm entsteht. In frühen Stadien liefert eine Knospe
undifferenzirter Zellen die Scheidenzellen der Fila olf. und die Zellen des N.

term. ; die Ganglienzellen des letzteren treten gleichzeitig mit den Blutgefäßen

in der Nasenkapsel auf, wo die meisten (ungefähr 500 beim adulten A.) ventral

von den beiden Rami des N. olf. oder in der Grube zwischen beiden dicht an

den Gefäßen der Kapsel liegen. Die Fasern der Terminalis-Ganglienzellen senden

ein dünnes Bündel durch den ventralen Theil des N. olf. und Bulbus olf. in

das Vorderhirn, wo die meisten Fasern sich bis in die Comm. ant. verfolgen

lassen, während andere wohl am Ventrikel vor dieser Commissur enden. Die

Vorderhirnhäute werden von Fasern unbekannter Herkunft innervirt. In der

Kopfhöhle am Vorderhirn fehlen Zweige des Trig. und irgendwelche Ganglien-

zellen; der Epiphysenstiel wird wie bei Amia innervirt [s. Bericht f. 1910 Vert.

p 176]. Vermuthlich ist der N. terminalis vasomotorisch.

McKibben findet einen N. terminalis bei Nceturus^ Diemydylus, Amphiuma,
Amblystoma, Eana, Acris^ Hyla und Bufo. Die Hauptmasse des Nerven steht

mit dem Nu. praeopticus in Verbindung; bei iV., Ä, Amph. und wohl auch

Ambl. ließen sich Bündel zum Hypothalamus und zur Comm. ansulat. in der

interpedunculären Region verfolgen. Verf. stellt die Fasercontinuität von der

Nase bis zu den centralen Endpunkten fest, desgleichen in einem Bündel von

19*
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der vorderen Commissur bis zur interpedunculären Region, das vielleicht zum
N. term. gehört, jedenfalls aber in einer Region endet, wo auch Terminalis-

fasern enden. Verf. findet Endverzweigungen des N. term. im Nu. prae-

opticus. Die Zellen im Olfactorius, um die Nasenkapsel und in den Hirnhäuten

von N. und Ambl. (larv.) sind zwar Ganglienzellen ähnlich, aber Mastzellen.

Nach Lenhossek(^) hat bei Lacerta das kleine spindelförmige Ciliarganglion

eine dicke motorische Wurzel vom Oculomotorius und eine feinere sensible

vom Ggl. ophthalm. ; diese zieht allerdings ohne Beziehung zu den Zellen des

Cil.-Ggl. dicht an diesen vorbei in den latei'alen N. ciliaris mixtus, der dadurch

doppelt so dick wird, wie der mediale motorische N. ciliaris. Einmal fand Verf.

am N. eil. mixt, eine kleine Gruppe sensibler (offenbar verlagerter Trigeminus-)

Ganglienzellen. Die Fasern der motorischen Wurzel sind fast alle sehr dick,

nur wenige (wohl durchziehende Vasomotoren) sehr fein. Die der Ciliarnerven

sind etwa halb so dünn wie die der motorischen Wurzel, auch die Fasern

der sensiblen Wurzel sind dünner. Die unipolaren länglichen Ganglienzellen

mit glatter Oberfläche entsenden ihren Nervenfortsatz meist vom proximalen

Pol aus. Ein Amphicytenmantel fehlt. Die dicken Oculomotoriusfasern enden

je an einer Zelle meist an deren proximalem Pol mit einer Scheibe, in der die

Neurofibrillen ein Netz bilden. Der Discus ist compact oder erscheint ge-

fenstert mit schlingenförmigen Anhängen ; von seinem Rande gehen feine Fädchen

ein kurzes Stück weit über die Zelloberfläche. Auch kann der Discus die

Zelle sichelförmig oder gabelförmig umgreifen. Ein Zusammenhang der Discus-

fibrillen mit den Zellfibrillen ließ sich nicht constatiren. — Hierher auch Len-

hossek(V) und G. Sala.

Carp6nter untersucht an Oallus, Colmnba und Anas das Ganglion ciliare.

Es liegt direct am Oculomotoriusstamm, so dass eine Radix brevis nicht be-

steht. Die Nn. ciliares breves sind von wechselnder Anzahl. In das distale

Ende des Ganglions treten Fasern vom Ramus ophth. ein (Radix, longa). Das
Ganglion selbst, dessen Zellen unipolar sind, zerfällt in die proximale oculo-

motorische und die mehr distale trigeminale Region. Die erstere ist aus-

gezeichnet durch den Eintritt der mit dicken Markscheiden umgebenen Oculo-

motoriusfasern und die charakteristischen kelch-, bürsten- und baumartigen

Nervenenden. Die Radix longa innervirt den Dilatator pupillae. Das Ciliar-

ganglion der Vögel scheint also ein rein motorisches Ganglion zu sein. [Löwy.]

Gaupp(^) lässt mit Drüner [s. Bericht f. 1900 Vert. p 11] den Trochlearis
bei Triton das Parietale durchbohren oder durch die Naht zwischen Par. und

Orbitosphenoid treten. Bei einem Spelerpes trat er links oberhalb des Foramen
opticum durch das Par., rechts durch eine Incisur am Veutralrand des Par.,

bei Desmognathus durch das Par., ebenso bei Siredon juv. Verf. schließt an

diese Beobachtungen allgemeinere Bemerkungen über den Austritt der Nerven

durch den Schädel der Urodelen, wie er durch die starke Entwickelung der

Deckknochen und die Reduction des Primordialschädels bedingt wird; zu unter-

scheiden sind Nervenöffnungen 1. und 2. Ordnung. Durch die knorpeligen

Schädelwände wird die ursprüngliche Ausdehnung des Cavum cerebrale cranii

bestimmt, und die in ihnen gelegenen Austrittstellen sind 1. Ordnung. Bei

Reduction der ursprünglichen Wände können weiter außen liegende Wände des

Cavum cranii an die Stelle jener treten und enthalten dann die Stellen 2. Ord-

nung. Die der 1. Ordnung können wandern, verschmelzen und Beziehungen

zu den Deckknochen des Schädels bekommen, wofür Verf. Beispiele von den

einzelnen Kopfnerven anführt; ebenso bringt er Beispiele von Stellen 2. Ordnung.

Belogolowy bringt eine umfangreiche embryologische Studie über die Tri-

geminusgruppe bei den Reptilien {Tropido?iotus, Eutaenia, Emys^ Chelydra,
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Laeerta, Ascalaboies, Alligator), beschreibt die Entwickelung und kommt zu

folgenden allgemeinen Resultaten. Im Bereich des Ophthalmicus bilden sich aus

der Ganglienleiste Ganglien; es sind Reste morphologischer Componenten des

Ggl. ophth., nicht nur durch mechanische Einwirkungen bei der Entwickelung

des Mesenchyms und der Ganglienleisten entstandene Haufen von Ganglien-

leistenzellen. Verf. discutirt die Frage, ob das Vorhandensein oder Fehlen

dieser Ganglien die Folge von Verschiebungen der Segmente dieses Bezirkes

ist, betrachtet »die Constanz der segmentalen Structur der Trigeminusgruppe

als festgestellt« und schreibt »die Varianten ihrer Structur den inneren, durch

Entwickelungsverhältuisse die functionelle Thätigkeit der Ganglien dieser Gruppe
bedingten Umstellungen

« [!] zu. Nach dem Schema des Verf. ist das Ggl. ma-
xillo-mand. exclusiv epibranchial, sein R. max. ein R. praetrematicus, wenn
das Ggl. monomer, ein R. posttrematicus, wenn es ein polymeres Conglomerat

epibranchialer Ggl. ist; Verf. neigt zur letzteren Ansicht mit Rücksicht auf die

Befunde Koltzoff's bei Petromyzon. Vom G. ophth. gehen bei den Reptilien

in der Regel 3 Nerven ab: 2 Rami ophth. superfic. (1 Hauptstamm und 1 accesso-

rischer) und 1 R. ophth. prof. Der Hauptstamm des R. ophth. superfic. ist dem
R. ophth. major der Selachier homolog, das 1. accessorische Ggl. R. ophth. der

Reptilien homolog dem Ggl. mesoceph. der Selachier, was aus dem Lage-

verhältnis der beiden Ganglien zur Orbita, der Anastomosen mit dem Oculomot.

und mit der accessorischen Piacode hervorgeht, während das Ggl. R. ophth.

der Reptilien nicht homolog dem der Selachier ist, da es durch Anschluss des

Ggl. N. ophth. superfic. N. fac. an den Trigeminus zu Stande kommt. Das

Ggl. des Hauptstammes des R. ophth. superfic. (= Ggl, R. ophth. superf. N. fac)

ist das dorsale des Kiefersegmentes. Verf. stellt für die Trigeminussegmente

folgendes Schema auf. Hinteres Trigeminussegment: Motorkern die Kerne der

1. Abducenswurzelgruppe (bei Troj). erhalten), deren dorsale secundäre Zer-

theilung als Portio mot. N. trig. bestehen bleibt; dorsales Ggl. (Piacode):

der Theil des Ggl. R. ophth., der den Hauptstamm des R. ophth. superfic.

liefert und bei Trop. mit dem Abducens anastomosirt (bei »aquatischen« Verte-

braten das homologe Ggl. R. ophth. superfic. N. fac. major); epibranchiales

Ganglion (Plac): das Kieferganglion des Trig., das vielleicht polymer ist.

Vorderes Trigeminussegment: durch die anastomosirenden Netze zwischen dem
access. R. ophth. superfic. (Reptilien) und dem TrochL, zum Theil mit Ganglien,

wird seine Zugehörigkeit zum Trochl.-Segment plausibel; es ist monomer, seine

Motorkerne sind die des TrochL, sein dorsales Ganglion ist der Theil des Ggl.

R, ophth. der Reptilien, von dem der access. R. ophth. superf. abgeht, und

der an den Wurzeln liegende Theil des Ggl. max.-mand. der Selachier, von

dem der R. ophth. min. ausgeht. Hierzu gehören die als Ggl. trochlear. be-

schriebenen ganglienartigen Zellgruppen, sein epibranchiales Ganglion ist das

Ggl. max. Das 3. Segment ist das des R. ophth. prof. mit dem gesonderten

Ggl, mesoceph, als dorsalem Ggl, (bei Trop., Em. und Lac), das durch pri-

märe Anastomosen mit dem Oculom. als dem motorischen Kern des 3, Seg-

mentes verbunden ist und das Ggl. ciliare liefert; die epibranchialen Ganglien

sind wohl mit dem Ggl. Gasseri verschmolzen. Das letzte Trig.-Segment ist

das des Thalamicus, dessen motorische Kerne mit denen des Oculom. ver-

schmelzen; sein dorsales Ganglion ist das rudimentäre Ggl. thalam., das mit der

Mesocephalplacode verschmilzt und das Ggl. ciliare 2 bildet; als epibranchiales

Ganglion kann vielleicht die Piacode des unteren Abschnittes des Thalam.

(»Piacoda mesoceph.«) gelten (mit Froriep). Die 4 Segmente sind bei Trop.,

Eni. und Em. sehr ausgeprägt, fließen dagegen sonst immer mehr zu einem

einheitlichen Ggl, ophth. zusammen.
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Kajava beschi-eibt eingehend die Vertheilung der Halsäste des Vagus und
die Arterienbögen bei einer Äuchenia. Die Kehlkopfnerven entspringen nicht

gemeinsam vom Ganglion nodosum, sondern getrennt vom Vagusstamm. Der
Cricothyreoideus wird von einem Zweig innervirt, der aus solchen des N. pharyn-

geus, des Vagusstammes und des R. descendens vagi entsteht. Auf beiden

Seiten gibt es einen Recurrens. Die Verhältnisse stimmen demnach ziemlich

mit denen von Camelopardalis (nach Owen) überein. Der Recurrens nimmt
bei L. und A. einerseits und den kurzhalsigen Säugethieren andererseits

eine ganz entsprechende Lage ein, indem er rechts um die Subclavia, links

um den Arcus aortae verläuft, enthält aber bei L., vermuthlich auch bei C.

den N. laryngeus inf. nicht. Verf. erklärt diese Abweichungen bei den

langhalsigen Säugern durch das sehr frühe Längenwachsthum des Halses.

Sewertzoff findet beim 1. Branchialnerven des Vagus von Aeipenser den

Ramus praetrem. an der Außenseite des 1., den R. posttr. an der des 2. Bo-

gens, sowie den R. pharyngeus, der mediad geht und sich in einen medialen

und lateralen Ast gabelt. Jener (R. pharyng. Aut., der als Pharyng. dors.

zu bezeichnen ist) zieht an der dorsalen Schlundregion unter der Haut nach

vorn, dieser biegt wieder in die brauchiale Region um und verläuft unter der

Haut medial am 1. Kiemenbogen ventrad; er ist der visceral-sensorische Praetrem.

internus oder Pharyngeus branchialis. Entsprechende Nerven bestehen bei den

anderen branchialen Vagusganglien. Am Glossopharyngeus des adulten

A. fehlt der Praetrem. int., ist aber bei 5 cm langen A. vorhanden. Vom
Facialis sind der Tr. hyomand. und seine Äste posttrematische Äste; der

R. palatinus theilt sich in einen dorsalen Ast, der ventral am Schädel zu

Rostrum und Tentakel zieht, und den ventralen R. pharyngeus fac. Dieser

biegt um den hinteren Oberkieferrand und theilt sich ventral am Palato-

quadratum in mehrere Äste, von denen 2 als Rr. pharyngei dors. die Gaumen-
regionhaut innerviren, während ein lateraler als Praetrem. int. innen an der

Maxiila und über das Unterkiefergelenk hinweg weiter medial am Meckelschen

Knorpel verläuft. Bei A. juv. zweigt sich ein dünner Praetrem, ext. vom
Stamm des Palat. fac. proximal vom Praetrem. int. ab, zieht etwas median vom
caudalen Rande des Palatoquadratums ventrad, biegt um das Mandibulargelenk

und verläuft am inneren caudalen Rande des Meckelschen Knorpels. — Rr.

praetrematici interni sind auch bei Soylliwn, Acanthias, Baja und Trygon (wo

aber der des Glossophar. auch bei den Adulten kräftig ist) vorhanden, werden
auch für die Crossopterygii, Holostei, Dipnoi und Teleostei constatirt. Der
typische Branchialnerv entsendet demnach einen R. posttrem., praetrem.

ext., praetrem. int. s. pharyngeus brauch., und pharyng. dors. Aus der Nerven-

vertheilung ist zu folgern, dass Hyoid- und Mandibularbogeu nur je 1 Bogen
entsprechen. — Hierher auch oben p 90 Jungersen.

IVIÖIIgaard(^) bringt eine Studie über den Vago-Glossopharyngeo-
Accessorius, zum Theil nach eigenen Untersuchungen an Embryonen von

Acanthias, und findet in dem Complex die gleichen Hauptbestandtheile wie in

den Spinalganglien. Beide Systeme sind serial homolog. Den dorsalen Wur-
zeln der Spinalnerven entsprechen die über das Gangl. nodosum und petrosum

ziehenden centripetalen Leitungen zum dorsalen Kern und Tractus solitarius;

dem directen motorischen Ventralhornsystem der Spinalnerven die vom Nu,

ambiguus ausgehenden motorischen Fäden, die peripher zum Theil im Glosso-

pharyngeus verlaufen, in der Hauptsache aber im Recurrens; dem indirecten

innervirenden System die centrifugalen Leitungen über die Branchialganglien

bei niederen Thieren oder das Gangl. nod. bei Säugern (bronchomotorische

Leitung). Bei Säugern kommt als neuer Nerv der Accessorius spinalis hinzu,
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der direct inuervirt und seinen Ursprungskern in der Verlängerung des Nu. ambiguus

hat. Der Kern schiebt sich in das Rückenmark und kommt in die Fortsetzung

des Dorsoventralhornes, den Processus lateralis, zu liegen. Seine Wurzel liegt

in der directen Fortsetzung des Recurrens. — Über die Occipitalnerven von

Ceratodus s. oben p 121 Krawetz.

Nach Oinuma enthalten bei Rana die hinteren Wurzeln des 8. und 9. Spinal-
nerven keine vasodilatatorischen Fasern für das Hinterbein, dagegen enthält

solche der Ischiadicus; ihre Herkunft ist aber unbekannt, vielleicht sind sie

sympathisch.

Ranson untersucht die Spinalnerven von Homo, Ccmis, Felis, Lepus und
Mus auf ihren Gehalt an marklosen Fasern und findet diese zahlreicher als

die markhaltigen. Einige kommen vom Sympathicus durch die Rami communi-

cantes, die meisten sind die peripheren Zweige der Axonen der kleinen Zellen

in den Spinalganglien. Damit wird erklärt, dass die Zellen der Spinalganglien

zahlreicher sind als die markhaltigen Fasern.

Mobilio(^) beschreibt eingehend Abstammung und Verlauf der Äste des

Plexus brachialis von Bos.

Braus(^) fasst seine früheren Untersuchungen über die Nervengeflechte
der Haie und Rochen zusammen [s. Bericht f. 1909 Vert. p 175, f. 1910

p 182]. Lebend (mit electr. Reizung) wurden untersucht Seyllium, Mustelus,

Acanthias, Raja und Torpedo, worüber Verf. eine Tabelle gibt: die charakte-

ristischen Eigenschaften der Brustflossen-Nerven sind überall die gleichen, die

Nervenzonen sind ziemlich groß. Die Resultate von Goodrich [s. Bericht f. 1910
Vert. p 182] beruhen auf Mängeln seiner Methode. Verf. fand, dass 6-9 Fas-

cikel bei electr. Reizung ansprachen; die Schwankungsbreite ist zum Theil

topographisch, zum Theil individuell (matte Thiere). Die Mischzonen (doppelt

versorgte Muskelstreifen) sind bei Rochen relativ schmal, bei Squaliden größer,

besonders nach dem Rand der Flosse zu. Bis 4 Nerven können an der Inner-

vation eines Muskelstreifens betheiligt sein. Die Grenzlinien der Nervenzonen

verlaufen bei R. nicht concordant mit den Fascikelrändern, sondern die crani-

alen von basal-caudal nach distal-cranial; die caudalen entgegengesetzt. (Bei

A. ließ sich das durch Präparation nachweisen.) — Einige Versuche an Bauch-

und Dorsalflossen ergaben ebenfalls Contractionen mehrerer Fascikel. Für die

Bauchwand besteht im Rectus von Sc. Pseudo- (secundäre) Metamerie, im Obli-

quus abd. von M. reine Metamerie. — Weiter beschreibt Verf. die durch Prä-

paration ermittelten Nervengeflechte in der Brustflosse, die sehr stark aus-

gebildet sind; außer ihnen sind keine Nervenbahnen vorhanden, die die

Ausbreitung der motorischen Erregung von einem Nerv über 6-7 Fascikel er-

klären könnten. Das Geflecht ist demuach motorisch (gegen Goodrich). Ferner

wird die seriale Bezeichnung der Flosseunerven fest- und die einzelnen

Nerven als metamere Nerven sichergestellt. »Die nachgewiesene Polyneurie

der Muskelstreifen (Musculi radiales) der Flosse will also sagen, dass jedes

dieser Gebilde nicht einem Metamer entspricht, sondern so vielen Metameren,

wie Nerven zu ihm treten.«

Müller kritisirt im Anschluss an seine frühere Arbeit über die Brust-
flosse von Äcanthias und Raja [s. Bericht f. 1909 Vert. p 174] die Arbeiten

von Braus und ergänzt jene durch Feststellung der Innervation mit Hülfe der

electr. Reizung. Jedes Flossenmetamer wird meist von 2 oder 3, selten von

1 oder 4 Nerven versorgt; da es in 2 Radialmuskeln getheilt ist, und die

Hauptnerven in seinem cranialen Rande verlaufen, so ergibt sich bei 7?. und A.

in der Flossenmitte, dass jeder Nerv 3 Muskeln versorgt, und diese Dreimuskel-

gruppen decken sich im Gebiete eines Randmuskels. — Weiter untersucht Verf.
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die Entwickelung der Muskeln und Nerven in der Brustflosse von Ä. an Em-
bryonen von 16-38 mm Länge. Es finden sich 3 occipitale Nerven; der

1. Spinalnerv ist zugleich der 1. mit Spiualganglion. Der 1. Flossennerv war

9 mal der 3. Spinalnerv, 6 mal der 2. und 2 mal der 4. Die Variationen beim

erwachsenen Thiere entsprechen demnach denen bei den Embryonen. — Jede

Muskelknospe geht in einen Radialmuskel über. Die 1. craniale Knospe,

besonders die ventrale, entwickelt sich sehr stark; diese liefert den Abductor,

die dorsale bildet ein Zellnetz, in dessen oberflächlichem medialem Theil Fort-

sätze entstehen, die den medialen Enden der freien Radialmuskeln ähneln. Die

Grenze der 2. unbedeutenden Knospe wird durch craniale und caudale Ana-

stomosen mit den Nachbarknospen verwischt. Am caudalen Flossenende bleiben

die Radialmuskeln dorsal deutlich und kräftig, ventral durch Anastomosen ver-

wischt. Die Flossennerven entwickeln sich längs der tiefen Fläche der-

selben cranialen Knospen in jedem Knospenpaar, mit dem sie ursprtinglich

zusammenhangen, sind deshalb immer längs der ungeraden Muskeln zu finden.

Bei den ersten beiden cranialen Knospen variirt das Verhalten der Nerven

etwas. Die Fasern der geraden Knospen zweigen sich von den Hauptnerven

ab. Unter Umständen versieht ein Hauptnerv 4 oder 5 Radialmuskeln, in der

Regel nur 3. Eine Wanderung oder Verschiebung der Flosse längs der Rumpf-

wand findet bei A. nicht statt. — Vom 27 mm langen Embryo an bildet in

der Flossenanlage die ganze dorsale und ventrale Muskelschicht durch die

Anastomosen zwischen den Knospen je ein Syncytium. Auch in den syncy-

tialen Anastomosen werden Myofibrillen differenzirt und ziehen von einem

Radialmuskel zum anderen; auch 4 cm lange Embryonen haben noch schräge

fibrillenf(ihrende Brücken. Die Anastomosen sind schon sehr früh als feine

Plasmaausläufer (Basalkegel der Knospenzellen) vorhanden, die sich weiter zu

den kernhaltigen Brücken entwickeln. Zwischen den Muskelknospen werden

keine Zellen ausgetauscht. Aus den gleichen plasmatischen Ausläufern gehen

die Nerven hervor; aus den Knospen entstehen die Radialmuskeln und die

längs diesen verlaufenden Nn. pteryg. und intermittentes^ aus den Verbindungen

zwischen den Knospen die MoUierschen Anastomosen und Nervenfasern. »Die

plasmatischen Verbindungen zwischen den Knospenzellen und den Knospen ist

das erste, phylogenetisch ältere Nervensystem. Innerhalb dieses entstehen die

Neurofibrillen. Sie bilden das zweite und bestehende Nervensystem.« Verf.

bekennt sich zur Hensenschen, zum Theil auch zur Heldschen Lehre (gegen

das Auswachsen einer besonderen Nervensubstanz) von der Entwickelung des

Nervensystems. — Die Unregelmäßigkeiten in der Anordnung zwischen Nerven,

Strahlen und Muskeln werden durch Spaltung von Nerven- oder Muskel-

Anlagen bedingt. Jedes Flossenmyotom ist mindestens bineur. »Vom Stand-

punkte der gröberen Vertheilung der Muskeln und Nerven ist eine solche

Regelmäßigkeit vorhanden, welche durch das Wort Metamerie ausgedrückt zu

werden verdient«, aber »mit Rücksicht auf die Verbindungen besteht mehr

eine Dysmetamerie«. — Für die Rumpfmus kein stellt Verf. anatomisch fest,

dass jeder ventrale Spinalnervenast von Anfang an seine Äste an 2 Myomeren

vertheilt; auch bestehen zahlreiche Anastomosen zwischen den Hauptnerven

und Äste, die über 3 Myomeren verlaufen. Bei Embryonen sind die Myotome

in allen ihren Theilen durch zahlreiche plasmatische Anastomosen verbunden,

die quantitativ verschieden sind und zu Neuro- und Myoanastomosen werden.

Die Metamerie resp. Dysmetamerie ist im Rumpf die gleiche wie in den Flossen.

Nach allgemeinen Bemerkungen über den Bau der Bauchflossen der Tele-

ostier geht Hammarsten auf ihre Innervirung ein. Mit Braus [s. Bericht f. 1898

p 172] unterscheidet er prozonale, diazonale (= mesozonale, Verf.) und metazonale
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Nerven; eine scharfe Grenze zwischen den 3 Gruppen besteht nicht. Bei Osmerus
bilden der 18.-22. (manchmal nur der 19.-22., einmal der 17.-22.) Spinal-
nerv einen Collector, indem sich die vorderen Zweige dem ventralen Rand
des folgenden anfügen, ohne Vermischung der Fasern unter einander; der Zu-
sammenhalt im CoUector ist deshalb sehr gering, oft ist er in seine Bestand-
theile aufgelockert. Einen CoUector haben auch Chcjyea (19.-21. Nerv) und Gore-
gonus (12.-20.), ebenfalls mit Tendenz zu plexusartiger Auflösung. Bei Belone,
wo die Bauchflosse weiter caudal liegt, betheiligen sich der 29.-38. Nerv am
CoUector. Angedeutet ist der Coli, bei Esox: er schwindet dann in dem Maße,
wie die Flosse cranialwärts rückt (bei Cypriniden nur 1, höchstens 2 prozo-
nale Nerven). Er liefert den stärksten Beitrag zur Flosseninnervation. Bei
Bei. gibt der CoUector einen kräftigen Zweig an die dorsalen, 1-2 an die ven-
tralen Muskeln; ein Theil der Fasern zieht dann unter Abgabe feiner Zweige
an der Oberfläche der dorsalen Muskeln bis zur Basis der Flossenstrahlen
weiter. Bei CIujj., Osm. und Gor. vereinigt sich der CoU. mit dem 1. meso-
zonalen Nerven zu einem kurzen Stamm, der sich in je einen Zweig für die

dorsalen und ventralen Flossenmuskelu spaltet, nicht selten bleibt er von dem
mesozon. Nerven getrennt. Der CoU. der Teleostier ist kaum der Rest des
der älteren Fische. Verf. discutirt die Ursachen der CoUectorbildung. Die
orale Verschiebung der Bauchflosse steht in Zusammenhang mit der Verkür-
zung der Körperhöhle, die caudale (bei Bei.) mit deren Verlängerung; hier ist

der lange CoUector secundär. WahrscheinUch sind (mit Braus) orale Muskel-
knospen, die ihren Nerven mit sich zogen und so den CoU. bildeten, in die

Bauchflosse eingewandert. Die Analflosse, die mit ihrem Vorderrande an
der caudalen Begrenzung der Bauchhöhle theUnimmt, ist von deren Länge in

ihrer Lagerung abhängig, zeigt daher dort einen Coli, analis, wo auch ein CoU.
der Bauchflosse besteht; beide Coli, stimmen wesentlich überein. — Der un-

scharf abgegrenzten metazonalen Nerven sind selten mehr als 3. Jeder
gibt oralwärts einen Zweig ab, der Hauptstamm betheiUgt sich an der Inner-

virung des M. reflexor pelvis; die oralen Fasern ziehen unabhängig von der

Myotomrichtung zur Flosse, überkreuzen die Hauptstämme, tauschen dabei zum
Theil Fasern mit ihnen aus und vereinigen sich zu einem kurzen Stamm, der

durch die hintere mediane Öfliiung im CanaUs bas. an die freie Flosse tritt:

er ist demnach im Gegensatz zum Coli, sensibel. Die mesozonalen Nerven
spalten sich unmittelbar nach dem Betreten der Flosse in lange dorsale (haupt-

sächlich motorische) und kurze ventrale Äste; jene ziehen auf dem Add. sup.

an den inneren Basale-Rand, tauschen hier einige Ansäe aus, biegen um ihn

herum und vertheilen sich unter den ventralen Flossenmuskeln. Die sen-

siblen ventralen Aste vereinigen sich zu sehr feinen Stämmen, treten an der

Oberfläche des Abd. sup. zur Basis der Flossenstrahlen und durch deren
Spatien [Tinea) in den CanaUs bas. Die sensiblen dorsalen Zweige gehen von
den motorischen vor der Spaltung in dorsale und ventrale Zweige ab, ziehen,

unter einander anastomosirend, zwischen Flosse und Körpermusculatur auf dem
Add. sup. zur Basis der Flossenstrahlen und liefern die Hauptnerven der freien

Flosse. Im CanaUs basalis anastomosiren die mesozonalen Nerven unter einander

und mit dem metazonalen Stamm, der durch die mediocaudale Öfi"nung eintritt.

Von dem so gebUdeten Längsstamm gehen Zweige zu den Flossenstrahlen,

theüen sich dichotomisch und geben Zweige an die Haut. Bei Osm. und Glup.

sind die dorsalen Zweige reducirter. Verf. geht zur Erklärung der Plexus
auf Harrison's embryologische Arbeit [s. Bericht f. 1895 Vert. p 101] ein.

Zander sieht bei Homo auf der Unterseite des Penis und am Scrotum
Nerven von einer Seite auf die andere übertreten. Die Nerven müssen dem-
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nach erst nach der Verschmelzung der Geschlechtsfalten und Wülste in die

Gegenseite hineingewachsen sein.

Pitzorno beschreibt von Selache die Structur des Cervicalganglions, in

dem die Zellgröße stark variirt. Die kleinen Zellen liegen viel dichter als

die großen, die durch Bindegewebtrabekel getrennt sind. Alle Zellen ent-

halten 2 oder auch 3 Kerne. Die Plasmafortsätze (dicke fibrilläre und dünne

mit Ramön's Methode gleichmäßig schwarze) bilden dichte pericelluläre Plexus,

enden spitz oder mit Keulen. Verf. fand monocelluläre Glomeruli, von denen

einige spiralig von Fasern anderer Zellen umwunden waren, bicelluläre und

pluricelluläre, an denen sich außer den Plasmafortsätzen feine Fasern aus

anderen Gegenden des Ganglions betheiligen, ferner isolirte Knäuel, die von

den zugehörigen Zellen weit entfernt liegen. Gefensterte Zellen sind vor-

handen, ebenso Canäle, die die Zelle ganz durchbohren können, außerdem

große Höhleu voll Bindegewebgefiecht. Die Bindegewebfasern stehen mit

denen der Zellenumgebung in Verbindung. Bei zahlreichen Höhlen erscheint

das Zellplasma schwammig. Häufig ist 1 kleine Zelle (selten 2) in den großen

eingeschlossen, deren Achsencylinder durch das Plasma jener nach außen dringt.

Das Plasma beider Zellen ist durch einen feinen Spalt getrennt. Vermuthlich

gerathen die kleinen Zellen in die großen durch deren schnelleres Wachsthum.

IVIÖilgaard(^) verfolgt an Caiiis nnä Felis die primären und seeundären Dege-

nerationen nach Exstirpation von Theilen der Lunge und der cervicalen Grenz-

strangganglien, sowie nach Zerstörung des Gangl. nodosum und Durchschneidung

der in diese Ganglien eintretenden Geflechte. Aus seinen zahlreichen Versuchen

ergibt sich, dass alle vom verlängerten Mark und der Medulla spinalis zur

Lunge ziehenden Fasern in Ganglien unterbrochen werden. Im Gangl. cerv.

Inf. [F.] und cerv. med. (C.) liegt das 1. Centrum für die Fasern zur Lunge,

das 2. Centrum bilden die Processus laterales des Thoracalmarkes. Auch vom
Gangl. thor. intervert. 2 und 3 ziehen Fasern zur Lunge (seusorischej sowohl

zur selben als auch zur anderen Seite. Das Gangl. nod. ist das Centrum für

centripetale und centrifugale Vagusfasern zur Lunge; ihre Kerne in der Oblon-

gata sind der dorsale Vaguskern und der Fascic. solit. einerseits, der motori-

sche Dorsalkern andererseits. Das durch das Gangl. nod. unterbrochene System

zerfällt wohl in 2 verschiedene Functionen ausführende Systeme: in ein broncho-

dilatatorisches, das in unipolaren Ganglienzellen des Gangl. nod. unterbrochen

wird, und ein broncho- constrictorisches, das durch multipolare Zellen unter-

brochen wird. — Die Innervationscentren der Lunge lassen sich in ein sym-

pathico-spinales System imd ein System des Lungenvagus gliedern. Ersterea

hat seine Centren in den Lateralsäulen des Thoracalmarkes und im Gangl. cerv.

symp. inf. Das andere System zerfällt in 2 functionell verschiedene Theile:

der centripetale hat sein Centrum im Dorsalkern, Fascic. solit. und den multi-

polaren Zellen des Gangl. nod., der centrifugale kommt aus dem motorischen

Dorsalkern und wird ebenfalls im Gangl. nod. unterbrochen. [Löwy.]

Fedele(2) untersucht die Innerviruug des Herzens von Lacerta, Elaphis,

Zamenis, Triton, Rana und Bufo. Bei den Reptilien findet Verf. außer einem

markhaltigen Plexus auf der Dorsalseite und der seno-atrialen Seite des Herzens

Äste und Plexus am Truncus, einen nervösen Ring, der auch ventral Ganglien

enthält, im atrio-ventriculären Sulcus und einen dorsal-ventrad verlaufenden

Nerven im Septum, der ein zellarmes Ganglion enthält. Die Auuren nähern

sich in der Herzinnervation den Reptilien. Anuren und Urodelen haben zahl-

reiche Ganglienzellen, die bei jenen in topographisch gut abgegrenzten Ganglien

vereinigt, bei diesen über die ganze Herzoberfläche vertheilt sind. Dem Ventri-

culus der Rept. fehlen Ganglienzellen (abgesehen von Ganglien am Sulcus atrio-
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ventr.), während bei Tr. die Ganglien vorwiegend an der Ventrikel-Oberfläche

liegen. Der Truncus art. der Reptilien wird von einem eigenen Ast innervirt

und hat in der Adventitia seiner Gefäße Ganglien, deren Zellen bei Ophidien

die normale Größe haben, während sie bei Lac. klein sind und in Nestern

liegen; offenbar haben sich die Zellen stark vermehrt, statt zu wachsen. —
Das gesammte Herz ist mit einem oberflächlichen Nervennetz versehen, das von

dem Hauptplexus, zum Theil nach Einschaltung secundärer Plexus, abgeht;

seine Äste stammen direct von den Ganglienzellfortsätzen oder von Fasern, die

wohl zu anderen Ganglienzellen des Herzeus gehören. — Die Scheide der Herz-

muskelfasern enthält ein Netz von Bindegewebfibrillen. Im Myocard fehlen

Nervenenden; die Äste des überall gleich ausgebildeten reichen Nervennetzes

können mit den Muskelkernen in Contact treten, enden aber nie dort. — Hier-

her auch Fedele(^), Pisskunoff und IVIichailow(3) und oben p 134 Engel.

In der Valvula Thebesii von Ovis findet Argaud(^) Nervenstämmchen mit

Häufchen von Ganglienzellen, ferner zahlreiche Nervenfasern, die sich auf der

inneren Fläche des Endocards zu vertheilen scheinen. —- Ähnliches findet

Argaud(^] bei Homo und (*) bei J5os, Equus^ »Sw5 und Capra. Bei Ho. kommen
die Fasern der Valvula Thebesii von einem Nervenstamm, der vou der Außen-

fläche der Aorta stammt, und vertheilen sich auch auf der Hinterwand des

rechten Herzohres. — Weiter beschreibt Argaud(^) den Zusammenhang dieser

Fasern mit dem Cardialplexus. Von diesem periarteriellen Plexus zweigen sich

Äste ab und bilden in der Adventitia der Aorta und Pulmonararterie ein Netz,

dessen zuerst weite Maschen nach dem Herzen zu immer enger werden und

hinter dem Ursprung der rechten Coronararterie zu einem Knoten zusammen-

treten; von hier aus gehen viele Fasern unter das Endocard und bilden einen

Plexus um die rechte Coronararterie; andere verlaufen an die Hinterseite des

Herzohres oder in der interauriculären Wand oder bilden den obengenannten

Stamm an der Aorta.

Michailow(^) untersucht den Bau der sympathischen Ganglien (Plexus

solaris, Ggl. cerv. sup. und inf., stellatum, mesenter. inf. und hypogastr.) von

Equus, Canis, Felis^ Lepus, Cavia etc. mit verschiedenen Methoden. Nach

dem Stroma unterscheidet er einen einfacheren [F.] und complicirteren [E.)

Typus. Von der doppelten Ganglienhülle besteht die äußere aus lockerem

Bindegewebe mit lockeren Bündeln vou Bindegewebfibrillen (mit einzelnen Binde-

gewebzellen, ruhenden Fibroblasten) und einzelnen elastischen Fasern. Von

Blutgefäßen finden sich meist nur Capillaren als dichtes Netzwerk. Die dichte

innere Ganglienhülle enthält zahlreiche, ziemlich parallele dicke und solide

Bindegewebfaserbtindel mit wenigen Zellen, großen, reich verzweigten Blutge-

fäßen und vielen filzig verflochtenen elastischen Fasern, besonders um die großen

Gefäße. Beide Schichten gehen in einander über. Aus dem periganglionären

Fettzellgewebe (besonders bei großen Ganglien und großen Thieren) gelangen

auch Fettzellen in die äußere Hülle. Beim einfachen Typus dringen von der

inneren Hülle feine Bündelchen von collagenen Fasern in das Ganglion; sie

enthalten selten elastische Fasern, stets Capillaren, selten Venen und Arterien

und bilden feine Schichten zwischen den Ganglienzellkapseln. Beim compli-

cirten Typus sind die Trabekel, vom Bau der inneren Hülle, mächtig entwickelt

und zerlegen das Ganglion in Zellgruppen, deren Stroma den gleichen Bau hat

wie die des Bindegewebgerüstes der Ganglien kleiner Thiere. Die Blutgefäße

der Ganglien sind wohl nicht selbständig innervirt. — Jede symp. Zelle mit

ihren Begleitzellen hat eine Kapsel, die aus einer feinen homogenen Membran und

einem Endothel besteht. Von Ganglienzellen unterscheidet Verf. 9 Typen

nach ihrer Gestalt, der Zahl und Art der Fortsätze und deren Verhalten. Weiter
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beschreibt Verf. 2 kernige Zellen, Anastomosen von 2 oder auch 3 Ganglien-
zellen und gefensterte Zellen, ferner an den Fasern, die in die Ganglien liin-

eintreten, 3 Formen von complicirten Eudnetzen oder Verflechtungen: inter-

capsuläre, pericapsuläre und pericelluläre. Auch macht Verf. kurze Angaben
über das Ganglion ciliare, oticum, sphenopalatinum und submaxillare.

Über das phäochrome Gewebe im Ovar von Homo s. oben p 87 Winiwarter.
Nach Kuntz(2) treten bei Acanthias, Amia und Opsanus die Anlagen der

sympathischen Stämme medial an den Spinalnerven als Zellhäufchen auf,

deren Zellen aus den Spinalganglien resp. der Ganglienleiste und aus dem
ventralen Theil des Neuralrohres stammen und an den Wurzeln der Spinal-

nerven entlang ziehen. Bei Ac. wandern viele dieser Zellen peripherwärts, ehe

die Spinalnerven Fasern zeigen, und liegen im Mesenchym, bis sie sich zu den
Anlagen der symp. Stämme zusammenschließen. Bei Am. und 0. gleiten die

Zellen an den schon faserigen Wurzeln entlang. Die Anlagen der Symp.-
Stämme wandern dann mediad, bis sie dorsal über den Cardinalvenen liegen,

bei Avi. und 0. im Hinterkörper noch weiter neben und unter die Aorta, und
verbinden sich durch Zellbrücken mit denen der Gegenseite. Die sympathischen
Plexus in der Darmwand stammen von Zellen des Hinterhirns und der Vagus-
ganglien, die am Vagus entlang ziehen. Die periphere Verlagerung der Zellen

des sympathischen Systems erfolgt nicht mechanisch oder osmotisch, sondern

wohl »by the influence of hormones«. Das symp. System ist homolog den

anderen Theilen des peripheren Nervensystems, seine Neuronen homolog den

afferenten und efferenten Componenten.

Weiter untersucht Kuntz(*) die Entwickelung des Sympathicus von Ambly-
stoma, Necturus und Rana. Die ersten Spuren der Symp.-Stämme treten als

kleine Zellhäufchen in den Bahnen der Spinalnerven etwa in der Ebene der

Aorta auf, liegen dann medial den Spinalnerven an und wandern, mit diesen

immer durch einen dünnen Faserzug verbunden, auf die ventro-laterale Fläche

der Aorta. Die Zellen stammen aus den Spinalganglien und dem Ventraltheile

des Neuralrohres. Die Zellen für den Plexus praevertebralis gehen von den

sympathischen Zellen ventrad. Der Plexus card. und die der Darmwandungen
stammen von Zellen, die peripherwärts vom Hinterhirn und von den Vagus-

ganglien am Vagus entlang wandern. Auch bei den Amphibien ist der Sym-
pathicus homolog den übrigen Theilen des peripheren Nervensystems.

Bei Chelydra und 7 halassochelys liegen nach Kuntz(') die Zellhäufchen der

Symp.-Strang-Anlagen seitlich an der Aorta und dorsal an den Carotiden: sie

entwickeln sich wie bei den Säugern, Vögeln und Fischen, lösen sich dann

auf, und ihre Zellen vereinigen sich erst später zu Ganglien. Beim Embryo
von 13 Tagen wandern Zellstränge von den Spinalnerven nahe beim Ausgangs-
punkt der Rami communicantes aus nach der Aorta zu den Symp.-Strängen
und verschmelzen mit den primären Rami comm. Die Plexus praevertebr. ent-

stehen ventrolateral von der Aorta aus Zellen, die von den Anlagen der symp.

Stämme ventrad ziehen. In der Sacralregion wandern Zellen von jenen Plexus

in das Mesenterium und sammeln sich in kleinen Gruppen am Rectum; es sind

wohl phylogenetische Vorläufer des Remakschen Ganglions der Vögel. Die

Genitalplexus gehen aus Zellen hervor, die von den Anlagen der prävertebralen

Plexus aus ventrad an die Genitalleisten gelangen. Der Plexus card. und die

der Darmwandungen stammen vom Hinterhirn und Vagus.

Die Resultate seiner Studien über die Entwickelung des Sympathicus fasst

Kuntz(^) in folgenden Sätzen zusammen. Bei allen höheren Vertebraten zweigt

sich das Symp.-System ontogenetisch vom Cerebro-Spinal-System ab; den ur-

sprünglichen Vert. fehlte es, an seiner Stelle fungirte das Vagussystem. Das



II. Organogenie und Anatomie. H. Nervensystem. 189

Symp.-System ist am primitivsten bei den Cyclostomen; hier sind seine höchst

entwickelten Theile dem Vagus angegliedert und innerviren hauptsächlich die

Kiemengefäße; verstreute Sympathicus-Zellen liegen in der Rumpfregion. Bei

niederen Vert. ist der Vagus um so schwächer, je höher das Symp.-System

entwickelt ist. Bei höheren Vert. entwickeln sich die Vagus-Symp.-Plexus un-

abhängig von den Symp.-Stämmen: jene von Elementen des Hinterhirns und

Vagus, diese von solchen der Spinalganglien und des Rückenmarkes. Mithin

ist das Symp.-System in der Vertebratenreihe entstanden, und das Vagus-Symp.

-

System stellt seinen älteren Theil dar, die Symp.-Stämme den jüngeren. Die

prävertebralen Plexus und die Nerven, die die Symp.-Stämme mit den Vagus-

Symp.-Plexus verbinden, bilden wohl das 3. Stadium des Symp.-Systems. Das

Symp.-System der Fische und Amphibien stammt wohl von einem einfachen

Typus gleich dem der Cyclostomen. Höher entwickelt ist es bei den Reptilien,

zeigt auch Abweichungen vom Urtypus; das der Vögel schließt sich dem alten

Reptilientypus an und ist specialisirt ziemlich parallel mit dem der Chelonien.

Das System der Säuger ist phylogenetisch ebenfalls verwandt mit dem Ursystem

der Reptilien, aber in einer Richtung specialisirt, die mehr auf den einfacheren

Fisch- und Amphibientypus hinweist. Das System der Vögel hat sich später

vom Urtypus abgezweigt als das der Säuger. — Hierher auch oben p 46

Dustin (2).

Boeke gibt eine zusammenfassende Schilderung der motorischen Nerven-

enden (nach der Methode von Bielschowsky & Pollack) von Laeerta^ Galliis^

Columba, Sterna, Talpa, Ermaoeus, Vespertilio, Vesperugo, Pteropiis, Mus, Lepus,

Felis, Canis und Homo [s. auch Bericht f. 1909 Vert. p 180]. Die meist dicke

motorische Faser tritt unter Verlust der Schwannschen Scheide und der Mark-

scheide unter das Sarcolemm. Oft zeigt sie vorher eine Verdickung und Ein-

schnürung; nach dem Eintritt lockert sich das Neurofibrillengefüge, die Faser

ist dann dicker, gleichdick oder auch dünner; ihre Endverästelung kann sofort

nach dem Eintritt (selten vorher) oder etwas entfernt davon anfangen oder

unterbleiben (unverästelte, spateiförmige Platten). Die Grundform der Neuro-

fibrillengerüste ist immer die Auflockerung, Netz- und Endösenbildung. Alle

Äste enden in Netzen oder Ringen, deren Form und Größe für die Function

der Endplatte wohl ziemlich gleichgültig ist. Die Netze entstehen durch Ent-

bündelung und Schlingenbildung, partielle Spaltung und netzartige Verwachsung

der Neurofibrillen. Zu Auflockerungen und Ringen kommt es dort, wo die

Nervenfaser die Muskelfaser berührt; sie sind zuerst in die Nervenfaser ein-

geschaltet und werden dann secundär collateral. Das periterminale Netzwerk

ist eine Differenzirung in loco des interstitiellen sarcoplasmatischen Gewebes

der Muskelfaser und wächst im Anschluss an den Neurofibrillenapparat der

motorischen Platte weiter; ob sich dabei die nervöse Substanz selbst betheiligt,

bleibt ungewiss. Vermuthlich hat das Netz etwas mit der Erregungsübertragung

zu thun und dient nicht nur zur Verankerung der Nervenplatte in der Muskel-

faser. — Zum Schluss geht Verf. auf die accessorischen dünnen, marklosen

Nervenfasern und ihre Endplatten ein, die von der Hauptfaser und deren End-
platte unabhängig und vielleicht sympathisch sind.

Stefanelli gibt auf Grund seiner Untersuchung über die motorischen End-
platten bei Zojnenis, Elaphis, Lacerta und Myoxus (mit Ruffini's Gold- und

Ramön's Silber-Methode behandelt) an, dass die ultra-terminalen Fibrillen zu

Endplatten 2. Ordnung führen, auch 2 Platten gleicher Ordnung derselben mark-

haltigen Faser, meist aber solche verschiedener Fasern verbinden. Ein difluses

einheitliches Fasernetz mit eingeschalteten primären und secundären Endplatten

durchdringt die gesammte Musculatur. — Über motorische Endplatten s. Negro.
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Schumacher untersucht die Vater-Pacinisclien Körperchen von Felis

(die Blutgefäße der Körperchen auch in der Steißbeinspitze von Homo und
langschwänzigen Säugern) und constatirt ihre Zusammensetzung aus Hohllamellen,

von denen jede aus 2 Wandungen mit einem Spalt voll Flüssigkeit dazwischen

besteht. Die Lamellen, deren Oberfläche von flachen Zellen bekleidet ist, liegen

nur an einander und können sich (wohl nur postmortal) von einander abheben;

die dann entstehenden Spalten sind leer. Ein elastisches Fasernetz findet sich

auf den Körperchen und in den Wandungen der 3-4 äußeren Lamellen. Die

6-12 Lamellen des Innenkolbens sind nur Halbrinnen, die paarweise concen-

trisch um den centralen, im Querschnitt spindelförmigen Achsencylinder so an-

geordnet sind, dass ihre Ränder in der Verlängerung der Achsencylinderkanten

sich berühren oder einen feinen Spalt bilden. Die Kerne im Innenkolben

gleichen denen auf den Lamellen. Die dunklere Färbung des Innenkolbens

beruht auf der stärkeren Färbbarkeit der Flüssigkeit in den Lamellenräumen und

dichteren Lagerung der Lamellenwände. Das Capillarnetz reicht mit einer

Schlinge bis an die Basis des Innenkolbens oder höchstens ein wenig in diesen

hinein, dessen Haupttheil ganz frei bleibt. In allen übrigen Theilen des

Körperchens können Gefäße vorkommen. Experimentell stellt Verf. fest, dass

bei steigendem Druck in den Gefäßen sich die vorher flachen Lamellenkörper-

chen durch stärkere Füllung aufblähen. Das Gleiche scheint bei stärkerer

Durchfeuchtung des umgebenden Gewebes einzutreten. Die Körperchen liegen

im Mesenterium von F. so dicht an größeren Gefäßen an, dass diese wohl bei

stärkerer Füllung auf jene einen Druck ausüben. Die Körperchen sind Blut-

druckregulatoren .

Die Nervenendigungen an den Sinus haaren \on Bos untersucht Tretjakoff.

In 3 Gebieten treten die Nervenstämmchen in den Sinusbalg ein: etwa ober-

halb der Papille, auf der Höhe der Wurzelscheidenanschwellung und unter den

Talgdrüsen. Die Vertheilung der Nerven wird im Einzelnen sehr eingehend

beschrieben mit specieller Berücksichtigung der »Schaltapparate«, die in plätt-

chen- und dornenförraigen Verdickungen der wellenförmig gebogenen und ge-

knickten Nervenfasern bestehen; der Durchmesser der Anschwellungen kann

4—5 mal so groß wie der Achsencylinder sein. Verf. unterscheidet einfache,

complicirte und combinirte Schaltapparate. Bei den ersten betrifft die Er-

scheinung nur isolirte Fasern, bei den complicirten einen Theil oder alle Fasern

eines Nervenstämmchens; die combinirten sind einfache oder complicirte in

Verbindung mit Endkolben und Endbäumchen. Die Schaltapparate werden

immer von einem dichten Netz von Capillarschlingen umflochten, sie sind »nach

dem Princip der Nervenendigungen gebaut«, indem sie eine Vergrößerung der

Masse und Oberfläche des Achseucylinders, aber innerhalb der Markscheide

darstellen. Dass die Apparate nicht durch specifische topographische Bedin-

gungen verursacht sind, beweisen die »verirrten« Apparate. — Aus der inneren

Balglamelle beschreibt Verf.: typische baumförmige Endorgane von 1 oder

mehreren Fasern (Spindelendigung), diffuse Nervenenden (Körnchenenden), Prä-

terrainalenden und Knäuelenden, weiter von eingekapselten Apparaten der inneren

Balglamelle die Endkolbeu und Körperchen mit plättchenförmigen Endverbreite-

rungen. — Die geraden Nervenfaserenden am Hals der äußeren Wurzelscheide

bilden am Sinushaar von B. keine so einheitliche Palissade wie bei anderen

Thieren; die Endplatten sind einfach, sternförmig (aufrecht oder hangend),

keulenförmig (glatt oder mit feinsten Dörnchen und Höckern) und lamellen-

förmig. Die Endplatten können sich verzweigen und auch im conischen Körper

zu complicirten Gruppen vereinigen. Alle liegen sie ohne Hüllen in der baso-

philen Kittsubstanz. — Die Nervenenden in der äußeren Wurzelscheide schließen
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sich an die von Sus an [s. Bericht f. 1902 Vert. p 155], sind aber weiter

diflferenzirt und reicher in der Formentfaltung. — An den Sinusbalken sind die

Endbäumchen spärlich, während die äußere Balglamelle sehr reich innervirt ist;

die Nervenenden sind hier sehr bestimmt umgrenzt (in der Lamellenfläche), haben
keine Hüllen und bestehen aus marklosen und markhaltigen Verzweigungen, die

mannigfaltige Knäuelformen zeigen und mit selbständigen Schaltapparaten ver-

bunden sind. — Zum Schlüsse discutirt Verf. die Function der Nervenenden
und macht vorläufige Mittheilungen über die Enden im Epithel und Corium der

Schnauze als Ergänzung zur Arbeit von Cybulsky.

Nach D'Antona besteht die Hülle der Pacinischen Körperchen (Hand

und Fuß von Homo) aus netzartigen Lamellen, die parallel zu den Kernreihen

stehen und durch Querfibrillen vielfach verbunden sind; Intercapsularräume

fehlen demnach. Die Zellen der Hülle sind Fibroblasten, keine Endothelzellen;

zwischen den Fasern der Hülle liegen zahlreiche Clasmatocyten. In den äußeren

Lamellen sind elastische Fasern vorhanden, im Körperchen fehlen sie. Der
Innenkolben ist rein fibrillär, stellt die endocorpusculäre Fortsetzung der Endo-
neuralscheide von Key und Retzius resp. der Guaina sussidiaria Ruffini's dar,

hat deren Structur und ist meist von Blutcapillaren begleitet. Das Perineurium

entspricht der Hülle der Pacinischen Körperchen, besteht auch aus netzartigen

Lamellen, hauptsächlich mit Längs- und Querfasern; die elastischen Fasern

sind in den äußeren Lamellen zahlreich, in den inneren spärlich. Am Endo-
neurium unterscheidet Verf. mit Ruffini das reticuläre, das aus dünnen Scheide-

wänden besteht, die sich vom Perineurium abzweigen und den Nerven in kleinere

Bündel zerlegen, und das fasciculäre, das aus Längsfibrillen besteht, die jede

Nervenfaser bekleiden. Die elastischen Fasern des Endoneuriums sind in den

dickeren, vom Perineurium stammenden Scheidewänden relativ häufig, selten

zwischen den Nervenfasern. — Hierher auch Oogiel.

Vitali(^) bestätigt im Huf von Equus die Existenz der Pacinischen Kör-
per che n in der keratogenen Membran der »forchetta« uud findet sie auch in

der tiefeu Dermaschicht der Matrix, ebenso ein Netz markloser Fasern in den

interpapillären Räumen, das sich auch auf das subpapilläre Stratum erstreckt:

in den Papillen: Krausesche Keulen, subepitheliale Netze und reiche compli-

cirte freie Enden; im Blattgewebe: Ruffinische Körperchen, Endbäumchen und

ein markloses Netz in den Falten. Im >tessuto vellutato« der Sohle: ein sub-

papilläres markloses Netz, kapselfreie Knäuel im tiefem Stratum und im

unteren Theil der Papillen; in diesen dicht unter dem Epithel ein oberfläch-

liches markloses Netz. In der Übergangszone vom >tessuto vellutato« der

Sohle zum Blattgewebe: Sfameni's freie Enden und marklose Netze in den

interpapillären Räumen; in den Papillen: reiche Verzweigungen und ein mark-

loses Netz. Im »derma sottoungueale della forchetta« : Pacini- und Golgi-

Mazzoni-Körperchen, freie Endbäumchen und ein markloses Netz, das die inter-

papillären Räume einnimmt und sich bis unter die Papillen erstreckt; in den

Papillen dieser Region : Krausesche Körperchen, freie End-Knäuel und Bäum-
chen und oberflächliche marklose Netze.

Botezat(2) beschreibt sensible Nervenenden aus der Haut von Gyprinus und

Bana. Bei C. gehören alle diese Apparate zum Typus der Baumverzweigungen,

die von Hautnerven stammen, die im Bindegewebe der Haut ein unregelmäßiges

Netz bilden. Von diesem gehen marklose Fasern aus, die in den Baumver-

zweigungen enden. Von diesen unterscheidet Verf. subepitheliale und dermale.

R. zeigt die gleichen Endorgane wie die Vögel und Säuger (»terminaisons

nerveuses ayant la forme de pelotons«). — Weiter findet Botezat(^) fast in

allen sensiblen Endorganen 2 verschiedene fibrilläre Gebilde: die Hauptfaser
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stammt von dicken maikhaltigen Fasern, die ihr Mark vor dem Endapparat

verlieren ; die secundäre stammt von dünnen markhaltigen Fasern, die ihr Mark
erst im Endapparat verlieren. Diese secundären Fasern (mit Schwannscher

Scheide) bilden unregelmäßige Spiralen, verzweigen sich und werden durch

Anastomosen zu einem Netz; sie enthalten charakteristische Knoten. Diese Enden
kommen in freien wie in eingekapselten Endorganen vor. Die primären sind

von den secundären unabhängig. Bei Ralliis (Gaumenschleimhaut) dienen die

secundären Fasern mit ihrem Endapparat zur Verbindung der Hauptenden unter

einander.

Ducceschi beschreibt in einer wesentlich physiologischen Arbeit die sensiblen

Endapparate in der Vorderarmhaut von Homo\ er geht dabei ein auf den

Nervenapparat der Haare (perifolliculäre, foUiculäre und papilläre Fasern), auf

die papillären, interpapillären, freien Enden in der Cutis und die subpapillären

Enden und die des Stratum reticulare der Cutis, der Meissnersche, Krause-

sche und Golgi-Mazzonische Körperchen fehlen; weiter beschreibt er die spär-

lichen Nervenenden im subcutanen und adipösen Gewebe, wo Ruffinische und

Pacinische Körperchen vorkommen.

Botezat(^) beschreibt von Fringilliden aus den schleimigen Partien der

Gaumenhaut knäuelförmige, uneingekapselte Terminalapparate, die einfacher

oder complicirter gebaut sind; der Unterschied ist nur graduell. Unterhalb der

Endknäuel liegen auch Vatersche Körperchen. Wahrscheinlich kommen knäuel-

förmige Endapparate allen Wirbelthieren zu.

e. Hautsinneswerkzeage.

Hierher auch oben p 90 Jungersen und unten p 204 Parker ('^).

Sanzo beschreibt die Anordnung der becherförmigen Organe bei 17 Spe-

cies von Gohius. Sie liegen auf der gesammten Körperoberfläche, meist in

Reihen, die sich in Systeme ordnen lassen. Die gleichen Systeme variiren von

Species zu Species, sind aber innerhalb der Species constant und für die Syste-

matik sehr wichtig. Die einfacheren variiren stärker als die complicirteren,

jene sind wohl primitiver als diese, besonders da sie in der Jugend der später

mit complicirten Systemen versehenen Species aufü'eten. — Im Allgemeinen

concentriren sich die Organe am Kopf, sie fehlen an den Stellen, die mit dem
Untergrund in Contact kommen. Verf. bespricht die Modificationen der Systeme

und stellt auf Grund der letzteren 3 Gruppen von G. auf, die auch durch andere

systematische Merkmale gestützt werden.

Wintrebert(i) beschreibt den Verlauf der Seitenlinien in der Larve von

Älytes und die zugehörige Innervation. — "Weiter untersucht Wintrebert(3) ex-

perimentell bei A. die Reactionen mit Reizung der Lateralliniennerven und con-

statirt, dass die Endapparate und die caudalen Nerven des Lateralliniensystems

keine Fasern für die allgemeine Sensibilität enthalten.

Ohshima untersucht die Leuchtorgane von Etmopterus, Maurolicus und

Mydophuin. Bei E. sind die Organe in unbestimmter Anzahl diflfus verstreut,

klein und stellen epidermale Verdickungen dar, die zum Theil in die Cutis

eingesunken sind. Der Leuchtkörper besteht aus wenigen conischen Leucht-

zellen, die radiär in einer halbkugeligen oder halbcylindrischen Gruppe ange-

ordnet sind. Die Linse wird von einer Zelle gebildet. Die Blutversorgung

geschieht durch einen unter dem Organ liegenden Sinus ; Innervirung ließ sich

nicht nachweisen. Die Organe der Sternoptychiden (sens. strict.) sind nach Zahl

und Anordnung innerhalb der Species bestimmt, ihrer Structur nach complicirt

und in einzelnen Fällen unter einander verbunden. Der Leuchtkörper ist voll
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zahlreicher polyedrischer Drüsenzellen, die regelmäßig oder regellos angeordnet
sind. Die Linse ist vielzellig und linsenförmig oder flach. Die Blutcapillaren

bilden zwischen den Leachtzelleu ein Netz, in einigen Fällen waren auch Nerven
nachweisbar. Bei 31. sind die Organe am höchsten differenzirt und bei einigen

Species je nach dem Geschlecht verschieden angeordnet. Der Leuchtkörper be-

steht aus kleinen lamellären Drüsenzellen, die Linse ist, wenn überhaupt vor-

handen, eine Verdickung der darüberliegenden Schuppe. Der Leuchtkörper ist

reich mit Nerven versorgt, die Blutgefäße bilden um ihn einen Plexus. — Verf.

macht auch Angaben über die Art des Leuchtens.

f. Riechwerkzenge.

Über die Entwickelung des Riechorganes s. Peter, das Jacobsonsche Organ
von Crocodüus oben p 122 Meek(^).

Nach Sheldon wird bei Mustelus beim Athmen durch die Nase ein Wasser-
strom getrieben und beim Vorwärtsschwimmen noch verstärkt. Dadurch kom-
men die im Wasser gelösten Stoße in Contact mit der Riechschleimhaut, und
wohl nur so findet M. seine Nahrung. Der Riechsinn der Selachier ist dem
der Land-Wirbelthiere vergleichbar.

Nach Parker (^) hat der Nasensack von Fundulus eine vordere und hintere

Öffnung; jene liegt dicht über der Oberlippe und dem Mundwinkel, auf einer

flachen Erhöhung, und ist klein, rundlich. Die hintere Öffnung, ein durch eine

Hautklappe halb verschlossener Schlitz, liegt etwas dorsal vom vorderen Augen-
rand. Durch die Respirationsbewegungen (nicht durch Cilien) wird automatisch
ein Wasserstrom durch die Nase getrieben. Experimentell ermittelt Verf., dass

F. außer durch den Geruch mit den Augen sein Futter findet.

Anton untersucht bei Proteus., Menobranchus und Siren die Nasenhöhle be-

sonders zum Nachweis eines Jacobsonschen Organes und einer einheitlichen

Regio respiratoria bei Pr. Im Einzelnen wird die Configuration der Nase,
ihrer Kapsel und des Knorpelgerüstes beschrieben. Bei Pr. legt sich letzteres

in enger Relation zu den Falten zwischen den Riechknospen an: es entsteht

regelmäßig und einfach als Knorpeleinlagen in diese Falten, denen es sich an-
passt. Die Boden-Schleimhaut hat als Fortsetzung des Einführganges eine

Rinne (etwa auf Yß der Nasenlänge), die allmählich flacher wird, dann sich

erhebt, in die Hautfalte übei'geht (lateral am Nasenboden), sich wieder verflacht

und vor der Choane zur Rinne wird. Von der Hauptfalte zweigen sich beider-

seitig flache Nebenfalten ab, die frontal-caudad an Höhe zunehmen; ihre Enden
treffen sich an der inneren Wand. Von den Nebenfalten gehen spärlich tertiäre

Falten nach vorn und hinten ab. An der äußeren und inneren Umrandung
der Choane treten 2 oder 3 Falten auf und ziehen an der lateralen und medi-
alen Sackwand nach oben. Bei M. ist der Typus des Faltensystems der gleiche,

•nur sind weniger Nebenfalten vorhanden, das ganze Faltenwerk (besonders die

tertiären Falten) ist aber kräftiger. Die Wände des Einführganges, die an-
schließende Rinne und die Rinne vor der Choane tragen ein mehrschichtiges

Pflasterepithel, die Hauptfalte ein mehrschichtiges Cylinderepithel (bei jungen
Thieren mit Flimmern); zwischen beiden Epithelarten findet ein allmählicher

Übergang statt. Pr. hat demnach eine einheitliche Regio respiratoria. Die
Hauptfalte theilt die Nase in eine kleinere laterale und größere mediale Partie;

jene wird meist (im Querschnitt) von einer einzigen Knospe gebildet, die andere
trägt viele und kleine Knospen. Die großen lateralen Knospen sind am Nasen-
boden durch die Hauptfalte, am Nasendach durch die Nebenfalte abgegrenzt.

Beide Falten können sich aneinander legen und so den Sack in 2 Abschnitte

Zool. Jahresbericht. 1911. Vertebrata. 20
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zerlegen. Bei M. sind die lateralen Knospen besonders in der Nasenmitte

blindsackartig vorgebancht, was an das Jacob sonsche Organ der Crypto-

branchien erinnert. Verf. betrachtet deshalb diese am Rande der Regio respi-

ratoria gelegene Knospenreihe als Vorläufer des Jacobsonschen Organes. — Für

S. bestätigt Verf. im Wesentlichen die Angaben von Wilder [s. Bericht f. 1891

Vert, p 167] und Seydel [ibid. f. 1895 p 201], abgesehen vom Jacobsonschen

Organ. In der hinteren Hälfte der Nasenhöhle erhebt sich die Bodenmitte zu

einer breiten flachen Falte, deren medialer Rand mit der medialen Wand des

Nasensackes verwächst und dadurch einen Theil des Nasenbodens überdacht.

So entsteht ein Aditus zum Jacobsonschen Organ, der als Blindsack weit nach

vorn zieht. Durch den lateralen Rand der Falte wird die Rinne gebildet, die

vom Aditus des J. 0. bis dicht zur Apertura nasalis reicht. Das Sinnesepithel

in der medialsten Nasenecke dringt durch ihn in das J. 0., überzieht dessen

mediale Wand und äußerstes Ende und tritt auch von der Spitze auf die

Lateralwand. Das indifferente Epithel der oberen und unteren AVand des J. 0.

setzt direct das Epithel der Verwachsungsbrücke und des Nasenhöhlenbodens

fort, das durch sein Vordringen in das Organ das Sinnesepithel in die laterale

und mediale Ecke drängt. — W^eiter führt Verf. einen Vergleich der Nasen-

höhle der Perennibranchiaten und Cryptobranchiaten durch.

Strong untersucht die Dimensionen der Lobi olfactorii, Nn. olf. und der Nase

von Ehettj Struthio^ Dromaeus^ Nothura, Crax, Lyrurus, Gaccabis, Perdix,

Gennaeus, Gallus, Polyplectrum, Columba, Turtur, Goura, Rallus, Ftilica,

Spheniscus, Fulmams, Hydrochelidon, Sterna^ Änous, Larus, BelmiojyteruSj

Pavoncella, Scolopax, Anthropoides, Eurypyga, Theristicus, Platalea, Pseudo-

tantalus, Leptotihis, Trigisoma, Nycücorax, Plioenicopterus, Plectropterus, Anser^

Anas, Phalacrocorax, Plotus, Sula, Pelecanus, Catharistes, Cathartcs, Circus,

Accipiter, Buteo, Circaetos, Bubo, Clirysotis, Coecyges, Rhamphastos, Gecinus^

Sylvia, Lanius, Motacilla, Coccothraustes, Serinus, Sturnus, Corvus, Garrulus

und Cyanocitta. Die Nn. olf. treten gewöhnlich dicht neben einander aus

den Lobi und weichen erst allmählich aus einander; in anderen Fällen sind

sie von Anfang an weit getrennt. Ihre Länge ist abhängig von anderen Kopf-

gebilden und wohl ohne Bedeutung für die Function. Die Nerven fehlen fast

ganz Drom., Sphen. und Fulm., wo die Lobi direct an die Nasenkapsel stoßen.

Nur Ehm hat vielleicht mehr als 1 Paar Nerven. Verf. macht Angaben über

die Größe der einzelnen Organe bei den verschiedenen Species und kommt zu

dem Schluss, dass man schon aus der Größe der olfactorischen Organe auf

ihre Functionsfähigkeit schließen kann, und dass in der Vogelreihe eine Ten-

denz der Rückbildung erkennbar ist. Der Riechsinn verschwindet offenbar

in Zusammenhang mit der höheren Entwickelung des Auges. Den Sperlings-

vögeln ist er wohl ganz verloren gegangen. Die Rami ophth. des Tr ige mi-
nus liegen oft sehr dicht an den Nn. olf.; dort, wo jene besonders stark sind,

sind auch die Lobi und Nn. olf. in der Regel gut entwickelt; vielleicht steht

ihre Function dann in näherer Beziehung zu der der Trigeminusäste beim

Futtersuchen (bei Anas, Phoen. etc.). Verf. berichtet weiter über Experimente

mit Columba und Beobachtungen an anderen Species.

(g. Schmeckwerkzenge.)

h. Hörwerkzeuge.

Über das Ohr als »Organe d'orientation dans le temps et dans l'espace«:

s. Cyon, die Entwickelung des Mittelohres Guthrie, das Trommelfell oben p 128

Gauppl^--») und p 129 Bender.

I
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Okajima('^) untersucht 7 Stadien von Sahno auf die Entwickelung der

Macula neglecta hin und stellt fest, dass die zweigetheilte Macula vom Neuro-
epithel der Pars inferior labyrinthi stammt; die mediale, mehr utricular gelegene

Partie der Macula wächst früher aus als die laterale, mehr saccular liegende.

Bei S. schnüren sich der vordere und hintere Bogengang viel früher ab als

der laterale.

Okajima(^) beschreibt an 9 Stadien die Entwickelung des Gehörorganes von
Hynobius. Das Labyrinth entsteht wie bei anderen Urodelen durch Ein-

stülpung der Hörgrube, über die die Deckschicht ohne Öflnung oder Vertiefung

hinwegzieht. Die Spitze des Ductus endolymph. entspricht nicht der Ab-
schntirung des Hörbläschens, der Ductus selbst wird durch das Eindringen der

Plica verticalis aus der Medialwand des Alveus abgeschnürt und bildet sich

später nur gering aus. Die Bogengänge entstehen hauptsächlich durch Ein-

stülpung wie bei Teleostiern (Krause). Der laterale schnürt sich zuerst ab,

dann der vordere, während der hintere noch nicht angedeutet ist. Jeder hat

zunächst eine Zeitlang einen in der Richtung der eingedrungenen Septa ver-

längerten Durchmesser, erst später werden sie rund. Die schnell vorwachsenden
Ampullen bedingen wohl die Winkelbildung beim Vorschieben der Bogengänge.

Die Basalmasse in den Septen ist ziemlich kernarm, faserig und gleicht dem
Bindegewebe um das Hörbläschen. Der Sacculus erscheint schon sehr früh,

ist anfänglich kugelig, wird aber durch das rasch zunehmende Spatium perilymph.

flachgedrückt, so dass sich im erwachsenen Zustand seine Wände an der Pars

neglecta, der medialen Grenzstelle des Foramen utriculo-sacculare, und am Vor-

sprung, der auf der medialen Sacculuswand dem Ductus perilymph. entspricht,

berühren. Vom gemeinsamen Hörbläschen wird der Sacculus durch die Falten

des Foramen utr.-sacc. abgegrenzt. Die Lagena wird durch die mediale Aus-
stülpung der medialen hinteren Sacculuswand hervorgerufen; ihre Anfangs sehr

weite Mündung verengt sich sehr, wobei das Centrum stets nach oben geräth.

Die spät auftretende Pars basilaris entsteht als mediale obere Ausstülpung der

Lagena, die Grenze zwischen beiden wird durch den medialwärts fortschreitenden

Recessus partis basilaris gebildet. Die Macula neglecta stammt aus dem
Neuroepithel der Pars inferior (mit Fleissig, s. Bericht f. 1908 Vert. p 172).

Das Neuroepithel des Gehörbläschens theilt sich früh in einen oberen Abschnitt,

aus dem die AmpuUa anterior, lateralis und der Utriculus entstehen, und einen

unteren, der in die große Macula für die Pars inferior und eine für die Am-
puUa post. zerfällt. Mac. negl. und Lagena trennen sich dann aus der gemein-

samen Anlage. Die Macula sacculi differenzirt sich dann aus dem Rest des

gemeinsamen Neuroepithels. Die Pars neglecta entsteht durch Einfaltung der

Labyrinthwand ; von den beiden Einstülpungsfalten liefert die obere die Grund-

lage der Pars; sie tritt früher auf und entspricht der Stelle, wo das Neuro-

epithel der Pars inf. oben in das indifferente übergeht. Die andere Falte wird

durch den sich bildenden Ductus perilymph. hervorgerufen, dessen mediale Ver-

schiebung die untere Parswand durch den Zug allmählich verdünnt. Die Homo-
logien der Macula neglecta sind bei den Vertebraten folgende: Mac. neg. utr.

(Fische und Sauropsiden) = Mac. neg. Sarasini (IchthyopJds) und hohes Epithel

um For. utr.-sacc. (Amphibien); Mac. neg. Sarasini {Gecko} und hohes Epithel

um Canal. utr.-sacc. (Fische und Sauropsiden) = Mac. neg. sacculi (Amphibien).

Die Pars neg. der Amphibien bezeichnet Verf. als Pars utr.-sacc. (sacculi),

die Mac. neg. als Macula utr.-sacc; letzterer kann dann entsprechend ihrer

Localisirung > sacculi« resp. »utriculi« hinzugefügt werden. Das Foramen
(Canalis) utr.-sacc. entsteht durch centripetale Verengerung des ursprünglichen

Bläschens, das Centrum liegt aber weit medial gegen die Pars neg. zu, die
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schon früh als Falte von der medialen Bläschenwand stark hervorragt, nnd auf

die eine laterale Falte mediad zu vorwächst. Die Pars neg. bleibt stets in

engem Zusammenhang mit dem Foramen. — Über die Herkunft des schall-

leitenden Apparates stellt Verf. für H. fest, dass Operculum und Columella

von der Ohrkapsel stammen. Die Fenestra ovalis tritt unterhalb des ver-

knorpelten lateralen Bogenganges lateral vom lateralen Theil der unteren Ohr-

kapselwand als eine bei der Verknorpelung ausgesparte längliche Spalte auf,

ist demnach präformirt. Das perilymphatische Gewebe zeigt sich erst spät.

Der Duct. perilymph. tritt durch das weite For. perilymph. in die Ohrkapsel-

höhle, mit ihm der Recessus partis basilaris. Ductus und Recessus werden

dann durch Bindegewebe getrennt, das sich vom oberen Foramenrande zum
unteren ausspannt, später verknöchert und so ein vorderes Foramen für den

Ductus und ein hinteres für den Recessus abtheilt. Der Ductus scheint früher

als das Spatium zu entstehen. — Über den Ductus endolympli. bei Teleostiern

s. Wenig.
Nach Okajima(^) zeigt Hynohius im perilymphatischen System den

Anurentypus. Der Ductus perilymph. verläuft unterhalb der Pars neglecta nach

unten und passirt allein durch das Foramen perilymph. in das Spatium menin-

geale, während der Recessus partis basilaris durch ein besonderes Loch der

medialen Ohrkapselwand in das Ohr tritt und die dünne Membran (tympanal

area) der Pars basilaris berührt. Beide Löcher (etwa in gleicher Horizontal-

ebene, bei Anuren mehr über einander liegend) sind durch eine Knochenspange

von einander geschieden. H. fehlt der Saccus perilymph. Die Larve zeigt

den Urodelentypus, indem der Duct. perilymph. in die Ohrkapselhöhle einen

großen Rec. part. bas. entsendet und durch ein großes For. perilymph. in die

Schädelhöhle führt.

Okajinia(^) stellt bei Cryptohranehus^ Siredofi, Hynobius, OnycJiodactylus,

Triton und Salamandra fest, dass eine Variabilität in der Schließung des Ca-

vum semicirculare nur dem hinteren Bogen zukommt; meist ist dessen Cavum
semicirculare oflfen. Verf. vergleicht damit die Verhältnisse bei anderen Wirbel-

thieren.

Wilson ergänzt seine frühere Arbeit über die Innervation der Membrana
tympani [s. Bericht f. 1907 Vert. p 192] durch neuere Untersuchungen an

der Membran von Homo. Die meisten zu ihr ziehenden Nerven treten durch

den Meatus externus: ein Hauptstamm an der Hauptarterie entlang, zahlreiche

dünne Äste rings von der Peripherie aus. Diese bilden im Bindegewebe einen

Plexus, von dem aus Äste zu einem Plexus unter dem Epithel und zu einem an-

deren unter der Schleimhaut ziehen; außerdem gibt es einen »zonular« und einen

intraepithelialen Plexus. Einige an Zahl geringere Nerven ti'eten in die Membran

von der Paukenhöhle aus. Alle Nerven stammen vom Auriculo-Temporalis.

Die Blutgefäße werden durch zahlreiche Vasomotoren versorgt. Im Epithel

enden die Nerven zwischen den Zellen mit feinen Spitzen- oder Endknospen

(diese vielleicht artificiell). In der Membran -Peripherie kommen modificirte

Vater-Pacinische Körperchen vor. Ganglien fehlen. Die Berührung der Membran

verursacht Schmerz durch Reizung der Epithel-Nervenenden.

Vasticar(2) constatirt im Cortischen Organ (von Lepus?) 2 Arten von

Pfeilern: einen Hauptpfeiler »ä palette« und einen Zwischenpfeiler »ä mortaise«,

und beschreibt deren Lage. — Vasticar(^) beschreibt die Anordnung der

Deitersschen Stützzelle und geht speciell auf deren Stützfasern ein. Je

3 Zellen sind durch einen schrägen, von der Basis bis zur Zelloberfläche ziehen-

den Gurt von etwa 20 parallelen Fibrillen verbunden; dieses System wird durch

Filamente verstärkt, die sich von den Gurten abzweigen. Weiter sind die

I
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Stützzellen durch Spiralgurte verbunden (für jede Reihe der Stützzellen 1), die

auf der axialen Fläche der Zellen von der Schneckenbasis bis zu deren Spitze

durchlaufen. Die Deitersschen Zellen sind mit den Claudiusschen durch Fasern

verbunden, die fächerförmig sich auf den Membranen jener Zellen ausbreiten,

dann sich zu einem dicken Filament vereinigen. Außerdem sind auf den

Membranen der Sttitzzellen sehr feine, vertical oder leicht schräg zur Basis

gehende Filamente sowie ein Gurt vorhanden, der alle inneren Pfeiler auf der

der Schneckenachse zugekehrten Seite verbindet und im Durchschnitt aus

6 Fibrillen besteht. Zwischen Gurt und Pfeilern ziehen die radiären Nerven-
fasern zu den inneren cilientragenden Zellen; sie sind durch eine Scheide isolirt,

die zum Schutz der Faser muffartige Verdickungen trägt.

Kolmer berichtet zusammenfassend über die Endorgane des Nervus octavus

und deren physiologische Deutung. — Über die peripheren Endigungen des

Acusticus bei Leucopsarion s. Kato.

Haempel stellt experimentell fest, dass Salmoniden und Cypriniden Schall-

wellen nicht percipiren, wohl aber die Zwergwelse, und zwar die jüngeren mehr
als die älteren; als Sitz der Wahrnehmung kommen der Sacculus und die Lagena
mit ihren Nerven in Frage. -— Hierher auch Maier und unten p 204 Parker C'^).

i. Sehwerkzeuge.

Über die Entwickelung des Auges von Homo s. Bach & Seefelder, die Ana-
tomie und Histologie Salzmann, das Auge von Orycterojms Franz (*), von Typhlo-

triton Alt, der Vögel Leplat, der Säuger Franz (^*'), die Retina der Vertebraten

Luna(^], die »ciliary region« Henderson. elastische Fasern in der Cornea von

Gallus De Lieto Vollaro, Epithelzellen der Cornea Barinettl, Pars ciliaris und

iridica retinae Guglianeüj, Innervation der Iris von Lepus Klrpitschowa-Leon-

towitsch, Entwickelung der Iris und vorderen Kammer von Homo Cosmettatos,

den Eintritt des Opticus in das Auge der Nager Badertscher, Orbita und Bulbus

von Ovis Gutmann.
Eigenmann untersucht die Augen von Chologaster, Amblyopsis, Typhlichthys

und Troglichthys und kommt zu folgenden allgemeinen Schlüssen. Am höchsten

entwickelt ist das Auge von Gh. pap.^ das wohl proportionirt, wenn auch klein

ist. Vereinfachungen der Retina sind in der äußeren Körnerschicht und der

Ganglienschicht erfolgt, während die Pigmentschicht nicht angegriffen ist; Glas-

körper und Linse sind normal. Bei Ch. cornutus sind Glaskörper und Linse

größer als bei papilUferuSj während die Retina sehr vereinfacht ist. Das spricht

gegen Kohl. Das Auge von Gh. Ägassizii ist bedeutend kleiner als das von

j[>., die Pigmentschicht bei jenem viel dünner (26^) als bei p. Das Auge von

Amhl. entspricht dem von Gh. c, hat aber keinen Glaskörper, eine geschlossene

Pupille und eine kleine oder, wahrscheinlicher, keine Linse. Die Körnerschichten

sind weiter degenerirt als bei c. Bei Trogl. fehlt der Glaskörper, damit stehen

in Zusammenhang das CoUabiren des Auges und Verschwinden der Ganglien-

zellen (im Maximum sind 3 vorhanden). Das Pigmentepithel und die übrigen

Schichten sind nur als Fragmente erhalten. Das Auge von Typhi, ist in anderer

Richtung degenerirt: Linse und Glaskörper fast ganz verschwunden, Pigment-

epithel pigmentfrei. — Die Größenreduction eines normalen Fischauges geht

Hand in Hand mit der Vereinfachung der Retina. Zuerst wird die Zahl der

vielfach vorhandenen Elemente reducirt, und die histologische Degeneration hält

auch bei Gh. pap. nicht Schritt mit der Zahlenreduction. Der dioptrische

Apparat verschwindet schnell, und das Auge collabirt dann mit gleicher Ge-

schwindigkeit bei den im Dunkeln lebenden Thieren. Die Reduction der Ele-
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mente tritt mehr innerhalb der Schichten ein, deren Zahl selbst zuerst nicht

stark modificirt wird. Bei vollständigen Dunkelfischen degenerirt der dioptrische

Apparat viel stärker als die Retina, bei den auf dem Grund lebenden ist es

umgekehrt. Auch bei der stärksten Degeneration stehen die Augen doch höher

als das Pinealauge. — Die Augenmuskeln sind normal bei Ghol.^ mehr oder

weniger vorhanden bei Anibl.^ an Zahl reducirt bei Trogl. (hier durch Binde-

gewebe ersetzt), fehlen bei Typhi. Sclera und Choroidea sind bei Ch. und

Ty. unbedeutend; bei A. liegen verschieden große und zahlreiche Knorpelstücke

um das Auge, die in Gestalt und Lage an eine Linse erinnern; die Dicke der

Knorpel steht in keiner Proportion zur Augengröße; dasselbe gilt von Trogl.

^

wo die Scleralknorpel zu dick und lang sind. Offenbar sind die Knorpel nicht

in gleichem Maße wie das Auge degenerirt. Die Choroidea ist dünn, wo
keine Pigmentzellen vorhanden sind; bei A. ist ihre Pigmentirung umgekehrt

proportional zu der der Retina. Die Pigmentschicht variirt in der Dicke sehr

stark, diese ist demnach kein Index für Degeneration. Bei Ty. fehlt der epi-

thelialen, auf embryonaler Stufe stehen gebliebenen Pigmentschicht das Pigment;

hier sind auch die Zapfen, wenn überhaupt vorhanden, sehr spärlich, während

bei A. trotz stärkerer Degeneration Zapfen und Pigmentschicht (allerdings in-

dividuell verschieden) gut erhalten sind. Pigment kommt vor bei unvollständiger

Schicht [Trogl.], Pigmentlosigkeit bei intacter [Ty.]. Bei Ch. ist das Pigment

prismatisch, bei den Übrigen granulär. — Die äußere Körner Schicht ist zwei-

schichtig bei Ch. pap., einschichtig bei com., unbestimmbar bei Ty., ver-

schwommen bei A. (fehlt gelegentlich ganz bei Trogl. rosae). Der einzelne

Zapfen verschwindet zuerst, lange vor seinem Kern. Die äußere reticuläre

Schicht unterliegt dem gleichen Schicksal wie die äußere Körnerschicht. Die

Schicht der horizontalen Zellen wird bei Ch. pap. durch einzelne Zellen reprä-

sentirt; diese sind noch seltener bei com. und waren sonst nicht nachweisbar.

Die innere Körnerschicht bipolarer und spongioblastischer Zellen ist gut ent-

wickelt bei Ch. pap. und A^g. ; bei corn. ist sie besser in jungen als in älteren

Stadien entwickelt, wo sie nur 1 Zellschicht bildet (ontogenetische Vereinfachung).

Bei den übrigen Species bildet sie mit der anderen Körnerschicht ein Con-

tinuum, das gelegentlich bei Tragi, fehlt. Die innere reticuläre Schicht ist relativ

besser als alle anderen Schichten entwickelt, enthält also andere Elemente außer

Fasern bipolarer und Ganglien-Zellen; denn bei A. und Trogl. sind diese wenig

oder gar nicht vorhanden, aber die innere reticuläre Schicht sehr gut erhalten.

Horizontale Zellen zeigt nur Ch. In der Ganglienschicht bilden die Zellen bei

paj). und Ag. eine geschlossene (nur die Opticusfasern passiren) einreihige Schicht;

bei com. sind die spärlicheren Zellen weit von einander getrennt, dagegen bei

Ty. wegen des fehlenden Glaskörperraumes wieder vereinigt, trotzdem es weniger

sind als bei corn. Die nächste Degenerationstufe ist ein compacter Kern von

Ganglien-Zellen, der bei Trogl. bis auf wenige Zellen verschwindet. Müllersche

Kerne fehlen bei A. und Tragi. Bei Ch. com. liegen sie zum Theil in der

inneren reticulären und Ganglienzell-Schicht; hier vermutlich auch bei Ty. —
Weiter beschreibt Verf. von Lucifiiga und Stygicola die Augen, die von der

Geburt an bei gleichzeitigem Auftreten von Pigmentzellen im Orbitalfett de-

generiren. Die Augengröße variirt sehr stark. Die ontogenetische Degeneration

besteht entweder im Schrumpfen des ganzen Gebildes oder in starker Aus-

dehnung der Pigmentschicht; der eine Process kann auf dem einen Auge vor

sich gehen, der andere auf dem anderen. Die Augenmuskeln sind alle vor-

handen bei jungen Thieren und degeneriren dann bis zum Schwund (bei St.).

Die Scleraknorpel sind bei L. bei der Geburt zu groß für das Auge und bilden

so einen Schild davor; bei St. bilden sie einen Ring um die Augenmitte. Sie
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degeneriren dann sehr schnell und verschwinden ganz, bei L. schneller als bei

St. Früh bestehen vasculäre Störungen am Auge, und es bilden sich um dieses

Blutlacunen. Die Linse verflüssigt sich schon vor der Geburt, die Kapsel

schrumpft, und die Linse verschwindet ganz. Das Ende der Histogenese und
der Beginn der Degeneration der Retina ließen sich nicht feststellen. — Über die

Entwickelung des Auges von Amhl. s. Bericht f. 1902 Vert. p 170.

Baumeister prüft die Angaben, die Volz [s. Bericht f. 1905 Vert. p 195]

von den Augen von BoleophthaJnms und Periophthahnus macht, nach und con-

statirt, dass die Cornea nur der Pars conjunctivalis des normalen Fischauges

entspricht. Die angeblichen Retractoren der Cornea sind nur wellige, durch

Hohlräume von der Haut getrennte Bindegewebschichten; die Pars conjunct.

kann also nicht gefaltet werden. Der als durchsichtige Endsehne des Scleral-

muskels gedeutete Theil des Auges entspricht der Substantia propria der Cornea,

der Hohlraum zAvischen letzterer und der Pars conjunct. ist der Conjunctival-

sack, der das Auge vor Vertrocknung schützt. Der Scleralmuskel zerfällt

in die normalen Augenmuskeln, von denen nur der Obliquus sup. verkümmert
zu sein scheint. Ihre Insertion an der Sclera ist normal, sie dienen nur zur

Bulbusbewegung, nicht zur Linsenregulirung. Die Chorioidaldrüse, wohl eine

sackartige Erweiterung der Vena ophth., ist ein Hohlraum voll Blutkörperchen.

Die Augen von B. und P. sind demnach nicht mit Einrichtungen für besseres

Sehen in der Luft, wohl aber mit solchen gegen das Austrocknen versehen.

Nach Gallenga ist bei Equus zebra der Pupillensphincter kräftiger als

bei caballus, während die übrigen Theile des vorderen Auges fast gleich aus-

gebildet sind. Auch die Muskelbündel des Ciliaris sind bei z. distincter und
kräftiger. Die Flocculi marginales sind meist solid ohne Hohlräume und um-
fangreicher als bei c.

Nach Mongiardino ist bei Ho77io, Eos und Lepus die Bruch-Henlesche Mem-
bran der Dilatator pupillae (»membrana dilatatrice«) als Antagonist des

Sphincters. Die Membran liegt auf der Rückseite der Iris zwischen Epithel

und Stroma, in das sie keine Fortsätze sendet, und von dem sie nicht durch

eine Limitans, Vitrea oder Kittsubstanz getrennt ist; sie hat keine directe Be-

ziehung zum Constrictor und Ciliarmuskel. Je nach der Species bildet die

Membran mehr oder weniger starke Falten, die ihr Contractionsvermögen er-

höhen (steht wohl zum Sehen bei Nacht in Beziehung). Vorn zeigt der Dila-

tator flache Radialleisten, die mit entsprechenden Leisten des Irisstromas ver-

falzt sind und so den Muskel am Stroma befestigen. Bei L. besteht der Dil.

aus einer vorderen radiär-fibrillären Schicht und einer hinteren von körnigem

Plasma ähnlich dem des hinteren Epithels. Diese Plasmaschicht enthält ovale,

zur Längsachse radiäre Kerne und bildet mit der Faserschicht ein Ganzes.

B. hat nur die Faserschicht, die Kerne liegen zwischen den Fasern etwas nach

dem hinteren Irisepithel zu. Der Dil. besteht aus epithelialen Muskelzellen,

die Dilatatormembran ist bei L. ein Syncytium, dagegen bei B. (und anderen

Säugern nach d. Aut.) in ihre Elemente zerlegbar; die myogenen Zellen sind

hier ganz in contractile Substanz umgewandelt. Der Dil. ist ectodermal und
bei pigmentirter Iris auch pigmentirt wie der Constrictor.

Lenhossek(*,^) untersucht an Embryonen von Gallus die Entwickelung der

Zonula fasern, deren Auftreten die Bildung des Zonularaumes vorausgeht.

Dieser entsteht im Zusammenhang mit dem Vorwachsen der Pars coeca retinae

als Recessus des großen Glaskörperraumes. Er füllt sich mit typischem Glas-

körpergewebe, das hier besonders locker und grobfaserig ist; eine bestimmte

Richtung der Balken ist aber noch nicht nachweisbar. Hinter dem Zonularaum

ordnen sich die Glaskörperfibrillen zu einem Bündel, das von der Gegend der
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Ora terminalis aus nach dem Sehnervenkopf ausstrahlt und wohl mit dem
Retziusschen Bündel identisch ist, aber später verschwindet. Am 10. Brüttage

verdichten sich im Zonulaglaskörper einzelne Netzwerkbalken in der Richtung

der späteren Zonulafasern ohne Zusammenhang mit Linse oder Ciliarkörper.

Die Fasern stammen demnach nicht von diesen beiden Organen; sie verschmelzen

dann zuerst mit der Linsenkapsel in der Gegend des Linsenäquators, mit der

. Limitans eil. int. erst gegen Ende der Brützeit. — Am 10. Tage beginnt der

Glaskörper sich vom Zonularaum abzugrenzen, indem sich entsprechend der

Verbindungslinie zwischen Ora terminalis und hinterer Linsenfläche Faserzüge
verstärken und in der Fläche verschmelzen, so dass zunächst mehrere Mem-
branen entstehen, die dann durch Verschmelzung (die nur an der Ora term.

unterbleibt) die vordere Grenzhaut des Glaskörpers bilden. Diese und die

Zonula sind demnach analog. Am 16. Tage schwinden die Quertaserchen

zwischen den Zonulabalken. Die intraepithelialen Fäserchen im Ciliarkörper-

epithel sind fibrilläre DiflFerenzirungen des Epithelzellenplasmas, die »sich wohl
im Anschluss an die Zonulafasern und vielleicht auch durch den Reiz der von
diesen ausgeübten Zugwirkung ausgebildet haben«. — Hierher auch Aguilar.

Bei Gallus und Golumha untersucht mit der Methode von Golgi Maggiore
die Mitochondrien der Linse, deren Epithelzellen in der äquatorialen Zone durch

ihre Länge sehr günstig sind. Sie bestehen aus Granulis, kurzen Stäbchen

und Filamenten. Jene sind zwischen dem Kern (zum Theil auch um ihn

herum) und der der Linsenkapsel anliegenden Zelloberfläche dicht angehäuft,

zeigen dann schon am Kern die Tendenz^ sich parallel zur Zelllängsachse in

Ketten zu reihen und werden unterhalb des Kernes immer seltener; hier liegen

die zum Theil sehr langen Fäden, Zwischen Kern und Mitochondrien besteht

wohl eine constante Beziehung.

Virchow beschreibt sehr eingehend 8 Figuren, die das Conjnnctivalepithel
von Homo wiedergeben, und zwar: 1) Grenze von C.-E. und Epidermis an der

inneren Lidkante des unteren Lides; 2) intraepitheliales Stück des Ausführ-

ganges einer Talgdrüse im Epithel der Kuppe der Carunkel; 3) Epithel aus

dem Grunde der Furche zwischen Carunkel und Plica semilun.; 4) idem aus

der Furche zwischen Conj. bulb. und Plica sem. ; 5) Epithelsäckchen aus der

Conj. tarsalis des unteren Lides; 6) und 7) Epithelabschnitte von der carun-

culären Fläche der Plica sem. und 8) von der Basis der bulb. Fläche der

Plica sem. Ergänzend wird beschrieben das Epithel der nasalen Seite der

Pars bulb. der Conj. mobilis eines Macacus und von der bulbären und carun-

culären Fläche der Palpebra tertia.

Bartels untersucht macro- und microscopisch die Plica semilunaris und
die Nachbargewebe von 25 Südafricanern sowie von Troglodytes, Gorilla^ Satyrus^

Hylohates und »Weißbart« und vergleicht die Größe und die stark variable

Form. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der von Homo und den

Anthropoiden besteht nicht; diese haben mitten im freien Rande ein pigmentirtes

Bindegewebknötchen, das Ho. fehlt. Das Knorpelstück, das im Grunde der

Plica, nicht in ihr selbst liegt, ist bei den Atfen wohl immer, bei Ho. seltener

vorhanden (bei niederen Ho. öfter als bei Weißen); es ähnelt bei T. in Form
und Größe am meisten dem von Ho. und ist elastischer Knorpel; auch der von

T. und S. enthält elastische Fasern, der von Hy. nicht, er ist von dickem

derbem Perichondrium und zum Theil von Fettgewebe eingehüllt; größere Züge

elastischer Fasern können von der Caruncula an das Perichondrium herantreten.

Die Caruncula kann quergestreifte wie glatte Muskelfasern in größerem Maße
enthalten; manchmal ließ sich eine Insertion der glatten (der quergestreiften

nur bei S.) am Perichondrium nachweisen. Die Krauseschen Drüsen fand Verf.

<

I
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als Drüsen der Caruncula und Nickhauttasche, außerdem die Drüsen der nasalen
Seite der Palpebra tertia; sie fehlen den Affen.

Über die Cornea von Lepus s. oben p 143 Nageotte('*).

Cameron(2) bestätigt im Wesentlichen seine früheren Untersuchungen über die

Entwicklung der Stäbchen und Zapfen in der Retina der Amphibien [s. Be-
richt f. 1905 Vert. p 199] und die Bernard's [ibid. f. 1900 p 166, f. 1901
p 177, f. 1902 p 179, f. 1903 p 194] und ergänzt sie durch die Angaben über
die Entwickelung der Müllerschen Fasern, die sich aus »metabolised material«

der Stäbchen und Zapfen bilden. Dieses Material strömt durch die Retina und
wird dabei vom Myelospongium geleitet; infolge dessen sind die Fasern in der
Kern- und Ganglienschicht gerade, in der Molecularschicht sehr gedreht. —
Hierher auch Magitot.

6. Fritsch(2) untersucht das Auge von Pteropus condorensis und kommt zu

Resultaten, die Kolmer's Angaben des Auges von mediics [s. Bericht f. 1909
Vert. p 194, f. 1910 p 198] theils umstoßen, theils ergänzen. — Die Chorioi-
dea verlängert sich in finger-, spindelförmige oder kolbige Fortsätze, die die

pigmentirten Bindegewebzellen der mittleren Aderhaut zeigen und von einer

Schicht blasiger Zellen voll stark lichtbrechender Granula (wohl Kolmer's Aleuro-
nidkörner) überzogen sind, die wohl die unter starker Wucherung umgewandelten
Zellen des Pigmentepithels darstellen. K.'s Pigmentzellen sind vermuthlich die

Chorioideafortsätze plus dieser Zellschicht. Im übrigen bestätigt Verf. im
Wesentlichen K.'s Angaben. — Die Einrichtung in der Retina von P. erinnert

an das Pecten der Vögel, nur dass diese Chorioidea-Wucherung bis in den
Bulbus vordringt, jene nur die äußeren Retinaschichten durchbricht. Die Chorioi-

deafortsätze dienen wohl nicht nur der Ernährung der Retina.

Nach G. Fritsch(^) hat das Vogelauge nur 1 typische Fovea, nicht 2 (gegen

Chievitz, s. Bericht f. 1889 Vert. p 153). — Die Müllerschen Fasern der feinen

Limitans int. sind sehr zart, ebenso die Opticusfasern. Die zahlreichen Ganglien-

zellen sind klein und protoplasmaarm. Auch die innere mächtige plexiforme

Schicht ist in Folge der geringen Ausbildung der Stützsubstanzen sehr »rein«

und dicht. Die rundlichen ziemlich kleinen Kerne der mächtigen inneren Körner-
schicht liegen sehr regelmäßig radiär. Die äußere plexiforme Schicht ist viel

dünner als die innere und durch die durchtretenden Zapfenfasern gestreift. Der
äußeren Körnerschicht fehlen die Reihen der Zwischenkerne, sie ist deshalb

relativ schmal; ihre Kerne sind oval, bis doppelt so groß wie die inneren Körner
und stehen sehr locker. Die Elemente dieser Schicht lassen sich nicht gut als

Zapfen- und Stäbchenkerne unterscheiden. In der Beschreibung der Stäbchen
und Zapfen richtet sich Verf. hauptsächlich gegen M. Schnitze (1866). Stäbchen
und Zapfen verrathen die Gleichheit ihres Ursprunges durch ihr unsicheres,

wechselvolles Auftreten; die einen können sich vielleicht in die anderen ver-

wandeln. Verf. beschreibt den Bau der Fovea von Passer, Columha und Corvus
an Quer- und Flachschnitten und kommt zu den folgenden allgemeineren Er-
gebnissen. Im Gebiet der Fovea centr. treten schmale Zapfen auf, die aber

nicht verlängert, sondern verkürzt sind. Dichte der Anordnung und Größe des

Durchmessers variiren sehr. Die farbigen Ölkugeln erscheinen meist in Ele-

menten von stäbchenförmiger Gestalt, aber auch in der mit Zapfen ausgestatteten

Fovea, gehören also nicht nur den Stäbchen an, oder der Unterschied zwischen
diesen und Zapfen ist in der Fovea verwischt. Im Centralzapfen liegt ein im
Querschnitt verwaschener und sich durch Osmium bräunender Achsenfaden;
die Rindenschicht zeigt Verdickungen, die in der Aufsicht als Längsstreifung

erscheinen müssen. Die Sehschärfe des Vogelauges beruht wohl wesentlich auf
der Feinheit und dichten Anordnung des Centrums der Fovea.
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Nach Hess(^j zeigt die Retina von i2awa je nach den Regionen Verschieden-

heiten in Pigmentirung und Zahl der inneren und äußeren Körner und Ganglien-

zellen. Ein horizontaler Streifen über dem Sehnerven ist durch Pigmentarmuth

und größeren Gehalt an inneren Körnern ausgezeichnet; auch die äußeren

Körner und die Ganglienzellen sind etwas zahlreicher, die Stäbchen schlanker

und stehen dichter. In der unteren Netzhauthälfte sind die Pigmentepithel-

zellen dick, fast schwarz, deutlich von einander getrennt und ragen stumpf

nach innen, in der oberen Hälfte kleiner und haben meist spitze Fortsätze nach

innen. In den Streifeupigmentzellen besteht das wandernde Pigment haupt-

sächlich aus sehr feinen Nadeln, das im Zellkörper bleibende ist kugelig oder

körnig. Die Pigmentzellkörper außerhalb des Streifens bleiben auch bei langer

Belichtung stark pigmenthaltig, im Streifen auch nach langer Verdunkelung

schwach pigmentirt. — Weiter macht Verf. Angaben über Gestaltveränderung

der Körner, Pigmentwanderung im Streifen und in den anderen Gebieten bei

i?., ebenso über Verschiedenheiten in der Retina von Lacerta, Gasterostetis,

Hirundo, Cydemys, Nieoria^ Hydromedusa und Damonia (hier und bei C,
_Y., H. und D. auch über die Färbung der Ölkugeln).

Nach Hessf'^) wird die Farbe des Tapetums von Bos durch Interferenz,

nicht durch Krystalle bedingt (mit Brücke, gegen Ptttter). Verf. macht Be-

merkungen über die Tapetumfunction , über die Bedeutung der aphakischen

Räume bei Fischen und über Fluorescenz des Säugertapetums. — Über Re-
fraction in den Augen der Süßwasserfische s. Sicherer.

Nach Blochmann & Husen ist das Pecten der Vögel kein Sinnesorgan (gegen

Franz, s. Bericht f. 1908 Vert. p 181), sondern nur eine blutgefäßhaltige Glia-

wucherung. Seine Zellen sind zum Theil pigmentlos, meist aber pigmentreich

und verästelt. Kerne sind überall vorhanden; alle in den Zellen liegenden

Fasern sind Gliafasern, eine Grundsiibstanz fehlt, ebenso Nervenfasern. Die

Zellfortsätze anastomosiren vielfach; sie oder der Zellkörper liegen den Gefäßen

an. An der Oberfläche des P. bilden die Zellen eine epitheliale Schicht, deren

Fortsätze nur nach innen gehen. Das Pigment liegt im Zellkörper oder auch

in den Fortsätzen, nie außerhalb. Die von Franz beschriebenen Hütchen sind

zipfelförmige Erhebungen der Zelloberfläche, mit denen der Glaskörper sehr fest

verbunden ist. Die Kölbchen sind Enden von Gliafasern. Sinneshaare wurden
nicht gefunden, wohl aber Glaskörperfibrillen, die von den Hütchen entspringen.

Auf der Brücke ist der Glaskörper besonders dicht und bildet so eine nicht

scharf abgegrenzte Schicht. — Über den Processus falciformis der Knochen-
fische s. Franz(9).

Bei Orthagoriscus umgibt nach Jaquet(') eine weiche schlaff'e Membran das

Auge und bedeckt ein gelatinöses Gewebe, das sich von Zeit zu Zeit vorstülpt

und einen großen Theil der Augenoberfläche überdeckt, während gleichzeitig

der Augapfel in die Orbita zurücksinkt. Das Auge hat 2 Obliqui und 4 Recti.

Jene entspringen gemeinsam und enden getrennt am Auge, wobei der obere

das Ende des oberen Rectus, der untere das des Rect. inf. überdeckt. Der Rect.

sup. ist relativ kurz, der Rect. inf. und Rect. ant. sind sehr lang, während
der Rect. post. sehr voluminös ist. Zu jedem Muskel kommt eine accesso-

rische Muskellamelle, die an der membranösen Wandung des gelatinösen Ge-
j

webes enden. An ihrem hinteren Insertionspunkt sind sie schmal, verbreitern

sich am vorderen sehr stark und anastomosiren zum Theil unter einander. Der
ventrale accessorische Rect. post. besteht aus 2 Muskeln, so dass im Ganzen

7 accessorische Muskeln vorhanden sind. Die Fasern dieser Muskeln bilden

an dem gelatinösen Gewebe zahlreiche Sehnenbündel, von denen die medianen

sich an der inneren Wand oder durch das Gewebe hindurch an der äußeren Wand
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inseriren. Die äußeren Bündel anastomosiren und bilden so eine geschlossene

Sehnenmembran an der äußeren Wand. Beim Zurücktreten des Bulbus drückt

die in der Orbita verdrängte Flüssigkeit das gelatinöse Gewebe nach außen.

Durch Retraction der accessorischen Musculatur wird jenes wieder eingezogen

und so die Flüssigkeit des Bulbus nach außen gedrängt. — Über die glatten

Muskeln der Orbita von Homo s. Krauss.

Kultschitzky findet die von ihm früher (1898) und von Löwenthal [s. Bericht

f. 1901 Vert. p 21] won Mus beschriebene Glandula lacrimalis praeparoti-

dea bei allen Muriden, GriGetus und Spalax. Sie ist eine zusammengesetzte

tubulöse Drüse mit sehr dünnen Ausführgängen, ihre Zellen sind serös. »Die

Thatsache des analogen Baues des Thränenapparates bei Spalax und Ratten

nöthigt unbedingt, beide Familien, Muridae und Spalacidae, einander zu nähern.«

Lang macht Angaben über die Entwickelung des Thränenapparates bei

einem Embryo von Homo (18 mm Scheitelsteißlänge), über die Luminabildung

der Thränencanälchen und überzählige Thränencanälchen. Der ganze Thränen-
apparat hängt nirgend mit dem Epithel zusammen. — Über die Nickhautdrüse

von Rana s. Asher & Garmus.

Riquier fasst (mit Flemming) die Thränendrüse von Ho?)io als zusammen-
gesetzte tubuläre Drüse auf und beschreibt ihren Bau beim Fötus. Bei einem

7 Monate alten besteht die dünne Hülle der Drüse aus lockerem, fibrillärem

Bindegewebe und elastischen Geflechten; von ihr aus ziehen Faserbtindel nach

innen. Die seceruirenden Tubuli und die kleinsten Ausführgänge liegen in

sehr zartem Bindegewebe, das von dünnen Fasern und verzweigten Zellen ge-

bildet wird, und sind nur schwer zu unterscheiden. Zwischen Kapsel und
Drüsengewebe liegen Räume voll Fettgewebe. Haufen von Lymphzellen fehlen,

Plasmazellen sind sehr selten. Bei älteren Embryonen und Neugeborenen ist

die Drüse in Lobi und Lobuli differenzirt, ihre dicke Kapsel wird von Lamellen

gebildet, die reich an Bindegewebfasern und elastischen Fasern, arm an Zellen

sind. Von der Kapsel dringen zwischen die Lobi Bindegewebbündel 1. Ord-
nung, in denen die Gefäße und Ausführgänge verlaufen ; von hier aus theilen

Bündel 2. Ordnung die Lobi in Lobuli. Alle Tubuli sind in ein feines Binde-

gewebe eingehüllt. Das intertubuläre Gewebe wird hauptsächlich von Binde-

gewebfasern, dann Zellen und elastischen Fasern gebildet. Die letzteren bilden

ein an den Ausführgängen immer dichter werdendes Geflecht. Im Bindegewebe

liegen weiße Blutkörperchen, Plasmazellen und (besonders in der Drüsenperi-

pherie) Fettzellen. Bei älteren Homo ist der Drüsenbau wesentlich der gleiche.

— Über Henlesche Drüsen in der Palpebra-Conjunctiva von Homo s. De-

lessert.

Szily untersucht eingehend an Embryonen von Gallus und Lepus die Ent-

wickelung des melanotischen Pigmentes im Auge, vergleicht sie mit den

Chorioidealsarcomen bei Homo und kommt zu dem Schluss, dass in beiden

Fällen farblose Pigmentträger vorhanden sind, die sich je nach den Species

und der Localität wesentlich unterscheiden. Ihre Form ist für jede Localität

typisch und deckt sich mit der der dort zuerst auftretenden Melanintheilchen.

Alle farblosen Pigmentträger sind Chromidien. Verf. unterscheidet einen

activen oder productiven Typus und einen degenerativen; bei jenem verliert

der Zellkern durch Abgabe der Chromidialsubstanz nicht an seinen vitalen

Functionen; die Pigmentträger entstehen (Netzhaut von G.) in der Kernruhe,

auch gehört hierher die Abstoßung von Chromidialsubstanz in der Prophase

der Mitose embryonaler Zellen und bei Geschwülsten. Der degenerative Typus
ist mit Kernverbrauch verbunden; hierzu gehören die Pigmententwickelung in

den Augen von Säugerembryonen und verschiedene Arten von Pigmentirung
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in Melanosarcomen , auch bei Kernfragmentirnngen in rasch wachsenden bös-

artigen Geschwülsten, Die Pigmentträger verwandeln sich in Pigment wohl

unter dem Einfluss specifischer Zellfermente, die auf das Chromatin nur wirken

können, wenn die Kernmembran normal während der Mitose versch^vindet,

oder wenn Chromatin aus dem Kern tritt.

Ogneff ergänzt seine früheren Versuche [s. Bericht f. 1908 Vert. p 100] über

die Veränderung der Gewebe bei dunkelgehaltenen Axolotlen und Goldßschen,

an letzteren nach mehr als Sjähriger Dunkelhaft. Die vorher durch Ausdeh-

nung der Chromatophoren dunkler gewordenen Fische wurden in Folge der

Zerstörung jener durch Phagocyten wieder heller. Die Ovarien wurden klei-

ner, compacter; ihre Zellen verklebten zu 2-5 und mehr zu Klumpen, die wie

die einzelnen Zellen von einer Bindegewebmembran umhüllt waren. Die Zona

pellucida der Zellen fiel fort, die einzelnen Zellen wie die in den Klumpen

zeigten concentrische Lamellen. Ein compactes Körnchen entsprach wohl dem
Kern. Alles Fett und »alle flüssigen Bestandtheile« waren wohl aus den Zellen

verschwunden. In der Retina waren alle Zellen verkleinert, die Ausläufer

zwischen ihnen verschwunden. Die Zellen hatten verdickte Enden, die sich

loslösen und als Pigmentkugeln im Raum zwischen Retina und Pigmentepithel

liegen konnten ; einzelne Kugeln waren vielleicht auch Phagocyten. Von der

Retina waren erhalten nur die Schicht der inneren Kerne, in der zum Theil

die Müllerschen Fasern von den spindelartigen Nervenzellen zu unterscheiden

sind, und die Molecularschicht mit einzelnen großen Nervenzellen. Die Fische

waren offenbar ganz erblindet. Im subchorioidalen Raum und im Winkel zwi-

schen Iris und Lig. pectinatum lagen Haufen von runden Pigmentzellen, die

viel zahlreicher waren als bei normalen Fischen.

Nach Parker(^) dienen bei Mustelus nur die Augen zur Lichtperception und

sind fähig zu mäßig scharfem Sehen. Bei stark reducirter Sehschärfe wird M.

einfach positiv-phototropisch. Die Ohren von M. dienen dem Hören und stehen

in Beziehung zum Gleichgewicht und Muskeltonus. Die Entfernung der Oto-

lithen stört nur das Hören. Die Laterallinienorgane werden durch Vibra-

tionen geringer Frequenz und Druck gereizt; sie sind relativ unwichtig als

Controllorgane des Gleichgewichtes; die Lorenzinischen Ampullen stehen ihnen

in Ursprung und Function nahe und werden durch Druck gereizt. Das Ge-

sammtintegument von M. ist ein Organ zur Reception mechanischer Reize; von

ihm gehen Bewegungsimpnlse für die Nickhaut und ein complicirtes System

von Flossenbewegungen aus, die zur Locomotion und zum Gleichgewicht in

Beziehung stehen. — Hierher auch Laurens,

Frisch (^) kommt durch Experimente mit Crenilabrus und Phoxinus zu der

Überzeugung, dass diese Fische einen Farbensinn besitzen. — Hierher auch

Hess (4).

Hess(*) berichtet über die Accommodation bei Phalacrocorax an lebendem

und fixirtem Material. Die starken Gestaltveränderungen der Linse werden

durch deren außerordentliche Weichheit ermöglicht, besonders durch die starken

Binnenmuskeln des Auges, die direct oder indirect daran betheiligt sind. Sehr

kräftig ist an der Iriswurzel der Compressor lentis. Auch sind die circum-

lentalen Gewebtheile besonders verschiebbar; durch ihre Annäherung an Linse

und Iriswurzel wird die zur Accommodation nöthige Verschiebung der Iris

möglich. Der Mechanismus der Acc. von Ph. ist nur dem Grade nach von

dem der anderen Vögel verschieden. — Hierher auch F. FIScher und Wychgram.
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J. Darmcanal.

(Referent: H. Joseph.)

a. Allgemeines; Ösophagus, Magen and Darm; Pancreas and Leber.

Über den Situs viscerum von Ämblyopsis 3, oben p 90 Eigenmann, den

Darmcanal von Megalophrys p 93 Beddard(^).

Dietrich gibt eine detaillirte Besclireibung des feineren Baues der Eingeweide

von Dasypus viUosus, von der Folgendes hervorgehoben sei. Der Ösophagus
enthält in seiner ganzen Länge Schlunddrüsen , diese haben auch Halbmond-

zellen. Nur der hinterste Abschnitt hat ausschließlich glatte Musculatur. Das

Pflasterepithel zeigt in den polygonalen Zellen Centralkörper, doch nicht immer

in der typischen Lage zwischen Kern und oberem Zellpol. Eine eigentliche

Cardiadrüsenzone fehlt dem Magen. Die Belegzellen der Fundusdrüsen er-

reichen oft mit breiter Fläche das Drüsenlumen und sind häufig zweikernig.

Die Pylorusdrüsen sind eng, gestreckt und am Grunde erweitert. Die Mucosa

des Dünndarmes entbehrt eines Stratum compactum. Die Submaxillaris

ist eine gemischte Schleimdrüse mit serösen Alveolen und Halbmonden. Sogar

Tubuli mit gemischtem Epithel (seröse und Schleimzellen) kommen vor. Die

Speichelröhren haben immer ein blos einschichtiges Epithel. Das Speichel-

reservoir ist mit einer quergestreiften Musculatur versehen; neben ihm liegen

kleine accessorische Drüsen vom Charakter des Hauptorganes. Im Bereich dieser

Drüsencomplexe ist die Musculatur unterbrochen ; sie münden durch einen

eigenen Gang in die Mundhöhle. Die Parotis ist rein serös. Im Pancreas
schwanken die Inseln sehr in der Größe. Die Pancreaszellen zeigen fädige

Gebilde und »Nebenkerne«. — Die Primordialeier des Ovariums enthalten

Dotterkerne. Diese sind meist länglich und bestehen aus einer Grundsubstanz

mit fädigen oder stäbchenartigen Gebilden ; oft sind sie in Zweizahl vorhanden.

Das interstitielle Hodengewebe ist sehr spärlich entwickelt. Die Verbindung

der Doppelspermien geschieht nicht durch den von Retzius und Ballowitz am
hinteren Kopfende beschriebenen Vorsprung und findet erst im Nebenhoden

statt. In den meisten Epithelien der Speicheldrüsengänge, Thyreoidea und

Nebenhoden wurden Centralkörper beobachtet.

Reese beschreibt eingehend an 8 Stadien von Alligator aniericanus^ von

einem noch unsegmentirten mit eben beginnender Abfaltung des Vorderdarmes

und weit offenem Blastoporus bis zum Auskriechstadium, die Form des Darm-
canales und seiner Anhangsorgane.

Paul et beschreibt ausführlich den Kopf eines Embryos von Ho7no von 14,7 mm
Scheitelsteißlänge. Folgendes sei hervorgehoben. Gegen Kölliker findet Verf.

die Subungualis noch nicht angelegt, wenn bereits die Parotisanlage nach-

weisbar ist. Die Submaxillarfortsätze sind einfach, nicht in je 2 secundäre ge-

theilt (gegen Albrecht). In der Nasenhöhle liegt zwischen mittlerer und unterer

Muschel in der Gegend der Mündung des Jacobsonschen Organes eine dicke,

hohle Epitheleinstülpung, vielleicht die Anlage der Maxillarhöhle. Die Inner-

vation des Jacobsonschen Organes ist deutlich. Der Unterkiefer enthält einen

Meckelschen Knorpel, keine Spur von Verknöcherung, höchstens eine ent-

sprechende Zellverdichtung. Das Gesicht des Embryos ist asymmetrisch (mit

His; etwas vergrößerte linke Seite). Die Beschreibung der meisten Organe

ist mit ausführlicher Maßangabe versehen.

Nach Semichon bestehen die Papillen im Ösophagus von Thalassochelys ge-

nau aus denselben Schichten wie die Haut, und ihre Hornschicht verhält sich

bis auf den Mangel an Keratohyalin wie die der Säugethiere. Willkürlich beweg-
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lieh sind die Papillen nicht; da sie an der Basis enger sind als an der Spitze,

so mag beim Schlucken das Wasser theilweise in den Mund zurücktreten, mit-

hin den Magensaft nicht unnöthig verdünnen. [Mayer.]

Jacobshagen stellt sich die Aufgabe, die Abschnitte des Darmes bei den

Fischen (etwa 100 Species) gegen einander abzugrenzen. Wenn man mit Eathke

den Vorderdarm durch die Pylorusklappe resp. das Aufhören des gröberen

Faltenreliefs nach hinten begrenzt, so kommt man zu einem einheitlichen Resultate

auch bei den Species ohne Magen, da fast stets eine Klappe nachweisbar ist.

Hingegen gibt Gegenbaur's Grenze kein einheitliches Resultat, denn das »Zwischen-

stück« zwischen der Rathkeschen Grenze und der Gallengangmündung ist je

nach den Species sehr verschieden lang, und letztere kann dicht hinter der

Pylorusklappe oder vor, zwischen und hinter den Appendices pyloricae liegen.

Auch individuelle Differenzen kommen vor. Der Zwischendarm der Selachier

(= Bursa pylori s. Bursa Entiana) ist gleichfalls nicht durch eine bestimmte

Beziehung zur Choledochusmündung zu charakterisiren , denn diese liegt bald

in seinem Anfangstheil, bald in der Mitte, bald am Ende oder sogar hinter

ihm, im Anfang des Spiraldarmes. Zwischenstück und Zwischendarm sind also

nicht identisch. Jenes ist vom übrigen Mitteldarm nicht einheitlich abzu-

grenzen
,
gehört auch structurell zu ihm , und dies gilt auch von den Appen-

dices pyloricae (gegen Haller). Somit ist die Rathkesche Grenze die maßgebendere.

Der Enddarm der Plagiostomen beginnt mit der Klappe am Ende des Spiral-

darmes. Die gleiche Grenze zeigen sehr viele Teleostomen; dagegen fehlt die

Klappe den Mormyriden, Silurus, Symbranchus und Hepatus, und bei einigen

Malacopterygiern ist der letzte Darmabschnitt mit Ring- oder Spiralfalten be-

setzt, die aber der Spiralklappe des Mitteldarmes nicht homolog sind. Zwar
scheint die Bauhinsche Klappe am Beginn des Ringfaltenbezirkes den Anfang
des Enddarmes zu bezeichnen, indessen zeigen manche Species die Ring- und
Spiralfalten schon vor dieser Klappe. Ferner beginnt dieser klappentragende

Endtheil bei den Clupeiden schon gleich hinter den Appendices pyloricae, ent-

spricht daher kaum dem Enddarm, während bei Salmoniden das äußerste Darm-
ende klappenfrei ist. Bei den Ganoiden zeigt auch ohne Enddarmklappe in

der Regel das Aufhören der Spiralklappe die Grenze zwischen Mittel- und
Enddarm an. Die Grundform des Reliefs der Darmschleimhaut im Mittel-

und Enddarm ist ein Netzwerk. Auch wo im Zickzack verlaufende Längs-

falten angegeben werden, ist dieses Netz sicher oder wahrscheinlich vorhanden,

und das gilt auch wohl von den Längsfalten und queren Zickzackfalten mancher
Cypriniden. Die Fortsätze an Stelle der Falten entsprechen wahrscheinlich

meist den Netzknoten. Die Ring- und Spiralfalten der Clupeiden und Salmo-

niden sind sicher auf ein einfaches Netz, wie es die Spiralfalte der Selachier

überzieht, rückführbar. Dies Alles gilt für Mittel- und Enddarm. Die Ursache

für das Auftreten des netzförmigen Reliefs liegt nicht in der Art der Ernährung,

sondern in der Darmperistaltik. Der ringförmigen und longitudinalen Muskel-

contraction entsprechen die Balken des Netzes, die sich bei starker Füllung

des Darmes verflachen. Dies ist erforderlich, da die Schleimhaut, resp. das

Epithel nicht dehnbar ist, während die Musculatur durch Dehnung sehr dünn

werden kann. Jedoch sind nicht alle Eigenthümlichkeiten des Reliefs durch

die Muskelthätigkeit erklärbar. Der Vorderdarm trägt gewöhnlich Längsfalten,

namentlich bei den Holocephalen, Dipnoi und magenlosen Teleostei. Die Längs-

falten im Magen sind ephemere Gebilde, auf denen erst ein feines Netzrelief

hervortritt, in dessen Maschen die Magengrübchen liegen. Das Relief ist nieist

sehr scharf von dem des Mitteldarmes geschieden. Der Übergang vom Öso-

phagus in den Magen erfolgt hingegen allmählich, indem die Längsfalten sich

I



II. Organogenie und Anatomie. J. Darmcanal. 207

in das Magenuetzwerk umwandeln. Da das Netz aber nur in drüsig diflferenzirten

Mägen vorkommt, so dürfte das Auftreten von Drüsen eine entsprechende Modi-

fieation der ursprünglichen Längsfaltung bewirkt haben. Das ontogenetisch vor

den Falten erfolgende Auftreten der Drüsen spricht nicht gegen diese Annahme.
Im Ösophagus ist die Regel ein Längsfaltensystem, das aber auch Verzweigungen

und Zerklüftungen aufweisen kann. Die Spiralfalten von Alosa und GJianos sind

vielleicht auf Längsfalten zurückführbar. Außer und neben den Falten haben
viele Species papillenartige Fortsätze; für viele von diesen sind zweifellos Längs-
falten der Ausgangszustand. — Die Rathkesche Vorderdarmgrenze (Pylorus-

klappe) liegt am Ende des aus der Kiemenregion stammenden, vom Vagus inner-

virten und ein Längsfaltenwerk als Grundform aufweisenden Vorder da rmes,
der morphologisch dem vereinigten Mittel- und Enddarm gegenübersteht. Die

Grenze zwischen den beiden letzteren Abschnitten ist morphologisch von

viel geringerer Bedeutung. Vielleicht ist ursprünglich der gesammte Vorder-

darm ectodermal, und seine Längsfalten identisch mit denen der Mundhöhle
und des Gaumens, besonders auf Grund der Papillen im Ösophagus, die Placoid-

organen ähnlich sind, sowie der ösophagealen Sinnesorgane von J.cipenser.

Magnan(^) findet durch vergleichende Gewichtsbestimmung, dass der Drüsen-
magen und der Muskelmagen der Vögel je nach der Ernährung im entgegen-

gesetzten Sinne variiren. Bei Thieren, die große Stücke verschlingen, ist der

Drüsenmagen relativ groß (resp. schwer), bei den Körnerfressern überwiegt die

Ausbildung des Muskelmagens. Dies spricht für eine mechanische Beein-

flussung durch die Nahrung.

IVIagnan(^) untersucht an zahlreichen Vögeln die Größe und Innenfläche des

Drüsen- und die Stärke des Muskelmagens. Die Fleischfresser haben einen

großen sackförmigen, dünnwandigen Muskelmagen, die Allesfresser einen

linsenförmigen, sehr muskulösen, die Fischfresser einen Drüsenmagen mit

großer Oberfläche, die Körnerfresser einen ganz kleinen. Die Innenfläche des

Drüsenmagens und die Muskeldicke des Muskelmagens schwanken bei den

Gruppen im entgegengesetzten Sinne.

MagnanC^) berechnet die relative Oberfläche des Darmes von Vögeln und

findet ein allmähliches Ansteigen der Werthe von den Omnicarnivoren (großen

Stelzvögeln) zu den Granivoren (Gallinacei). — In der Discussion weist Caullery
auf die Fehlerquelle aus der Nichtberücksichtigung der Zotten und Drüseu-

flächen hin.

IVIagnan(2) vergleicht an 400 Vogelspecies die Länge des Dickdarmes
und der Cöca mit der Körperlänge und findet bei Körner- und Fruchtfressern

jene ofi'enbar unter dem Einfluss der großen Nahrungsmenge ausgedehnt und

verlängert, während bei Fleischfressern der Dickdarm kurz, die Cöca nicht oder

fast nicht ausgebildet sind.

IVIagnan(i) beschreibt die Cöca vieler Vögel und gelangt zu dem Resultat,

dass ihre Ausbildung mit der Ernährungsart zusammenhängt: im Allgemeinen

sind lange, weite Cöca, die histologisch dem Darm gleichen, den Species

mit pflanzlicher und gemischter Kost eigen, während die Fleischfresser kurze,

solide, drüsige haben. Die Cöca spielen bei der Verdauung eine Rolle, denn

wo sie gut ausgebildet sind, sind sie mit Nahrungsresten erfüllt. Die kleinen

Cöca, ebenso das Vorkommen von nur einem, und ihr gänzlicher Mangel sind

Effecte einer Reduction. Die Ausnahmen von der obigen Regel sind secundäre

Anpassungen an eine neue Nahrung. So sind die Nachtraubvögel zwar Carni-

voren, haben aber lange Cöca, und umgekehrt haben die körnerfressenden

Tauben kurze. Die ersteren waren wohl ursprünglich Körnerfresser, letztere
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Fleischfresser. Das 3. Cöcum ist ohne functionelle Bedeutung und nur ein Rest

des Nabelganges.

Stapley & Lewis machen einige Angaben über die Darmcöca von Vögeln

und Varanus. Dann gehen sie auf den Wurmfortsatz der Säuger ein. Dieser

hat Nichts mit jenen zu thun (gegen Mitchell, s. Bericht f. 1906 Vert. p 203).

Außer den Primaten kommt er nur bei Phascolomys vor. Die Prim., Carni-

voren und Marsupialien zeigen 3 Stadien in der Atrophie der Cöca: mit

Appendix [Homo, Ph.), ohne Appendix, aber mit Muskelbändern bis zur Spitze

des Cöcums (»Baboon«), ohne App. und Bänder [Herpestes, Felis). »The wom-
bat completely refutes the theory that the vermiform appendix is developed for

lymphoid tissue«, vielmehr ist er der functionslose Rest eines größeren ehe-

maligen Cöcums. [Mayer.]

An zahlreichen Vogelarten untersuchte Beddarci(^) den Darmcanal und ge-

langte zu folgenden Hauptresultaten. Der Darm schließt sich am engsten dem
der Crocodilien an, und von einem crocodilähnlichen Zustand lassen sich reihen-

weise die höher differeuzirten Verhältnisse ableiten. Gegenüber den Säuge-

thieren ist der Mangel der Achsendrehung des Darmrohres und der secundären

Verbindung zwischen Duodenum und Colon, resp. Mesocolon hervorzuheben

(Mangel eines Lig. cavoduodenale); andererseits zeigen die Vögel meist eine

Verbindung des Ileums mit dem Duodenum durch ein secundäres Lig. ileoduod.

Fixe Schlingen kommen bei den Säugern im Colon, bei den Vögeln nur im
Dünndarm vor. Letzterer lässt gewöhnlich Duodenum, Jejunum und Ileum

unterscheiden. Das Duodenum bildet eine Schleife, die meist gestreckt,

manchmal aber andeutungsweise oder stärker ausgeprägt spiralig angeordnet

ist und nur selten fehlt; sie enthält das Pancreas, das sich verschieden weit

gegen ihr Ende ausdehnen kann. Das Jejunum, meist der längste Darm-
abschnitt, ist oft durch eine Verengerung vom Duod. abgrenzbar; manchmal
kann es auch kürzer als dieses oder das Ileum sein und zeigt häufig 2 oder

mehr fixe Schlingen, die durch secundäre Mesenterien je nach der Species ver-

schieden verbunden sein können; die Accipitres und Fregata haben größere,

ziemlich fixe Schlingen, ohne secundäre Mesenterien. Das Ileum ist nicht immer
vom Jejunum scharf abgreuzbar, dagegen am Ende auf eine verschieden große

Strecke mit dem Duodenum secundär verbunden; mitunter bildet es auch eine

Schlinge, manchmal sogar 2, von denen die untere kleiner ist und dicht über

den Cöca liegt. Der Bauplan des Darmes ist bei einigen Gruppen constant,

in anderen kommt es zu größeren Divergenzen. Am primitivsten, also crocodil-

ähnlich ist er bei Casicarius^ StruthiOj Äpteryx, den Gallinacei, einigen Pico-

passeres und Limicolen [Pluvianus). Die meisten Picopasseres sowie sämmtliche

Raubvögel zeigen bereits abgeleitete, die übrigen noch weiter specialisirte Ver-

hältnisse. Systematische Schlüsse sind aus dem Verhalten des Darmes nicht

unbedingt zu ziehen, jedoch ist wohl die Zusammengehörigkeit der altweltlichen

und neuweltlichen Raubvögel, ferner die der Cuculi, Musophagi und Pico-

passeres etc. sicher. — Hierher auch Vallillo.

Über das Rectum von Kogia s. oben p 95 Le Danois(2).

Nagy untersuchte an Embryonen von Homo die Histogenese des Darm-
c anales. Die Erhebungen der Schleimhaut sind Anfangs bloße Epithelbuckel,

in die später Bindegewebe einwuchert. Zuerst entstehen die Falten des Mageus,

dann in absteigender Reihe die der Dünndarmabschnitte, hierauf die im Rectum,

schließlich die des Cöcums. Das Faltensystem des Magens umgibt kleine

Grübchen, die Anlagen der Magengrübchen; zottenartige Gebilde fehlen bis auf

die unmittelbare Nähe des Pylorus. Ähnlich sind die Verhältnisse im Dick-

darm. Im Dünndarm entstehen die isolirten Zotten wohl dadurch, dass die

I
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durch Capillaren emporgehobenen Schleimhauttheile rasch durch starkes Flächen-
wachsthum der Schleimhaut von einander getrennt werden; hierbei ist die Er-
weiterung des Lumens die Ursache der relativen Zottenverflachung. Die Drüsen
bilden sich erst nach dem Einsetzen des Flächenwachsthums der Schleimhaut,

in derselben Reihenfolge wie die Schleimhauterhebungen, von der Urschicht des

Epithels, d. h. den zwischen den Erhebungen liegenden Partien aus. Die
Drüsenanlagen sind Anfangs ganz indifferente Zellhaufen. Das Bindegewebe
betheiligt sich activ nur durch Vorbereitung des Bodens und bei der Spaltung
der Schläuche. Die Drüsen des Proc. vermiformis fangen schon bei Embryonen
von 300mm Länge zu degeneriren an. Die Crypten des Dünndarmes sind

echte Drüsen, die des Dickdarmes größtentheils Oberllächengebilde (bedingt durch
die zuerst eintretende Faltenbildung) ; nur ihr Fundus entsteht durch selbständige

Wucherung, ist also eine echte Drüse. Neues ZeUmaterial entsteht im Epithel

immer nur an der Grenze zwischen Drüsen und Oberflächengebilden; der Nach-
schub erfolgt nach beiden Seiten hin. Sämmtliche Epithelzellarten sind gene-
tisch äquivalent und entwickeln sich alle selbständig aus dem indifferenten

Epithel. Zuerst entsteht die circuläre, dann die longitudinale Muskelschicht.
Mucosa und Submucosa werden erst spät durch eine Muscularis mucosae ge-

trennt, doch ist früh eine structurelle Differenz — jene ist zellreich, diese ent-

hält Fasern — bemerkbar.

D'Agata(2) lädirt die Magenschleimhaut von Triton mechanisch und findet

nach etwa 16 Stunden das Golgische Netz, das normal über dem Kerne liegt,

darunter gelegen; dies ist auf eine Verlagerung des Apparates im Zusammenhang
mit der geänderten Function zu beziehen. In Zellen mit caryokinetischer Figur

wird der Apparat vermisst. Die Zellen mit verlagertem Apparat geben die

Schleimreaction nicht, manchmal liegen über dem Kern eigenthümliche färbbare

Brocken. Das Kernchromatin scheint vermehrt zu sein. — Hierher auch

D'Agata(2) und Weigl.

Arnold untersucht mit Vitalfarbung und an fixirten Präparaten die Epithelien

des Magens und Darmes von Rana, 3Ius, Felis, Canis und Homo. Im Magen
waren überall Körner und durch Fäden verbundene Körnerreihen nachweisbar.

Glycogen fand sich immer, in wechselnder Menge als Körnchen, meist distal vom
Kern, gelegentlich auch proximal von ihm; es sind dieselben Granula, die an
Vitalpräparaten gefunden wurden. Auch die Darmzellen enthalten je

nach der Behandlung Körner oder Fadenkörner, das Glycogen ist im Darm
höchstens nur dann vorhanden, wenn der Magen reichliche Mengen enthält.

Oft reagiren dieselben Zellen auf Glycogen und Mucin zugleich, also können in

einer Zelle verschiedene Functionen vereinigt sein. Die Fadenkörner bilden

einen wesentlichen Bestandtheil der Zelle: bald sind sie mehr an Fäden ge-

bunden, bald unabhängig von ihnen. Ihre wichtige Rolle bei den Stoffwechsel-

vorgängen ist erwiesen, auch ihre mechanische Leistung (Tonofibrillen) oft an-

zunehmen. Die Secretgranula entstehen nicht erst während der Secretion,

sondern sind präformirte specifische Gebilde und stammen von den Faden-
körnern her. Diese dienen der Resorption, Assimilation, Synthese und
Speicherung.

Michalovsky verfolgt die histologische Differenzirung und Secretion im Epithel

des embryonalen Drüsenmagens von Gallus. Die cylindrischen Zellen zeigen

am 9. Tage einen homogenen kappenartigen Aufsatz, dann treten basal vom
Kerne kleine Granula auf, die größer und zahlreicher werden, nach der freien

Seite wandern, schließlich den Aufsatz erfüllen, während das übrige Proto-

plasma bereits körnchenfrei ist; dann wird der Aufsatz zu einem kolben-

förmigen dünngestielten Gebilde und löst sich von der Zelle ab. Dies geschieht
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am 14. Tage. Der Vorgang wiederholt sich dann , nur treten die Körnchen
jetzt distal vom Kern auf. Der Aufsatz der Zelle, vor allem in seiner ge-

stielten Endform, wird vom Verf. in Analogie mit den Wimpern der benach-

barten Ösophagusabschnitte gebracht. j
E. Schmidt unterzieht den Magen von Hyacmoschus aquatieuSj Tragulus kanchil, f.

pela7idoc, javanicus^ memmna^ Cervus dama, Nanotragus, Capra, Äuchenia und
Sns Nehringii einer anatomischen und histologischen Untersuchung. Der
Magen der Traguliden zeigt die nächste Verwandtschaft zu dem von Cervus und
Capra. Die Proportionen der Magentheile ändern sich successive. Am ein-

fachsten ist der Magen von IL Der Pansen der Traguliden ist lang und
schlank, er wird dann in der Reihe kürzer und breiter, der Nebenpansen-
blindsack kleiner. Bei Tr. ist das Netz relativ am größten und nimmt bei

den anderen an Größe ab, wobei die Wand dicker, die Leisten zahlreicher

und höher werden, auch ihre Musculatur stärker wird. Die Schlundrinne ist

bei Tr. breit mit schwachen Lippen, der Psalter röhrenförmig und gestreckt,

lang und nierenförmig bei JV. und Ce., kurz und halbkugelig bei Capra. Die Com-
plication der Lamellen nimmt in gleichem Sinne zu. H. hat blos primäre Falten,

Tr. schon secundäre, N. und Ce. tertiäre. Ca. quartäre. Der Magen von Tr. ist

durchaus nicht rückgebildet. Der Psalter ist in progressiver Entwickelung be-

griffen. Die Histologie bekräftigt die angeführten phylogenetischen Vorstellungen.

Das Epithel des Psalters von H. stimmt mit dem der Schlundrinne überein, die

gestreifte Musculatur der Schlundrinne reicht weit bis in den Psalter hinein.

Ontogenetisch erscheint die S-Form des Pansens junger Embryonen von Bos
als eine Wiederholung des dauernden Zustandes bei den Traguliden. Die

frühesten Anlagen der Blattformen stimmen mit einander überein. Alles das

spricht für die primäre Stellung der Tr. unter den Ruminantien. — Über die

Cardiadrüsen von Siis s. MÖnnig.

Berenberg-Gossler geht von der Ansicht aus, dass die Eigenformen des

Magens in den einzelnen Säugergruppen stets das Resultat besonderer An-
passungen sind, und untersucht nun Bau und Entwickelung des Magens von

Semnopithecus, Presbypithecus, Colohus und Nasalis. Der Magen theilt sich

in den Vormagen mit geschichtetem Plattenepithel und den Hauptmagen. Dieser

steht durch eine typische Schlundrinne mit dem Ösophagus in Verbindung und
lässt eine weitere Mittelpartie und ein Antrum pyloricum unterscheiden. Der

Vormagen gehört auch ontogenetisch zum Magen und ähnelt dem Pansen und
der Haube der Ruminantien in vielen Beziehungen. In seiner Form ähnelt der

Magen der Semnopitheciden am meisten dem von Halmaturus, aber das beruht

nur auf convergenter Entwickelung (Blätternahrung), auch zum Magen von Homo
kann stammesgeschichtlich keine Beziehung angenommen werden.

Heiderich widerspricht den Angaben Streckers über die Magenschleimhaut von

Homo [s. Bericht f. 1908 Vert. p 185]: bei älteren Embryonen besteht immer
ein continuirlicher Epithelbelag, dessen Fehlen auf postmortale Veränderung zu

beziehen ist. Die Epithelzellen des Magens zeigen mechanisch verursachte

Formdifferenzen. Die ganz hohen und die flachen haben ein geringeres Volum
und kleineren Kern, als die niedrig cylindrischen. Dies hängt von der Ver-

theilung der Zellen auf den Falten ab. Der Resorptor [s. Bericht f. 1903
Vert. p 202 Dekhuyzen & Vermaat] ist (nach Untersuchungen an Eana) nur

fädig fixirter Schleim. Die mit Osmium schwärzbaren Körnchen beweisen nicht

eine Fettresorption im Magen. Zelllücken und Zellbrücken scheinen im Epithel

nicht vorgebildet zu sein, sondern sind eher Artefacte. Das Oberende der Epi-

thelzellen ist nur der secretreichere Zelltheil. Das Secret erscheint als gleich

große Tröpfchen und ist ein echter Mucinkörper, der freilich in Salzsäure ausfällt.
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Heidenhain benutzt die Zotten im Dünndarm von jungen Felis zur Stütze

und Exemplification seiner Theilkörpertheorie. Die abweichenden, namentlich

breiteren Zottenformen werden als Pliomeren den einfachen oder Monomeren
gegenübergestellt. Die Pliomeren sind in der Regel vielfach größer als die

Monomeren. Es handelt sich um Mehrfachbildungen (Dimeren, Trimeren und
Tetrameren, letztere sind die seltensten], die aus einer unvollkommenen oder

unterbliebenen Trennung der Anlagen hervorgehen. Die Pliomeren können
ganz ungetheilt, blos eingekerbt oder mehr oder weniger weit getheilt sein. Bei

zweigetheilten Trimeren ist der eine Abschnitt einer ungetheilten Dimere gleich.

Meist sind die Pliomeren nicht cylindrisch, sondern plattgedrückt. In Flächen-

schnitten entsprechend der Zottenbasis ordnen sich die länglichen Querschnitte

aller Trimeren und vieler Dimeren in 2 Scharen, deren lange Achsen auf einander

senkrecht stehen und mit der Darmachse einen halben rechten Winkel bilden.

Auch die Monomeren zeigen au manchen Orten diese Reihung nach 2 Dimensionen,

so dass eine dort gelegene Trimere 3 solche Reihen durchschneidet und so die

Identität mit 3 Monomerenanlagen documentirt. Verf. schließt daraus, dass die

Monomerenanlagen eben in diesen beiden Raumesrichtungen sich zu theilen

pflegen, und dass die Form des Flächenwachsthums der Schleimhaut hiermit

übereinstimmt. Durch Messung und Rechnung der Basisflächen resultiren die

Proportionen ungefähr wie 1:2:3:4. Die Berechnung des Verhältnisses zwi-

schen Epithel und Zottenstroma ergibt, dass beim Wachsthum der platten Plio-

meren beide Gewebbestandtheile ungefähr gleich stark zunehmen, während bei

den cylindrischen Formen das Epithel weniger zunimmt als das Stroma. Am
Schlüsse wendet sich Verf. nochmals gegen den Einwand, es handle sich bei

den Pliomeren um 'secundäre Verschmelzungen« im vergleichend anatomischen

Sinne.

Guieysse-Pellissier(2) beschreibt Veränderungen der Kerne in den Cylinder-

zellen des Darmes von Se/jlUum. Gleichzeitig vermehren sich die Becberzellen,

aber ohne Kernveränderungen, und die Wanderzellen häufen sich im Epithel

stärker an. Die Veränderungen zeigen folgenden Charakter. Zuerst sind die

Epithelzellen zwischen den Zotten dicht gedrängt, die Kerne stabförmig ver-

längert. Durch spitzwinkelige Einkerbungen werden diese Kerne, wenn sie

sich umbiegen, hakenförmig und erscheinen so zweigetheilt. Die Kerne der

Zellen auf den Zotten bleiben bläschenförmig, werden aber chromatinarm und
theilen sich durch eine Art von Amitose in 2 fadenartig verbundene Stücke. Bei

größeren Thieren nimmt die Zahl der veränderten Kerne zu; sie zerfallen in

15-20 kleinere Bläschen, die traubenförmig angehäuft sind. Bei einem 80 cm
großen Thiere waren alle Cylinderzellkerne in dieser Weise getheilt.

Champy beschreibt die morphologischen Vorgänge bei der Secretion und Re-

sorption in den Stäbchensaumzellen des Dünndarmes namentlich an Rana,

Salamanclra^ Triton, Bombitiator, Bufo und Mus. Die Darmzelle enthält

Mitochondrien, die im Ruhezustand (Hunger) aus langen Chondrioconten be-

stehen. Durch vitale und andere Färbungen werden außerdem Granula und

Kugeln verschiedener Art nachgewiesen, die wohl successive aus den Mitochondrien

entstehen, wobei ihre Reaction sich ändert, Sie werden im allgemeinen als

Chondrioplasten bezeichnet, im Gegensatz zu anderen, gleichfalls vorhandenen,

aber von den Mitochondrien unabhängigen Plasten, z. B. pyrenoiden Körnern

oder Plasmopyrenen. Die Zellen zeigen auch Centralkörper, nicht immer über,

sondern auch unter dem Kern, ferner Canälchen ähnlich den Holmgrenschen, die

mit den Zelllücken communiciren, endlich Intercellularbrücken. Der innere

Apparat der Zelle zeigt eine Polarität, ähnlich den Drüsenzellen, aber nicht

eine einfache, wie in diesen, sondern nach beiden Seiten hin entsprechend der
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nach entgegengesetzten Richtungen erfolgenden Stoffabgabe. Während der Ver-
dauung, besonders des Eiweißes und des Fettes, lösen sich die Chondrio-

conten in Granulationen auf, und die Nucleolen vermehren sich; beides ist ein

Effect der Einwirkung der Peptone und Seifen. Der Vorgang ist moi-phologisch

gleich dem bei der Drüsensecretion, auch physiologisch verhält sich die Darm-
zelle der Drüsenzelle gleich. Hitze unterbricht bei Amphibien die Activität

der Zellen, Pilocarpin regt sie an, Atropin verlangsamt sie, und das stimmt

auch mit dem histologischen Befund, indem nach Pilocarpin die Mitochondrien

schwinden. Alle Substanzen, die aufgenommen werden, scheinen in der Zelle unter

Vermittelung der Chondrioplasten transportirt zu werden. Die Mitochondrien

und das Ergastoplasma sind identisch und von großer Bedeutung für das

Zellenleben. Die Secretkörner und die anderen Granulationen stammen wenig-

stens theilweise von den Mitochondrien ab, und ihre Eigenschaften sind durch

die Einwirkungen der im hyalinen Plasma enthaltenen Stoffe erklärbar. Bei der

Resorption von Stofl'en, die so ins Blut kommen, wie sie aufgenommen werden

(Salze, Zuckerarten), spielen die Chondrioplasten blos etwa eine catalytische

Rolle, indem sie ohne Zerfall der Chondrioconten die Stoffe aus dem hyalinen

Plasma frei machen. Bei der Resorption von Fetten und Eiweißkörpern, die ver-

ändert in den Kreislauf kommen, ist ihre Function intensiver: hier müssen sie

eine Synthese bewirken. Durch Zerfall der Chondrioconten zu Körnern und
Kugeln wird die hierbei erforderliche Oberflächenvergrößerung erzielt.

Luna(^) untersucht mit Hülfe von Macerationsmethoden das Darmepithel
verschiedener Vertebraten auf Intercellularbrücken und beschreibt speciell die

Ergebnisse bei Rana. Die hier auch von ihm gesehenen Brücken hält er für

postmortale Kunstproducte: die auf Schrumpfung beruhenden zähuchenförmigen

Fortsätze der Seitenflächen benachbarter Zellen correspondiren mit einander

und kleben zusammen ; ist überdies zufällig in einem solchen Zähnchen ein mit

Osmium geschwärztes Körnchen enthalten, so erweckt dieses den Eindruck eines

Brückenknötchens. — Hierher auch Martin.

Oppel findet in den Gängen und Endstücken der Brunner sehen Drüsen
des Duodenums von Homo eine eigene Zellart mit eosinophilen großen Granulis,

die den Panethschen Zellen der Lieberkühnschen Crypten gleicht. Sie secer-

niren wahrscheinlich ein Enzym und sind keine Vorstadien von Schleimzellen.

Da die Brunnerschen Drüsen 3 histologische Typen zeigen, die vermuthlich

Thätigkeitstadien entsprechen, so geht offenbar die Nahrung nicht plötzlich,

sondern allmählich aus dem Magen ins Duodenum über. Die beiden Zelltypen

der Drüsen bewahren aber in den verschiedenen Functionszuständen ihre spe-

cifischen Differenzen, sind daher typische Bestandtheile der Drüsen. Diese

nur H. eigene neue Zellart lässt auf einen besonderen Functionsbedarf im mensch-

lichen Darmcanal schließen.

Kuli lässt nach Untersuchungen am Darm von Mus (Erwachsene und Em-
bryonen) und eines Tmonatlichen Fötus von Homo die Panethschen Zellen
aus Becherzellen entstehen und bildet die Übergangstadien ab. Im Schleim

der Becherzellen treten successive die specifischen Granula der P. sehen Zellen

auf. Die Stelle der Umbildung von Zellen liegt etwa in der Mitte der Lieber-

kühnschen Ci-ypten, und von da wird nach beiden Richtungen hin Zellmaterial

vorgeschoben, das im tiefen Theil der Crypte die Panethschen Zellen liefert.

Hie und da liegen bei M. auch an der Zottenbasis P.sche Zellen; bei dem
Fötus von H. war dieses Vorkommen besonders reichlich.

Kaufmann-Wolf findet Zellen vom Charakter der Panethschen bei Homo nicht

nur in den Lieberkühnschen und Brunnerschen Drüsen, sondern auch im Zotten-

epithel, ferner sowohl auf den Zotten, als in den Crypten eine besondere, basal
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gekörnte Zellart, der wegen ihrer Häufigkeit eine genetische Bedeutung zu-

kommen mag.

Über das Pancreas s. Strickland & Earle.

H. Fischer exstirpirte Rana und Triton Theile (bis die Hälfte) des Pancreas
und sah die Regeneration von den secretorischen Parenchymzellen der Schnitt-

stelle ausgehen, die Ausführgänge aber nicht daran betheiligt. Letztere ver-

binden sich mit dem neuen Parenchym wohl erst secundär. Aus den Gängen
entsteht höchstens unvollkommenes neues Pancreasgewebe (gegen Weichsel-
baum & Kyrie, s. Bericht f. 1909 Vert. p 205) und führt zu keinem echten

Parenchym, denn auch normal geht ja die Parenchymneubildung nur von diesem

selbst aus. Inseln bildeten sich nie neu. — Bei denselben Species wurden
Pancreasstücke in das Peritoneum parietale und den Rückenlymphsack trans-

plantirt, heilten ein und wurden von Bindegewebe mit Capillaren umwachsen;
letztere drangen in die Peripherie des Parenchyms ein, während das centrale

Parenchym durch gewuchertes Bindegewebe ersetzt wurde. Theile der Gänge
blieben als Cysten erhalten. Das periphere Parenchym zeigte starke Wucherung;
die Alveolen wurden sehr groß, kugelförmig und erhielten (durch Secretstauung)

ein weites Lumen. Von diesen Alveolen wuchsen Zellsprossen aus, so dass es

zu ansehnlicher Parenchymneubildung kam. Inseln waren nirgend zu er-

kennen. Diese Transplantation gelang nur mit Drüsen von hungernden oder nüch-
ternen Thieren; Drüsenstücke von gefütterten, namentlich auf der Höhe der

Verdauung befindlichen Thieren hingegen gingen sehr bald ganz oder bis auf

Reste der Ausführgänge durch Selbstverdauung zu Grunde.

Laguesse(^) findet bei hungernden Golumba eine Vermehrung der Inseln
des Pancreas auf das Doppelte; nach Wiedereintritt der Ernährung wird die

normale Menge hergestellt, indem die überzähligen durch Umwandlung in ge-

wöhnliche Acini verschwinden.

Bensley untersuchte sehr eingehend das Pancreas von Gavia. In der ersten

Zeit nach der Geburt nimmt die Zahl der Inseln ab, später wieder langsam

zu. Beim neugeborenen Thier gibt es außerdem viele kleine Inseln von nur

wenigen Zellen und viele überall zerstreute Zellen vom Charakter der Inselzellen,

die aber alle schon in den ersten Tagen verschwinden. Die meisten Inseln

hat die Pars splenica, die wenigsten die Pars duodenalis. — Verf. setzte ferner

durch Reize die Drüse in starke Thätigkeit, aber die Zahl der Inseln oder die

Menge des Inselgewebes wurde dadurch gar nicht beeinflusst. So blieb die Einver-

leibung von Hundesecretin ohne sichtbaren Erfolg, sowohl bei 0. als auch bei

Bufo. Ebensowenig führte Hungern [Cavia und Canis) eine Vermehrung der Inseln

herbei. Zwar liegen manche Inseln völlig isolirt, die meisten aber haben Be-
ziehungen zu den Gängen oder Acinis, oder zu beiden. Namentlich kommt hier-

bei ein System von anastomosirenden Gängen, die das ganze Pancreas netzartig

durchziehen, in Betracht. Im cubischen Epithel der Gänge färben sich ein-

zelne Zellen wie Inselzellen, sind aber nicht so reich an Körnchen wie diese.

Außerdem bestehen alle Übergänge von kleineren zu größeren und sehr großen

Inseln, die entweder direct oder durch Vermittelung eines zelligen Stieles mit

den Gängen zusammenhangen. Hier scheinen also Inseln aus dem Gangepithel

hervorzugehen. Im genaueren Verhalten der Inseln zu den Gängen und Acini

lassen sich mehrere Typen unterscheiden. Auch wenn Inseln mit Acinis in

continuirlicher Verbindung stehen, sind die Zelltypen scharf gesondert, Über-

gänge nie nachweisbar. — Es folgt eine genaue Analyse der histologischen

Charaktere der Zelltypen im Pancreas. In der Drüsenzelle der Acini sind die

sogenannten Basalfilamente Artefacte und von den Mitochondrien scharf unter-

schieden. Das Holmgrensche Canälchensystem ist ohne Verbindung mit extra-
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cellulären Räumen oder dem System anderer Zellen. Die Inselzellen sind

ganz voll kleiner Granula, die in mehrfacher Hinsicht von den Zymogengranulis
der Acinuszellen verschieden sind. Auch hier ist der Holmgrensche Apparat sehr

deutlich. Die 2 Zelltypen der Inseln (A und B) sind färberisch gut erkennbar,

auch die Kerne verschieden groß und färbbar. Die 3. helle Zellart ist gleich

den A-Zellen selten; A und B scheinen sich unabhängig von einander zu

diflferenziren. In den Gangzellen spielen die Mitochondrien quantitativ eine

große Rolle. Zwischen Acinus- und Inselzellen bestehen absolut keine Über-
gänge. Verf. weist daher sowie unter Berücksichtigung anderer Umstände La-
guesse's Theorie vom »Balancement« der Inseln und des Acinusgewebes [s. Bericht

f. 1909 Vert. p 204] zurück. Die normale Regulation des Inselgehaltes im
Pancreas wird nur durch interstitielles Wachsthum der Inseln und ihre Neu-
bildung aus dem Gangsystem , nicht aber durch Umdiflferenzirung der Acini

bewirkt.

Lagiiesse('*) findet bei Lepus nach Verschluss der Pancreasgänge und da-

durch bewirkte Zerstörung des Parenchyms in den allein zurückgebliebenen

Inseln besonders viele Bläschen mit radiär gestellten cylindrischen Zellen

und colloidähnlichem Secrete. Er schließt daraus, dass die primäre Form der

biunensecretorischen Drüsen die des soliden Balkenwerkes ist, die geschlossenen

Bläschen dagegen eine Besonderheit bilden, die normal in der Schilddrüse und
gelegentlich, vor allem unter veränderten Bedingungen, auch in anderen binnen-

secretorischen Drüsen vorkommt.

Laguesse(2) untersucht Speicheldrüsen und Pancreas von Homo, Lepus und
Salamandra mit Rücksicht auf das Ergastoplasma und Chondriom. Jenes im
Sinne Garnier's ist diesem überzuordnen. Es bezeichnet eigentlich das ganze

Basalplasma der Drüsenzelle, das sich in Schichten um Kern und Nebenkerne
legt, und in dem sich das Chondriom als Fäden, Stäbchen etc. differenzirt.

Piazza studirte am Pancreas von Homo, Bos, Canis, Lepus, Cavia und Mus
die Frage nach den Inseln. Morphologisch bestehen zwischen diesen und
dem gewöhnlichen Parenchym Unterschiede: die gesonderte Innervirung, das

verschiedene Verhalten des Bindegewebgerüstes. Während in den Acinis die

feinen Fibrillen pericelluläre Gitter bilden, fehlt der Insel ein solches Faser-

werk, und von der Kapsel gehen nur die pericapillären Fasern in die Insel

hinein. Die Granula der Inselzellen sind mit Silbernitrat färbbar, die Paren-

chymzellen nicht. Die Inselzellen zeigen einen Functionscyclus, gleichen aber

dabei nie den Parenchymzellen: unter Größenzunahme füllt sich die Zelle diffus

mit Secretkörnchen, dann häufen sich diese einseitig an, das Zellvolumen nimmt
ab, die Granula schwinden, das Zellplasma reducirt sich auf einen schmalen

Saum um den Kern, die Zellgrenzen werden undeutlich, und in dem nun er-

reichten Ruhestadium hat die Insel den Charakter eines Syncytiums. Ein Über-

gang der Insel- in Parenchymzellen besteht nicht. (Die darauf bezüglichen

Beobachtungen werden ausführlich als unrichtig erwiesen.) Daher ist das Ge-
webe der Inseln ein Organ sui generis mit innerer Secretion,

Mislawsky beschreibt das Chondriom in den Pancreaszellen von Lepus
und Mus. Bei L. bildet es basal ein feinmaschiges Netz, aus dem sich gegen
die freie Seite hin Fäden mit schrägen Anastomosen erheben. Je weiter die

Secretgranula gegen die Basis herabreichen, desto weniger entwickelt ist das

Chondriom; an der Grenze der beiden Zonen bilden die Chondriomiten oft

Arcaden, einzelue lassen sich bis zwischen die Granula verfolgen. Die Fäden
sind immer glatt, nie längsgespalten. Bei M. gibt es isolirte, unverzweigte

Fäden, die basal der Zellbasis parallel, an den Seiten der Zellachse parallel

verlaufen und verschieden lang sein können. Auch körnige Chondriosomen-
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massen kommen vor. Im Zellleibe liegen die Chondriosomen höchstens ver-

einzelt, eine Abhängigkeit von der Menge der Secretkörner war nicht nach-
weisbar. Pilocarpin ruft eine Art von Fragmentirung bis zu körnigen Formen
hervor.

IVIanuilow(*) findet im Pancreas von E'/ep/^as zwar die Alveolen von Binde-
gewebe umgeben, aber statt der Basalmembran höchstens einzelne platte Kerne,
die einer dünnen Kapsel angehören könnten. Die Inseln bestehen entweder
blos aus den typischen hellen Zellen oder haben au der Peripherie eine Zone
von echten Paucreasalveolen; sie sind durch Biudegewebkapseln abgegrenzt,

denen elastische Fasern fehlen. Die Ausführgänge haben ein Epithel mit becher-

zellähnlichen Zellen, und die größeren Gänge in ihrer Wand schleimdrüsen-

artigc Crypten.

Nach Lewis variirt bei Embryonen von Sus die linke Hälfte der ventralen

Pancreasanlage stark: sie kann ganz rückgebildet werden, aber auch in

größerem oder geringerem Maße erhalten bleiben, und so entsteht eine zwei-

lappige ventrale Anlage. Der linke Lappen wächst entweder links gegen das
dorsale Pancreas zu oder ventral in das Mesenterium ein. Im 1. Falle kann
ein ringförmiges Pancreas entstehen, der 2. Fall erklärt vielleicht einen Theil der

vielfachen Befunde von Cysten, Epithelballen und ähnlichen Gebilden im ven-
tralen Mesenterium, an Gallenblase nnd Gallengängen und selbst nahe beim
Leberparenchym. — Über eine Pancreasblase von Felis s. Dresbach.

Baidwin untersuchte viele erwachsene Ho7no auf das topographische Verhalten

der Pancreasgänge und ihrer Mündungen. Die beiden Dnodenalpapillen fan-

den sich immer vor; die große lag meist cranial und ventral von der kleinen,

am Ende der Plica longitud. duodeni, letztere auf einer queren Falte. Meist

mündet der Ductus choledochus mit dem D. pancreat. gemeinsam auf der Papilla

major, viel seltener sind beide Mündungen getrennt. Meist vereinigt sich in der

Drüse der D. pancr. mit dem D. pancr. accessorius. Während beim Fötus
beide Pancreasgänge gleich stark sind, bildet sich später der accessorische

etwas zurück oder obliterirt ganz, so dass auf der Papilla minor blos ein

kleines blindes Divertikel seine Mündung andeutet.

Pressler untersucht Larven von Bombinator, in denen (nach Spemann)
durch Ausschneiden und um 180° in der Horizontalen umgekehrtes Einheilen

eines viereckigen Stückes von Haut, MeduUarrohr, Chorda und Urdarmdach
ein Situs inversus viscerum et cordis provocirt wurde. Die normale Entwickelung

lehrte, dass die Leberbucht schon nach rechts abweicht, ehe das dorsale

Pancreas auftritt, dieses also die Asymmetrie nicht bewirkt. Die Asymmetrie
des Herzeus (Lage, stärkere Entwickelung der V. omphalomesent. sin.) wird wohl
durch die Leberanlage verursacht. Der Flossensaum des umgedrehten Stückes

wächst weiter, ohne von der Nachbarschaft beeinflusst zu werden, d. h. er be-

ginnt sehr weit vorn, steigt sofort steil an, senkt sich nach hinten und steigt

nochmals. Auch die Stücke des Rückenmarkes und der Chorda passen nicht

zusammen, obwohl sie vollkommen verwachsen sind. Das gedrehte Stück des

Darmdaches bewahrt ebenfalls seine Eigenart und entwickelt sich zur normalen
Lage spiegelbildlich, auch bevor noch das dorsale Pancreas auftritt. Dieses

inverse Wachsthum erstreckt sich auch auf den übrigen Darmtractus. Die
Leber wächst nach links, die Pancreasanlagen verschmelzen links etc. Nur
selten überschritt der umkehrende Einfluss die Grenzen des gedrehten Stückes

nicht. — Bei den operirten Larven von Rana tiberwuchs das Operculum
die Kiemenhöhle nicht völlig ; trotzdem entwickelte sich das Epithel der letzteren

so, als ob die Überwachsung eingetreten wäre. In einem Falle kam es zur

Inversion des Spiraculums, wahrscheinlich indem dieses sich an der Stelle des
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am wenigsten gehinderten Wasserabflusses, also auf der Seite des im Vergleich

zur Leber nachgiebigeren Darmes entwickelte. Auch das Herz wird invertirt,

augenscheinlich durch die Leber, indem die normal stärkere linke Dotterdarm-

vene schwächer wird. Das Herz ist auch innen das genaue Spiegelbild des

normalen. Immerhin dürfte dem Herzen auch eine eigene Wachsthumstendenz
zukommen, die bei der normalen Entwickelung unterstützt, bei der inversen

von anderen Einflüssen (Leber) tiberwunden wird.

De Burlet untersucht die Leber von Cydothurus, Tatusia, Choloepus und
Bradypus (auch von einigen Embryonen). Die Myrmecophagiden und Dasypo-
diden stimmen in Bau und Lage der Leber mit den übrigen Säugern überein.

Auch auf die Leber der Brad. ist das Lappungschema von Rüge und Flower
anwendbar, doch ergeben sich eigenthümliche Abweichungen. Die Leber als

Ganzes ist an der ventralen Bauchwand gewissermaßen von links nach rechts

um etwa 135° gewandert, so dass der ursprünglich rechte Theil dorsal liegt

und sogar die Mittellinie nach links überschreitet, während der ursprünglich

linke Theil die rechte Seite einnimmt. Die Porta hepatis erscheint nach vorn

und links, wie der ebenfalls in diese Richtung verlagerte Magen, gewendet.

Der linke Seitenlappen ist zwischen Magen und Leberpforte hinein verschoben.

Analoge Verlagerungen erfahren die Bänderansätze. Diese Veränderungen
beruhen auf der Hängelage der Thiere, vielleicht spielt dabei die Schwer-
ki-aft eine Rolle. — Die Embryonen stimmten in Form und Lage der Leber
mit denen der anderen Säuger überein, so dass sich wahrscheinlich die Ver-

änderung jedesmal erst im Laufe der Ontogenese einstellt. — Über die Leber
von Stis s. Debeyre(2).

Sterling findet in der Leber von Halmaturus, Tapirus, Goelogenys, Seiurus,

Erinaceus und Lycaon mehr oder weniger deutlich die bekannten beiden Zell-

arten, die offenbar Functionszuständen entsprechen, was auch das Verhalten

der Kerne wahrscheinlich macht. Die Gallencapillaren "sind intercellulär, ihre

sich färbenden Wandungen cuticuläre Säume der Leberzellen. Bei T. und Coc.

sind die Capillaren meist sehr weit, bei L. und Canis sehr eng. Die Kupffer-

schen Zellen sind constante Gebilde, treten aber qualitativ und quantitativ ver-

schieden hervor. Die perivasculären Lymphräume sind meist, namentlich im
Bereich der Kupfferschen Zellen, deutlich: von ihnen gehen interzelluläre Spält-

chen aus, die ein besonderes System bilden. Das Gitterfasersystem besteht

aus langen dicken, radiär im Läppchen verlaufenden Fasern, feineren pericapil-

lären Fasergespinnsten und ganz feinen Verbindungsfäden zwischen den letzteren.

Der Balkenbau des Parenchyms kann mehr oder weniger deutlich sein. An-
haltspunkte in systematisch-phylogenetischer Hinsicht gibt der Leberbau der

Säuger nicht. — Hierher auch F. Meyer.

D'Agata(^) findet bei verschiedenen Thieren, namentlich Cavia, im Epithel

der Gallenblase ein Golgisches Netz oberhalb des Kernes, das den bisher

beschriebenen Fällen vollkommen entspricht, nicht aber Policard's basal vom
Kerne gelegenen »dispositif mitochondriel«. So ergibt sich ein neuer Anhalts-

punkt für die Ansicht, dass die beiderlei Gebilde verschieden sind.

Giannelli constatirt bei Embryonen von Lepus und Cavia temporär die par-

tielle oder vollständige Obliteration der Gallenwege außerhalb der Leber
durch epithelialen Verschluss, der durch Auftreten von getrennten, später con-

fluirenden Hohlräumen wieder aufgehoben wird. Eine Beziehung ähnlicher Vor-

gänge zu den angeborenen Verschlüssen des Gallengangsystems bei Ho7no ist

nicht unwahrscheinlich.



II. Organogenie und Anatomie. J. Darmcanal. 217

b. Mand, Pharynx, Kiemenspalten und ihre Derivate.

Bolk(2) beschreibt bei Embryonen von Homo (4. Monat) an beiden Lippen
entsprechend der äußeren Begrenzung des Vestibulum oris epitheliale vor-

springende »Verschlussleisten« und vergleicht sie mit dem epithelialen tem-
porären Mundverschluss, wie er bei Marsupialien (im Zusammenhang mit dem
Saugen der Beuteljungen) und in abgeschwächter Form bei anderen Säugern
vorkommt. Dieser Deutung entspricht auch ein Muskel, der schräg von der

Außenwand des Alveolus in die Lippe ausstrahlt und homolog dem Muskel
der Marsupialien ist, der bei der Anpressung der Lippen an die Zitze mit-

wirkt. Die »labiogingivale Epithelleiste« höhlt sich zum Vestibulum oris nicht

durch Zellabstoßung, sondern durch Spaltung in 2 Blätter aus, wobei das äußere
(innere Lippenfläche) Anfangs das viel dünnere ist. An der Innenfläche der

ganzen Lippen tritt sehr früh eine starke Verdickung mit Verhornung ein,

namentlich zu beiden Seiten des Frenulums; an der Unterlippe ist dies schwächer
ausgeprägt. Die Pars villosa der Lippe ist kein ursprünglicher Schleimhaut-
bezirk, sondern entspricht dem Flotzmaul oder Nasenlippenspiegel von Bos etc.

und gelangt an den Lippenrand, resp. an die innere Fläche dadurch, dass die

gewöhnliche Haut von beiden Seiten her sich einschiebt und den Spiegel von
der Nase abtrennt. Dadurch erklärt sich auch das Vorkommen von Talgdrüsen
in dieser Zone. Das Gleiche gilt von der talgdrtisenhaltigen Partie der Unter-
lippe und den buccalen Talgdrüsen des Torus villosus. Alle diese Gebiete

hangen an den Mundwinkeln zusammen. Der Torus villosus speciell entsteht

vielleicht durch die Verkürzung der Mundspalte von hinten nach vorn, wobei
ein ursprünglicher Hautbezirk in den Mund gelangt. Verf. erinnert dabei an
die Concrescenzfurche an der Innenfläche der Wangen bei Embryonen von H.
[s. oben p 130]. Die Villi der Pars villosa dürften den Papillen des Flotz-

maules entsprechen. — Die Unterlippe zweier Embryonen von Ghrysotlirix war
gleichsam doppelt, aus 2 Falten bestehend, und die Oberlippe zeigte wie bei

H. an der Stelle der »inneren Lippe« wenigstens eine Art von Einfaltung des

inneren Randes. Dies spricht für die Annahme einer primären Lippe, die

secundär durch eine Neubildung in die Mundhöhle aufgenommen wird. Auch
die starke Verhornung au den Innenflächen deutet auf die Hantnatur der be-

treffenden Gebiete hin.

Watt findet nach dem Versehwinden der Zotten der Pars villosa in der

Wangenschleimhaut von Homo ihr Gebiet durch verdicktes Epithel und vei-

größerte, gefäßreiche Papillen markirt; ähnlich markiren sich die Partes villosae

an Wange und Lippe auch vor dem Auftreten der Villi. Die Pars villosa ist

nicht auf H. beschränkt, ja, beim erwachsenen Ganis deutlicher als beim er-

wachsenen H. — Über die Backen- und Lippendrüsen von Canis und Felis

s. Liadze.

Majewski stellt für die Feliden nach Untersuchung von Felis leo, lynx, mtiis

und pardus (Embryo) einen einheitlichen röhrenförmigen Tonsillentypus fest.

Bei C. ist die mediale Wand dicker und enthält die Follikel in mehrfacher
Schicht. Die Anlage der Tonsille ist bei p. ein zuerst gerade dorsal, dann
rechtwinkelig lateral verlaufender Canal, der wohl durch Ausstülpung von der

Schleimhaut entsteht.

Alagna beschreibt die Mitochondrien in den normalen und hypertrophischen

Tonsillen von Homo und Canis. Im Epithel findet er sie gleich denen in

den Kiemen von Salamandra nach Samssonow [s. Bericht f. 1910 Vert. p 58].

Auch in den Lymphocyten, Lymphoblasten, Macrophagen und Plasmazellen sind

sie vorhanden. [Mayer.]
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Spuler versucht die Annahme eines von innen gegen die Oberfläche gerich-

teten Saftstromes in den Gaumen- und Rachentonsillen von Homo durch den

Nachweis von Saftbahnen zwischen den Epithelzellen in pathologisch geschwellten

Organen zu stützen, die häufig eine vollkommen sternförmige Gestalt der ein-

zelnen Zellen bewirken. Diese Saftbahnen sind frei oder fast frei von Lympho-

cyten, so dass sie wohl nur durch den Druck des Flüssigkeitstromes erzeugt

sein können.

Bujard('') untersucht die Anlagen der Speicheldrüsen bei einem Embryo

von Homo von etwa 10 Wochen (Totallänge 5 cm). Parotis und Submaxillaris

sind in voller Proliferation, doch noch ohne Spur histologischer Diff"erenzirung.

Beide zeigen bereits deutlich ihren specifischen morphologischen Typus. Das

Gangsystem ist schon hohl, die secretorischen Theile noch solid. Im Ganzen

ist die Submax. nebst ihren Hauptverzweigungen weiter fortgeschritten als die

Par., doch besteht in der histologischen Difl'erenzirung kein Unterschied, und

bei der Par. ist das Bindegew^ebe besser ausgebildet. Die Subungualis und die

Subling. accessoriae sind noch weit zurück: jene besteht aus einem hohlen Gang,

der in 2 soliden Knospen endigt, von denen die eine schon in 3 oder 4 secun-

däre Knospen getheilt ist; die access. sind 5 massive Knospen an einer gemein-

samen Epithelleiste.

Über die Kiemen der Fische s. Lo Giudice und oben p 90 Jungersen, die

Rückbildung der letzten Kiemenspalte bei Acanthias Ekman, die Athembe-

wegungen der Teleostier-Embryonen Babäk.

An Embryoneu von Homo von 5 Ursegmenten an reconstruirt Grosser (^) den

Varderdarm. Sehr früh im Vergleich zu anderen Säugern (mit Ausnahme

von Talpa etc.) ist der Kiemendarm diflerenzirt. Die 1. Schlundtasche bei

Stadien von 9-23 Urwirbeln zeigte constant eine zapfenartige Vorragung, viel-

leicht ein Kiemenrudiment. Die Thyreoidea tritt sehr früh auf und erreicht

bald eine bedeutende Größe. Vom Tuberculum impar gilt dasselbe; es liegt

Anfangs im Gebiet des 1. Bogens und rückt erst später zwischen 1. und 2. Bogen,

Epithelverdickungen an den oralen Kiementaschen lassen darauf schließen, dass

bei H. die 1.-4. Tasche je eine Thymus, die 2.-4. Epithelkörperchen angelegt

haben. All dies spricht für ein primitives Verhalten des menschlichen Em-
bryos. — Rabl sieht das Tuberculum impar nicht als die Anlage der Zunge,

sondern als die der Thyreoidea an; vielleicht wird es aber nach dem Heraus-

rücken der Thyreoideaanlage zu der der Zunge. •— Maurer bemerkt, dass der

postbranchiale Körper nicht der Rest einer Schlundspalte sein müsse. — Hier-

her auch Grosser (2).

Ferguson (^) untersuchte die Thyreoidea von 3Ristelus, Garcharias^ Acanthias

und Baja. Sie ähnelt sehr der von Homo^ sowohl in der Structur als in den

Gefäßen. Sie liegt auf dem Zungenbeinkörper, dessen vorderer Rand eine gute

Marke ist. Ein dem Lobus pyramidalis entsprechender Theil ist oft vorhanden

und reicht durch eine Kerbe oder ein Loch im Zungenbein bis an den Pharyux-

boden. Echte Lymphgefäße sind in der Drüse und rings um sie vorhanden.

Die Blutgefäße endigen im Organ mit einem Netz von »venae lymphaticae«,

das die Follikel einhüllt, die Lymphgefäße aufnimmt und je nach dem Druck

Blut oder Lymphe passiren lässt. Die Art. thyreoidea entspringt entweder

gemeinsam mit der Mandibularis oder selbständig aus dem ventralen Ende

der abführenden hypobranchialen Schlinge der Hyoidhalbkieme und der an-

liegenden Hälfte der 1. echten Kieme. Die Venen treten in einen aus Venen

und Lymphgefäßen gebildeten Sinus ein, von dem aus das Blut in den Hyoid-

simis getrieben wird. Die Athembewegungen veranlassen den Sinus zur Thätig-

keit ähnlich einem Venen- oder Lymphherz. Der Blutstrom geht von den
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Kiemeugefäßen gegen die Coronargefäße zu (mit Hyrtl). Die Anastomose zwischen

der Subclavia und den medianen hypobranchialen Arterien ist bedeutungslos

und fehlt oft. Das CoUoid ist ein Retentionsproduct einer Eiweiß-Secretion

des Follikelepithels; seine weiteren Schicksale lassen die Deutung einer Speicher-

secretiou zu. Das Follikelepithel besteht aus Haupt- und Colloidzellen ; letztere

sind zahlreicher als bei den Säugern. Das Epithel liegt direct der Wand der

Venen und L^^mphgefäße an.

6udernatsch(2j untersucht die Thyreoidea bei 29 Teleostierspecies. Sie

ist hier kein einheitliches Gebilde, sondern die Follikel liegen mehr oder weniger

zerstreut, bei manchen Arten theilweise ziemlich compact im Bindegewebe der

ventralen Schlundwand, nahe beim Truncus arteriosus. Nie ist eine Kapsel
vorhanden. Nach vorn können Follikel bis an den Körper der Zunge reichen,

hinten ausnahmsweise bis hinter den letzten Kiemenbogen. Auch individuelle

Variation ist häufig. Am dichtesten stehen die Follikel am Ursprung des

2. Kiemenarterienbogens. Die dorsoventrale und laterale Vertheilung ist von
der Beschaflfenheit der ventralen Pharynxwand im höheren Grade abhängig als

die Längserstreckung. Die Hauptmasse des Drüsengewebes liegt dorsal vom
Truncus arteriosus. Manchmal [Salmo] dringen die Follikel längs der Gefäße

auch in die Kiemenbogen ein. Das Organ ist im Ganzen unpaar. Es erhält

seine Gefäße nicht vom Truncus, sondern von der Art. thyreoidea, die von den
vereinigten rechten und linken 4. Commissuralarterien abgeht. Die Venen
sammeln auch das Blut der umgebenden Musculatur und münden direct in den

Sinus. Die Thyr. entsteht, wie bei den übrigen Vertebraten, als unpaare Aus-
stülpung ventral zwischen 1. und 2. Kiementasche. Das zwischen den Follikeln

heranwachsende Bindegewebe und Fett drängt erstere aus einander. Bei manchen
Species kommen die Follikel, wohl passiv, sogar in Muskelgewebe zu liegen.

Neue Follikel bilden sich vielleicht eher von zerstreuten undifferenzirten Zellen,

als von den bereits vorhandenen Follikeln aus. Auch im feineren Bau schließt

sich die Thyr. an die der höheren Thiere an, auch bestehen ähnliche, vielleicht

functionelle Differenzen des Epithels wie bei diesen. Ein eigenes interstitielles

Bindegewebe fehlt natürlich. Die centralen Follikel sind meist die größeren.

Meist sind sie rundlich, doch kommen auch unregelmäßige, verzweigte Formen
sowie Verbindungen zwischen benachbarten Follikeln vor. Auch das CoUoid

zeigt nichts Bemerkenswerthes. Gelegentlich fand sich Blut in den Follikeln.

Eine Membrana propria ist nicht vorhanden. Blut- und Lymphgefäße resp.

-spalten sind meist reichlich vorhanden, in letzteren lag gelegentlich eine coUoid-

ähnliche Masse.

Viguier(^) beschreibt kurz Form und Lage der Thyreoidea von Lacerta,

Psammodromus und Gongylus. Wie bei Tarentola [s. Bericht f. 1909 Vert.

p 215] findet er starke individuelle Variationen, die sich aber auf 2 Typen
zurückführen lassen: einen transversalen Körper mit einem medianen Lappen
nach vorn hin, oder ohne diesen und eventuell mit einer medianen Furche.

[Mayer.]

Nach MawasC), der die Thyreoidea von Lepus untersucht, lassen sich

darin keineswegs 2 Zellarten unterscheiden. Alle Zellen enthalten ein Chondriom
(Mitochondrien oder Chondrioconten), auf dem die Längsstreifung des Plasmas

beruht. Der Kern spielt bei der Secretion sicher eine wenn auch indirecte

Rolle, was aus seiner variablen Färbbarkeit hervorgeht. Doch findet sicher

keine Ausstoßung von Kernsubstanzen, ja, auch keine Bildung von Secretkör-

nern oder -tropfen statt. Die Secretion scheint continuirlich ohne specifischen

Cyclus zu verlaufen. Sicher ist die Bildung des Colloids nicht die einzige

secretorische Thätigkeit der Schilddrüse. — Hierher auch D. Ch. Watson.
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Ramberg findet Glycogen in den Epithelzellen, auch in den Kernen, der

Thyreoidea eines 5 Tage alten Homo, in einer Arterienknospe aus der

Thyreoidea eines 3 Tage alten, und in der Arterien- und Venenwand mehrerer

ebenfalls ganz junger (todtgeboren bis 3 Tage) Individuen.

Aime(^) beschreibt bei Testtido graeca 2 Paare von Epithelkörperchen,
die er vorläufig Glandules parathyroidiennes und parathymiques benennt. Es
sind kleine Körperchen, von denen Fortsätze ausgehen. Das erstere liegt der

Carotis an, das letztere ist von der Thymus umschlossen. Der Name für ersteres

passt schon aus dem Grunde nicht, weil die Gl. parathymique der Thyreoidea

näher liegt. Die Gl. parathymique hat Nichts mit einer Regeneration von
Thymusgewebe zu thun, wie ihr unveränderter Befund in der altersinvolvirten

Thymus beweist. Die beiden Organpaare stammen von der 2. und 3. Kiemen-
tasche.

Die Epithelkörperchen von Uromastix acanthinurus reagiren nach Viguier(2)

specifisch auf die Entfernung der Schilddrüse. Die Zellbalken der normalen

Epithelkörperchen enthalten dunkle granulirte, wahrscheinlich in Thätigkeit be-

findliche Zellen und helle, die einen Ruhezustand repräsentiren. CoUoid fehlt,

nach Thyreoidectomie auch die hellen Zellen. So haben die Epithelkörperchen

offenbar eine Steigerung der Function erfahren, können aber die Schilddrüse

höchstens theihveise und temporär ersetzen, denn die Thiere ohne diese gehen

nach einiger Zeit zu Grunde. — Hierher auch Viguier(*).

Hanson untersucht die Entwickelung der accessorischen Epithelkör-
perchen und der Thymus bei Lejms. Die Quelle jener ist das Körperchen

der 3. Schlundtasche, von dem aus ein später in mehrere Anlagen zerfallender

Strang längs des Thymushalses gegen deren Brusttheil sprosst. Diese acces-

sorischen Körper werden oft größer als das Epithelkörperchen 4, das früh

zurückbleibt und keine accessorischen Körper zu erzeugen scheint. Die Thymus
ist rein entodermal; Ductus und Vesicula praecervicalis betheiligen sich an

ihrem Aufbau nicht. Eine Thymus 2 ist nicht nachweisbar. Der Kiemengang
wird von der 2. Kiemenfurche gebildet, ist daher rein ectodermal.

Bobeau(^) unterscheidet in den Epithelkörperchen von Equus Haupt-

zellen, protoplasmatische Zellen und Spongiocyten. Die 1. Sorte, die die Haupt-

masse bildet, lässt wieder Subtypen unterscheiden: a) normale Zellen, die

häufigsten, länglich bis cylindrisch, mit unregelmäßig granulirtem Plasma,

b) helle Zellen mit spärlichem, wasserhellem Plasma und stärkerer Membran,
c) dunkle, polygonale Zellen mit stark färbbarem Plasma und schwer sichtbarer

Membran, in Strängen angeordnet, d) große, meist vereinzelte Zellen mit colloider

oder granulärer (wahrscheinlich präcolloider) Umwandlung des Plasmas, e) Syn-

cytien, aus der Vereinigung mehrerer Hauptzellen entstanden und in ähnlicher

Entwickelung wie die großen Zellen begriffen. — Die protoplasmatischen Zellen

sind groß, schlank, mit dunklem Plasma, schwer sichtbarem Kern, gleichsam

von den benachbarten Hauptzellen zusammengepresst. Die Spongiocyten end-

lich liegen theils vereinzelt im Bindegewebe, theils am Ende der Hauptzell-

stränge und sind groß, hell, mit vacuolärem Plasma. Diese Zellarten kommen
in gleicher Weise den inneren wie den äußeren Epithelkörpern zu. In der

Anordnung unterscheidet Verf. 3 Typen: 1) Den Normaltypus mit Überwiegen

der * Normalzellen«; diese bilden Psendoacini und Stränge mit wenig inter-

stitiellem Bindegewebe, das reich an Mast- und Plasmazellen ist; 2) den inter-

mediären Typus: Bindegewebe vermehrt, Capillaren vermindert, ihre Wand
verdickt; Normalzellen höchstens die Hälfte der Masse, die hellen und dunklen

stark vermehrt, erstere bilden wirkliche Inseln; 3) den fasciculären Typus:
Bindegewebe überwiegt, stark fibrös, Capillaren weiter vermindert; nur helle
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und dunkle Zellen, bilden dünne Stränge. Der 3. Typus kommt nur alten

Thieren zu. Neutralfett, Lecithine und Lipoide bilden sich in allen Zelltypen

mit Ausnahme der hellen Zellen. Colloid ist häufig, entweder in unregelmäßig

gestalteten Follikeln oder in schilddrüsenähnlichen Bläschen. Die dunklen

Zellen entwickeln ein Pigment, ähnlich dem in der Thyreoidea von E. Die

Secrete gelangen durch das interstitielle Bindegewebe in die Lymphspalten, wo
man sie histologisch nachweisen kann.

Die Mitochondrien in den Epithelkörpern von Eqims &mA. nach Bobeau(^)

entweder zwischen Kern und Basalmembran oder auch seitlich vom Kern oder

endlich distal von diesem als Kappe angeordnet. Sie bilden entweder Körner-

haufen oder körnige Fäden, die gekrümmt dem Kern anliegen. Mit geeigneten

Färbungen lassen sich auch Lipoidkügelchen nachweisen, von denen ein voll-

ständiger Secretionscyclus beschrieben wird. Diese Lipoide entstehen wahr-

scheinlich aus den Mitochondrien, zeigen sogar gelegentlich noch deren Fäden-
anordnung. In den Lipoidkugeln tritt häufig gelbliches Pigment auf. Die

Lipoide, die offenbar aus der Zelle ausgestoßen werden, sind in den Inter-

cellularräumen, sogar noch im umgebenden Bindegewebe nachweisbar.

E.Fischer schildert im Detail das Verhalten der Glandulae parathyreoi-
deae (Epithelkörperchen) von Homo. Es sind ihrer jederseits 2 an der Hinter-

fläche der Schilddrüse in den Verzweigungen der A. thyr. inf. Der microscopische

Bau lässt 3 Typen der Zellanordnung erkennen (mit Kohn) : den ungegliederten,

den netzförmigen und den (seltenen) lobulären. Das Bindegewebe ist arm an

elastischen Fasern und nimmt im Alter zu. Das Organ ist reich vascularisirt,

die großen Gefäße sind verhältnismäßig dickwandig, von den kleineren gilt das

Gegeutheil. Dem Stroma sind in wechselnder Menge Mast- und Fettzellen ein-

gelagert. Das Parenchym besteht aus den Hauptzellen und den weniger zahl-

reichen oxyphilen Zellen; beide haben Antheil an der Secretion und enthalten

als Einschlüsse häufig Fett und Colloid, letzteres kommt aber auch in eigenen

Follikeln vor.

Duslin(3j findet wie bei den Reptilien [s. Bericht f. 1909 Vert. p 217J auch

in der Thymus von Siredon die kleinen Thymuszellen und die epitheloiden

Elemente. Ein eigentliches Reticulnm, das nicht bindegewebiger Natur wäre,

ist nicht vorhanden. Specifisch für das Organ ist nur die kleine Thymus-
zelle, alle anderen Elemente sind secundär dazu gekommen. Jene ist plasma-

arm, ihi' Kern reich an Basichromatin. Die epitheloiden Zellen treten in sehr

verschiedener Form auf und bilden selten Hassallsche Körper; gestreifte Zellen

(cellules myoides oder myo-epitheliales) fehlen, hingegen bilden die epith. Zellen

gern Cysten, namentlich Flimmercysten. Diese Cysten können intra- (uni-)

cellulär und pluricellulär sein, ihre Wand kann Bürstensäume, Wimperbesätze,

Cuticulae, Schichten einer Substanz mit Collagenreaction etc. tragen, und
letztere Substanz sogar den Basalkörpersäumen der Zellen aufliegen. Die Cysten

enthalten eine flüssige, nicht färbbare oder die Collagenreactionen gebende Sub-

stanz, auch kleine Thymuszellen, epitheloide Zellen in Degeneration, Erythro-

cyten, Leucocyten (oft als Phagocyten) etc. Die epitheloiden Zellen stammen
nicht von den Thymuszellen, dem Reticulnm, oder der epithelialen Thymusan-
lage, sondern vom Bindegewebe, und zwar von einzelnen oder Gruppen von

perithelialen nicht zu Bindegewebe differenzii-ten oder fertigen Bindegeweb-
zellen. Die Entstehung der Hassallschen Körper aus zu Grunde gehenden Ge-

fäßen oder auch von Cysten aus letzteren wird angenommen. Mit den Cysten

der Thymus und der Epithelkörper der Säuger haben die hier beobachteten

Nichts zu thun: erstere sind epithelial und entodermaler Herkunft. Die

epitheloiden Zellen secerniren nicht. Die Vorgänge in der Thymus, die besonders
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in einem Wechsel von Proliferation und Rückbildung bestehen, sind die Ursache

der Umwandlungen des Bindegewebes. Namentlich wuchert dieses, wie in

anderen Organen, bei Rückbildung des specilischen Gewebes, andererseits

dürften die periodisch wachsenden kleinen Thymuszellen zuerst eine meta-

plasirende, dann eine zerstörende Wirkung auf jenes erworben haben, woraus

sich die Vorgänge erklären lassen. Die Cysten zerfallen schließlich unter

Chromatolyse, und die Trümmer werden von Macrophagen aufgenommen.

Jolly & Levin(2] finden bei hungernden Golumba, Anas und Gallus eine Ge-
wichtsverminderung der Thymus. Diese besteht aus der dichten lymphoiden

Rinde und dem lockeren Mark mit Hassallschen Körperchen. Diese sind, wenn
man nur Körper von concentrischem Bau so bezeichnen will, selten und sind ein-

geschlossen in Massen und Strängen epithelialer Zellen, die das Mark durch-

ziehen. Beim Hungern verschwindet die Rinde, im Mark nehmen die Epithel-

stränge an Volum zu, das lymphoide Gewebe wird reicher an Lymphocyten, und
die Abgrenzung der beiden Gewebarten schärfer. Die epithelialen Stränge sind

voll eingewanderter acidophil granulirter Leucocyten, die oft in großen Cysten

liegen. Gelegentlich treten inmitten der Leucocytenmassen Reste eines coucen-

trischen Körpers hervor, der scheinbar der erste Ort einer parasitären Leuco-

cyteninvasion gewesen ist. Nach kurzer Hungerzeit erscheint blos die Rinde

verdünnt. Nach Fütterung bilden sich die normalen Zustände wieder aus. Bei

Cavia sind die Vorgänge wesentlich ebenso. Die Körnchen der Hassallschen

Körperchen sind kein Eleidin, sondern unter pycuotischen Veränderungen und
Dehiscenz der Kernmembran aus dem Kern ausgewandert. Die Involution der

Hassallschen Körper bei den Vögeln verläuft anders als bei den Säugern, nament-

lich treten dabei vielkernige Riesenzellen auf. Wie in der Bursa Fabricii be-

steht in der Thymus eine Symbiose zwischen lymphoidem und epithelialem

Gewebe, bei der Involution trennen sich beide schärfer. Da die Pycnose in

der Hungerthymus viel seltener ist als unter den gleichen Umständen in der

Bursa Fabricii, so kehren wohl die meisten Leucocyten activ in den Blutkreis-

lauf zurück. — Hierher auch Jolly & Levin(^] und Soli.

RabI findet bei Cavia an der Bildung der Thymus auch das Ectoderm be-

theiligt. Der thoracale Thymusabschnitt fehlt, da der caudalwärts gerichtete

Schenkel der 3. Schlundtasche hier nicht zur Entwickelung kommt. Der laterale

Theil der 3. Tasche liefert die Thymus, der mediale ein Epithelkörperchen oder

mehrere hinter einander liegende Fragmente. Der Thymustheil ist früh mit

dem Sinus cervicalis verbunden und treibt fingerförmige Fortsätze; das Lumen
bleibt lange erhalten. Das Cervicalbläschen bewahrt auch nach dem Schwund

des Ductus cervicalis seine dorsolaterale Lage zur entodermalen Thymusanlage

und ist noch bei dem 27 mm langen Embryo von letzterer an seinem epitheli-

alen Bau zu unterscheiden. Es wandelt sich sicher auch in typisches Thymus-

gewebe um. Die Granulationen in seinen Zellen haben Nichts mit degenera-

tiven Processen zu thun. Die 4. Tasche geht gemeinsam mit dem ultimobran-

chialen Körper aus einer Ausbuchtung hervor und entwickelt sich zu einem

gleichfalls fragmentirten Epithelkörperchen; der ultimobranchiale Körper gelangt

bis mitten in die Thyreoidea und ist, nach dem Mangel an degenerativen Er-

scheinungen zu schließen, wohl auch ein functionirender Theil des Systems. —
In der Discussion bemängelt Maurer den Ausdruck ultimobranchialer Körper

statt postbranchialer, betont die Schwierigkeit der Entscheidung, ob ein Schlund-

spaltenderivat ecto- oder entodermal sei, und stellt einen früheren Irrthum

richtig, demzufolge er bei Ediidna die nicht unbedeutende 1. Spalte übersehen

hat. — Grosser betont aus topographischen Gründen die Möglichkeit, Ilomo

nach den Schlundspaltenderivaten an niedere Säuger anzuschließen. — Rabl
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führt zu Gunsten seiner Nomenclatur an, dass bei Anas der ultimobr. K. an

der 5. und 6. Tasche entsteht, also der der Säuger diesen beiden Taschen
entsprechen würde.

Die Thymus von Cavia ist nach Rüben gemischten Ursprunges: au ihrer

Bildung uimmt die Vesicula praecervicalis Theil. Diese vergrößert sich sehr

stark und zerschnürt sich in 2 Blasen, von denen die innere ganz, die äußere

theilweise zu Thymusgewebe wird. Der Rest der äußeren Blase atrophirt. Das
ventrale Thymusdivertikel der 3. Schlundtasche ist bei C. nur gering entwickelt,

dagegen hat die Schlundtasche selbst wohl mehr als gewöhnlich mit der Thymus-
bildung zu thun, und dies bewirkt die Anfangs querovale Form des Organes.

Die Thymus von G. behält in höherem Grade als bei anderen Thieren ihre

primäre Lage bei: sie gewinnt weder innigere Beziehungen zu den großen

Arterienstämmen, wird also nicht in den Thorax verlagert, noch verschiebt sie

der Hypoglossus cranialwärts. Die Epithelkörperchen entstehen wie bei Lejms
nach Hanson [s. oben p 220]. Der Kiemengang ist theils ecto-, theils ento-

dermaler Abstammung.
In der Thymus von Lepus findet Holmström Fettkörnchen und -tröpfchen

fast ausschließlich in der Rinde, und zwar in Reticulumzellen mit degeneriren-

dem Kern, nicht aber in den Lymphocyten und Hassallschen Körpern. Mit

steigendem Alter nimmt die Köruchenmenge zu, ebenso bei accidenteller Invo-

lution. Mit der interstitiellen Fettbildung haben die Körnchen Nichts zu thun,

sondern sind wohl der Ausdruck normaler Degeneration. Bei Felis liegen sie

vorzüglich im Mark, bei F., Canis und Homo sind sie zahlreich auch in den

Hassallschen Körperchen.

Zotterman untersuchte die Thymus bei Embryonen von Sus^ namentlich

mit Rücksicht auf die Betheiligung des Ectoderms. Es kommt zur Entwicke-

lung einer ectodermalen Thymus superficialis aus dem Ductus praecervicalis

medialis. Der Thymuskopf entsteht theils aus der 3. Schlundtasche, theils aus

dem blinden Ende des D. praecerv. med., das der Vesicula praecerv. bei Homo
entspricht. Ectodermale und entodermale Antheile haben die gleiche typische

Thymusstructur. Ein oberflächliches Stück des D. praecerv., der bei S. durch

Verengerung des Sinus praecerv. gebildete D. praecerv. lat., atrophirt ohne Theil-

nahme an der Thymusbildung, ebenso der auf die 2. Kiementasche resp. Kiemen-
furche zuückftthrbare Ductus branchialis.

Nach Hammar steht die Thymusanlage von Homo zunächst noch mit dem
Epithelkörper 3 durch einen Schlundtaschenrest in Verbindung, dem auch das

Präcervicalbläschen dicht anliegt. Die Verbindungen mit der Umgebung lösen

sich bald, vor Allem schwindet der Ductus thymopharyngeus (Verbindung des

Schlundtaschenrestes mit dem Schlünde). Auch die ectodermalen Verbindungen

des Präcervicalbläschens atrophiren früh. Die dem 3. Schlundspaltenorgan ent-

sprechende mediodorsale Ecke des Präcervicalbläschens verschwindet ohne Be-

theiligung an der Thymusbildung, scheint aber Zellen an das Vagusganglion

abzugeben. Die Thymus hängt dann mit dem Caudalende an der Aorta und

Art. anonyma, wird mit diesen in den Thorax verschoben, verlängert sich da-

her zum Theil passiv bei Aufrichtung des Halses. Dadurch wird der Halstheil

zu einem dünnen, atrophischen Strang. Zuerst liegt die Thymus im hinteren

Mediastinum und wandert erst später über die Pericardkuppe nach vorn. Die

V. anonyma sinistra, die sich aus venösen Geflechten entwickelt, kann bald vor,

bald hinter der Thymus liegen, ja sogar vor der einen und hinter der anderen.

Das Epithelkörperchen bleibt nach seiner Abtrennung etwas weiter vorn liegen.

Die Thymusstränge atrophiren gewöhnlich. Die ursprüngliche flache Taschen-

form der Thymus verändert sich durch Wandverdickung bis zum Verlust des
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Lumens. Vorn ist die Verdickung einseitig (dorsal und lateral), hinten allseitig.

Das caudale Ende krümmt sich gegen das Herz, meist dorsalwärts. Auch an

der Grenze zwischen Hals- und Brusttheil bilden sich Krümmungen. Schließ-

lich bewirkt das im caudalen Theil überwiegende Wachsthum die definitive

Pyramidenform. Bei 30-40 mm langen Föten nimmt das Volum mit der In-

filtration durch Leucocyten rasch zu, und oberflächlich springen Buckel vor. Bei

50 mm Länge difi"erenziren sich Rinde und Mark; nur erstere wird durch Binde-

gewebe in Follikel getheilt, letzteres läuft einheitlich durch das ganze Organ.

Erst später greift die Markbildung auch auf die Follikel über, das Mark kann

sich dabei durch peripheres Wachsthum ausdehnen oder durch selbständige

oberflächliche Markinseln Zuwachs erfahren. Durch die Continuität des Markes

im Inneren entsteht ein Tractus centralis, dessen Mark aber stellenweise auch

eine äußere, mehr continuirliche Rindenzone aufweisen kann, weswegen statt

Markstrang besser Parenchymstrang zu sagen wäre.

Vitali(^) hat das sogenannte Kiemenspaltenorgan bei Passer italiae vom

Auftreten an untersucht und stellt fest, dass es sich sogar progressiv ent-

wickelt. Es entsteht als Verdickung am Grunde der 1. Kiemenfurche und

steht von Beginn an in inniger Beziehung zum Ganglion geniculi, woraus sich

später eine Verbindung durch einen eigenen Nervenstrang entwickelt. Die

epitheliale Verdickung gestaltet sich später zu einem Bläschen, das anfänglich

noch mit dem Cavum tubotympanale communicirt. Beim erwachsenen P. ist

es 300 X 700 // groß und liegt zwischen der oberen Wand der Paukenhöhle und

dem Quadratooccipitalgelenk mit seiner Längsachse schräg von innen nach

außen. Das Epithel ist cubisch, an den Stellen der Nervenausbreitung jedoch

cylindrisch und fein bewimpert. Es ist von einem reichen Capillarnetz um-

sponnen. Es handelt sich wohl um ein Sinnesorgan.

c. Pnenmatische Anhänge des Darmes.

Über die Schwimmblase s. oben p 96 Jaekel(^).

Tracy erhält bei der Untersuchung der Schwimmblase einiger Teleostier

folgende Resultate. Das Organ ist bei den Clupeiden und Cyprinoiden mor-

phologisch gleich, der vordere Theil eine secundäre Ausstülpung des hinteren

Theiles. Fundulus und Menidia gleichen Esox (einheitliches Blasenlumen,

rothe Drüse, kein Oval), nur fehlt ihnen der Luftgang. Während das Epithel

und die innere und mittlere Wand der Schwimmblase auf das Darmrohr zurück-

zuführen sind, ist die äußere Bindegeweblage ein Product des somatischen

Mesenchyms. Die quergestreiften Längsmuskelbündel von Opsanus entstehen

vom 1. Myotom und werden vom 1. Spinalnerven versorgt. Beim primären

Schwimmblasentypus mündet der Luftgang vorn, in secundären Fällen hinten

in die Blase ein. Die hintere Kammer entsteht bei 0., Siphonostoma^ Tauto-

golabrus und Tautoga direct aus dem embryonalen Luftgang, der während der

Entwickelung unter Anderem durch ein nach vorn gerichtetes Wachsthum der

Blasenanlage eine hintere Mündung erhält, dessen ösophagealer Mündungstheil

atrophirt, während der andere Theil sich zur hinteren Kammer erweitert. Der

stark erweiterte, vorn gelegene Luftgang bei AnguiUa^ die hintere Kammer der

eben erwähnten Species, und das Oval bei den höchstentwickelten Typen sind

einander homolog und entstanden durch eine progressive Reduction des Luft-

ganges und die Entwickelung eines Wundernetzes. In den primären Blasen-

typen ist das Epithel einfach, bei A. bereits ganz in einfache Falten erhoben;

die rothe Drüse stellt eine weitere Complication dieses Processes dar, die aber
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mit einer Beschränkung der Falten auf ein bestimmtes Feld einhergeht. —
Hierher auch Marcinkiewicz.

Woodland (2) schreibt, obwohl der wesentliche Theil des gaserzeugenden

Organes in der Schwimmblase der Teleostier das Drüsenepithel ist, doch auch

dem Wundernetz eine beinahe gleich wichtige Function zu. Das Verhältnis

dieser beiden Theile zu einander lässt 3 Typen unterscheiden: 1) [Än-

giiilla): das Wundernetz liegt getrennt vom Driisenepithel, und aus ersterem

sammeln sich erst wieder arterielle und venöse Capillaren zur Versorgung der

Drüse, oder das Netz berührt das Drüsenepithel, und es kommt zu gering-

fügigen Vereinigungen von Capillaren zur Versorgung der Drüse; 2) (Ophi-

dium) oder 3) [Syngnathus]: eine solche Vereinigung von Capillaren findet

nicht statt. Das diffuse Pancreas kann oft in die Wand der Schwimmblase
reichen und zum vorderen Ende des Netzes in Beziehung stehen, hat aber keine

solche zur Function der Schwimmblase. Im einfachsten Falle ist das Wunder-
netz ein einziger, compacter, ovaler, runder, conischer oder fächerartiger Körper;

manchmal ist es zweitheilig und dann von der Drüse entfernt (z. B. bei A.)

oder es zerfällt in mehrere Theile (bei Peristhetus in 10 radiäre Streifen, bei

Gohius in 7 oder mehr), oder endlich, von den Hauptgefäßen gehen je 1 Arterie

und 1 Vene zusammen ab und bilden getrennte Platten von W^undernetzmasse

:

so bei Corvina jederseits 1, bei Zeus jederseits 3, bei Coris zahlreiche kleinere

Stücke, die je ein entsprechendes Stück Drüsenepithel versorgen. Ähnlich bei

Trigla, doch verstreuen sich die Theile fast über die ganze Wand der Schwimm-
blase. Bei Gadus erreicht die Zertheilung des Netzes ihr Maximum. Ob die

einfacheren oder zertheilten Netze der primäre Zustand sind, ist nicht zu ent-

scheiden, doch scheint Einiges zu Gunsten der letzteren zu sprechen. Der Zu-

stand des Drtisenepithels entscheidet hier nicht, denn während A. zwar ein

einfaches Epithel neben ziemlich einfachem Wundernetz hat, ist bei Cepola

letzteres zwar auch einfach, ersteres aber sehr complicirt. Das Drüsenepithel

kann die ganze Blasenhöhle ausfüllen [A.) oder auf einen kleinen Theil der

inneren Oberfläche beschränkt sein (Oj)h.). Syngn. hält ungefähr die Mitte.

Das Epithel kann einfach und glatt sein [Myrus] oder mehr oder weniger tief

gefaltet (>4., Goh.^ Syngn. etc.) oder dick und mehrschichtig, wobei die tiefen

Zellen durch ein anastomosirendes Canalsystem mit dem Blasenlumen in Ver-

bindung stehen {Oph., Coris). Die beiden Typen — faltiges und dickes Epithel—
sind wahrscheinlich unabhängig von einander aus einem einfachen Zustand her-

vorgegangen. Wo scheinbar Übergänge zwischen beiden Typen vorliegen {Trigla,

Smaris) scheint es sich auch nur um eine Weiterbildung des Faltentypus

zu handeln, die wirklich massiven Drüsen durchlaufen wohl kein Faltenstadium.

Die Structur der Drüsenzellen scheint überall einheitlich zu sein: in ihnen

entstehen Gasblasen, die ins Lumen austreten, dabei platzen, und aus deren

Wänden sich eine granuläre Masse bildet, die nach ihrem microchemischen

Verhalten wohl aus dem Zellplasma stammt. Die von einigen Autoren beschriebenen

intraceUulären Canäle haben sicher mit dem Gasaustritte zu thun. Die Hämo-
lyse der rothen Blutkörperchen in den Gefäßen des Wundernetzes ist wesent-

lich und kein Artefact: die granuläre Zerfallsmasse der Erythrocyten ist bei

activen Organen in den venösen Capillaren bedeutend mächtiger als in den
arteriellen. Bei compacter Gasdrüse ist immer ein inniger Contact mit dem
Wundernetz vorhanden, eine Wiedervereinigung von Capillaren findet nicht

statt; bei Drüsen mit glattem oder blos gefaltetem Epithel liegt das Netz in

Gestalt von 1 oder 2 Körpern von der Drüse entfernt, und dann kommt es

zu ausgedehnten Capillarenvereinigungen [A. etc.), oder es liegt der Drüse an,

wobei gleichwohl in geringem Grade solche Wiedervereinigungen erfolgen können.
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Die Gasdrüse beeinflusst das Blut in der Weise, dass eine Hämolyse statt-

findet. Diese ermöglicht den Drüsenzellen die Festhaltung des aus dem Blute

frei werdenden Sauerstoffes, der dann als Gasvacuole in das Blaseninnere secer-

nirt wird. Gasdrüse und Wundernetz sind nur den Fischen eigen, die stärkere

verticale Ortsveränderungen vollziehen, daher eine rasche Veränderung des

Druckes in der Schwimmblase erfordern. Auch herrscht bei ihnen im Gas-
gemisch der Schwimmblase der Sauerstoff vor. Dagegen haben die Arten des

relativ seichten Wassers (Cyprinoiden) weder Gasdrüse noch Wundernetz, auch
besteht der Inhalt der Blase vornehmlich aus Stickstoff und Kohlensäure. Die
Hämolyse wird höchstwahrscheinlich durch ein von den Gasdrüsenzellen abge-

schiedenes Toxin bewirkt, das aus den venösen Capillaren in die arteriellen

diffundirt, so dass das entsprechend veränderte arterielle Blut bei der lang-

samen Circulation im Bereich der Gasdrüse den Sauerstoff an deren Zellen ab-

geben kann. Experimentell (Sinkenlassen des Fisches durch ein angebundenes
Gewicht) lässt sich die Bildung von Gasblasen in den so in Activität versetzten

Drüsenzellen hervorrufen. — Woodland (i) widerlegt diese Theorie durch weitere

experimentelle und histologische Untersuchungen besonders an Gadus und stellt

dabei fest, dass das Oval während der höchsten Activität der Gasdrüse durch

maximale Contraction des es umgebenden Muskelringes vom übrigen Blasenraum
abgeschlossen, also die Abfuhr von Sauerstoff verhindert wird. Mithin bleibt

nur die Annahme übrig, dass die Gasabscheidung ohne Hämolyse durch ein-

fache Diffusion unter erhöhtem Druck in Folge von Contraction der arteriellen

Musculatur bewirkt wird.

Gruhl gibt eine ins Einzelne gehende Beschreibung der Nase von Phocaena^

DelphinuSy Tursiops und Beluga, sowie von Balaenoptera. Die Nase der Zahn-
wale charakterisirt sich vor allem durch die Verlagerung der unpaaren Öffnung

nach oben, die radiäre Anordnung der Musculatur um das Spritzloch sowie

durch die Asymmetrie. Die Höhlen der Nase hingegen verhalten sich sehr

verschieden: bei P., D. und T. sind 3 resp. 4 Paare vorhanden, bei Be. blos

1, während nach anderen Autoren die Zahl noch höher wird (bei Grampus
3 paare und 1 unpaare) oder bis auf Null sinkt. Dazu kommt bei manchen
Arten die Reduction der linken Nasenhöhle im Ganzen. Das Spritzloch ist fast

immer ein nach vorn, selten nach hinten (i?e., Gogia) concaver Bogen. Die

Asymmetrie ist in der Jugend geringer, während die Breite des Spritzloches

mit dem Alter abnimmt. Dementsprechend hat P. mit der geringsten Asym-
metrie und der relativ größten Spritzlochbreite wohl eine primitivere Stellung.

Die Spritzsäcke kommen nicht allgemein vor; es sind paare oder durch Re-
duction unpaar gewordene, oberflächliche, von starker Musculatur umgebene,
flach horizontale Höhlen, entweder offen, d. h. oben und unten in directer

Verbindung mit dem Nasencanal, oder geschlossen, d. h. nur durch enge Spalten

hinein mündend; wahrscheinlich sind die beiden Arten einander nicht homolog,

denn die geschlossenen haben eine Beziehung zum Maxilloturbinale (die Faltungen

des Bodens bei P. sollen ihm entsprechen), die offenen nicht. Auch bei den

Spritzsäcken wird die Asymmetrie im Alter größer, jedoch unabhängig von der

äußeren Asymmetrie, da sie gerade bei P. sehr stark ist. Die »hinteren

Klappen« sind Reste von Nasenmuscheln; P. etc. hat sowohl sie als auch einen

Ethmoturbinalwulst, bei D. und T. sind die beiden als verwachsen zu betrachten^

und nur eine Höhlung in der Klappe deutet auf die nicht vollständige Ver-

wachsung; bei Be. ist das Gebilde einheitlich und compact. In Folge dieser

wechselnden Ausbildung der Vorsprünge ist auch die »hintere Höhle« bei P.

am größten und hat eine weite Mündung. Die »vorderen oberen Höhlen« sind

paare Fortsätze der hinteren oberen, die den Nasencanal umgreifen; das ganze
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System (»Haupthöhle«] ist der Regio olfactoria homolog. D. und T. haben von

hier ausgehende, paare, jedoch auch asymmetrische Blindsäcke. Die vorderen

Klappen sind wahrscheinlich aus der vorderen Nasenwand hervorgegangen.

Liegen sie unter der hinteren [D. und 71), so verschließen sie allein und voll-

kommen die Aperturen, liegen sie ihnen gegenüber (P.), so entsteht ein lockerer

Verschluss. Die »vorderen unteren Höhlen« sind bei P. kaum nachzuweisen,

dagegen bei D., T. und Be. sehr entwickelt. Die etwa in den Klappen vor-

kommenden Knorpel sind ein functioneller Neuerwerb, keinesfalls den Muschel-

knorpeln homolog. Da dort, wo die vordere Klappe unter der hinteren liegt,

die Apertura pyriformis fest verschlossen wird, so muss jene sehr beweglich

sein, um den Luftweg zu öffnen, und dies ist sie durch die unter sie ein-

schneidende vordere untere Höhle. Bei P., wo letztere fast fehlt, ist trotzdem

in Folge der räumlichen Vertheilung das Lüften der Klappe leicht möglich.

Die Function der übrigen Höhlen bleibt unklar. Die Haupthöhle mag ein

rudimentäres Riechorgan sein, und dafür spricht ihre relativ gute Entwickeluug

bei der auch primitiveren P. — Beim Embryo von Bai. besteht eine Asym-
metrie der Nasenlöcher, die aber viel geringer ist als bei den Zahnwalen, je-

doch auch hier während der Entwickeluug etwas zunimmt. Die Nasenlöcher

erweitern sich hinten zu 2 seitlichen asymmetrischen Taschen, die dem erwach-

senen Thier wahrscheinlich fehlen. Der Knorpel am vorderen Rand des

Nasendachknorpels ist ein Naseniiügelknorpel. Die Muskeln der Nase scheinen

nur der Öffnung zu dienen, der Verschluss durch Elasticität bewirkt zu werden.

Nicht nur die Dilatatoren und Depressoren, sondern auch der Retractor dienen

zum Öffnen; letzterer ist mit dem Diktator eng verbunden; sogar die Constric-

toren sind zum Schließen der Nase zu schwach und müssen durch Zug auf die

Außenränder öffnend wirken. Die Regio olfactoria zeigt je ein größeres Naso-
und Ethmoturbinale und dazwischen 4 kleinere Nebenmuscheln. Der Verschluss

des Pharynx ist nicht so fest wie bei den Zahnwalen, da der M. palatopharyngeus

fehlt, und der Kehlkopf an der Spitze nicht verbreitert ist. Die Hauptähn-

lichkeiten zwischen den beiden Gruppen sind folgende : Aufrichtung der Nase
durch Anpassung an das Wasserleben (bei den Zahnwalen steiler), Öffnung der

Nase durch Muskeln, Verschluss durch Elasticität, doch sind bei den Zahnwalen
die Klappen erforderlich, während bei den Bartenwalen die bloße Aneinander-

lagerung der Nasenwände möglich ist. Auch die Muskeln wirken entsprechend

der in einem Fall longitudinalen, im anderen queren Lage der Öffnungen ver-

schieden. Die Nase der Z. ist weiter specialisirt durch besondere Ausbildung

der Höhlen, Rückbildung der Regio olfactoria, festen Verschluss der Öffnung

und des Pharynx. Bei den B. ist das Cavum nasi rückgebildet, die Regio

olfactoria bleibt erhalten. — Über die Nasenhöhle von Columha s. Arcangeli,

den Nasenknorpel von Felis und Thalassarctos Freund (^), die Bildung der Nasen-
höhle bei Homo Frazer, die Choanen der Rept. oben p 125 Fuchs(2).

Nach Skoda erfordert der für das Schlingen nicht ganz günstige Raum im
Pharynx von Equus eine Compensation durch eine das Lumen je nach Be-

darf einengende oder vergrößernde Einrichtung, d. h. durch die Luftsäcke
(Tubendivertikel). Indem diese mit den Tuben communiciren, können sie sich

während des Schlingens ohne Hörstörung den Änderungen der Umgebung an-

passen: nur dann öffnet sich ihre sonst verschlossene Mündung in die Tuben
und gestattet den Luftaustritt. Auch können die Luftsäcke ihre Form ändern,

da alle Gebilde der Umgebung einen Einfluss auf sie ausüben. Mit Aus-
nahme der von ihnen ausgehenden Luftsäcke haben die Tuben der Equiden

dieselbe Function wie bei anderen Säugern, doch ist vorgesorgt, dass die bei-

den Functionen sich nicht gegenseitig stören.

22*
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Kriegbaum theilt den Raclien der Säuger iu den Propharynx und den

Laryngopharynx. Ersterer gliedert sich in 2 Kohre: den oberen Tubo- und

den unteren Glossopharynx. Beide werden während der Ontogenese durch

plastische Umformungen, die namentlich in dem Auftreten der Rachenbrücken

(= Gaumenfalten) ihren Ausdruck finden, von einander abgetheilt. Doch entsteht

das Gaumendach nicht durch Verschmelzung seitlicher Falten. Der Pharynx,

d. h. die entodermale Region des Vorderdarmes wird von der ectodermalen

Mundhöhle durch eine Linie abgegrenzt, die von der Wurzel der Hypophyse
zum Ende der seitlichen Zungenfalten geht. Der Laryngopharynx ist relativ

hochgewölbt und hat, wie überhaupt der ganze Luftweg, starrere Wände;
durch die Plicae pharyngopalatinae zerfällt er in den hochgewölbten Mittelraum

und die Faucalrinnen. Diese Dreitheilung ist sehr deutlich bei Didelphys^ bei

anderen Säugern weniger ausgeprägt, bei Felis sehr schwach. Im Boden des

Mittelraumes liegt der »Kehlhügel« mit dem »Kehlthore« (Aditus ad laryngem).

Während der normalen Athmung wird der Laryngopharynx vom Glossopharynx

durch enge Anlagerung der Epiglottis an das Rachensegel abgeschlossen. Beim
Verschlucken der Nahrung legt sich die Epiglottis nieder, wodurch die genannte

Sperre gelöst, dafür aber der Kehlhügel durch die eigenen Muskeln verschlossen

wird. Nach dem Schlucken kehrt automatisch die Ruhelage wieder. Die

Faucalrinnen sind nicht der Weg der Speise, sondern die Hauptmasse wird

über den Kehlhügel geleitet. — Bei den Vögeln ist auch die Gliederung in das

obere Tubodaeum und untere Phagodaeum vorhanden, weniger deutlich bei den

Sauriern. Der Kehlhügel liegt bei den Sauropsiden sehr weit vorn, so dass

die vordere Pharynxgrenze von hinten oben (Hypophyse) sehr schräg nach

vorn unten zum hinteren Zungenende verläuft,

H. Schmidt beschäftigt sich im Anschlüsse an Kriegbaum mit dem Kehl-
hügel der Amuioten. Bei den Säugern wird er nunmehr speciell »Epiglottinx«

oder »Schlosshügel«, bei den Sauropsiden »Trachinx« oder »Kehlhügel« ge-

nannt. Die Umrahmung des Kehlthores bei den Säugern, der Schlosswall,

gliedert sich in: Epiglottis, Plicae aryepiglotticae, Schlosshöcker (Cart. arytaen.)und

Ringfeld vor dem Speiseröhreneingang. Der Schlosshügel wird durch Anpressung

des Schlosshöckers an den Kehldeckel geschlossen, nicht indem dieser sich wie

ein Deckel über ihn legt. Die Morgagnische Tasche ermöglicht diese Bewe-

gung als eine Art von Gelenk. Der Bissen gleitet wohl über den verschlossenen

Schlosshügel hinweg. Dem eigentlichen Schlosshügel gehören als Skelet blos

der Ring- und der Gießbeckenknorpel zu. Der Pharynx hat als Skelet die

beiden nach hinten offenen Pharynxreifen, nämlich Zungenbein und Schild-

knorpel. Der gesammte Kehlkopf tritt ontogenetisch als eine verticale epitheliale

Doppellamelle mit potentiellem Lumen am Boden des Laryngopharynx auf.

Der Epiglottistheil des Schlosswalles entsteht als Höcker, seine Seitentheile als

niedrige Leisten. — Bei den Sauropsiden liegt wegen der mangelhaften

Theiluug der Rachenhöhle der Kehlhügel (Trachinx) in keinem abgrenzbaren

Laryngopharynx. Seine Seitenränder (»Sperrlippen«) umsäumen den Kehlspalt

(= Glottis) und führen in den »Sperrgang« und den »Kehlraum«. Die Saurier

haben eine Vorlippe des Kehlspaltes, die aber nicht mit der Epiglottis ver-

glichen werden kann. Eine Epiglottis fehlt den Vögeln überhaupt. Dies und

andere einfachere Verhältnisse werden zum Anlass für die oben angeführte

nomenclatorische Unterscheidung. Die Pharynxreifen sind bei den Sauropsiden vom
Kehlkopfe viel unabhängiger als bei den Säugern. Bei ruhiger Athmung liegt der

Kehlspalt dem Choanenfeld an, beim Schlucken wird er unter Verschluss des

Kehlspaltes vom Munddach entfernt. Auch bei den Sauropsiden ist die Kehlkopf-

anlage eine epitheliale Doppellamelle, über die sich später der Kehlhügel vorwölbt.

i
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Nach Hilton(2) entsteht die Anlage der Laryngeal- und Tracheal-
knorpel bei Amblystoma aus einer einheitlichen Mesenchym- resp. Vorknorpel-

masse und gliedert sich erst beim Erwachsenen. Freilich geht ein Stadium

von getrennten, erst später sich vereinigenden Knorpelkernen in der Vor-

knorpelmasse vorher. Die beiden grubenartigen Ausstülpungen seitlich vom
Larynxeingang sind eine Kiementasche, die den 4. vom 5. Kiemenbogen trennt.

Das Laryngotrachealgerüst stammt demnach vom 5. Kiemenbogen.
Nach Lisser treten im Embryo von Homo von 10,5 mm Länge die wesent-

lichen Gebilde des Kehlkopfes als vorknorpeliges und myoblastisches Ge-

webe auf. Auch die Nerven sind bereits erkennbar, aber noch nicht in das

Innere eingetreten. Der Laryngeus recurrens ist bereits bis zur unteren Portion

des Cricoarytaenoideus vorgewachsen. Der Cricoid-, Thyreoid- und Epiglottis-

knorpel sind schon erkennbar, die Arytänoide noch nicht. Von den beiden

Paaren myoblastischer Gewebsmassen liefern die oberen den Cricothyreoideus,

Cricoarytaen. later. und Thyreoarytaen., die untere den Cricoarytaen. post. Beim
14-16 mm langen Embryo sind die erwähnten Knorpel, obwohl noch aus

dichtem Mesenchym bestehend , deutlich abgrenzbar , die Arytänoide er-

schienen. Die Miiskeln haben sich sehr stark weiter entwickelt, bereits von
einander abgegrenzt, innervirt und fibrillär differenzirt. Die Anastomose
zwischen N. laryng. sup. und inf. ist ausgebildet. Bei 20 mm Länge ist der

Larynx wesentlich fertig, auch der Interarytaen., Aryepiglott. und Thyreo-

epiglotticus vorhanden ; diese gehören ofl'enbar nicht zum System der bereits

früher aufgetretenen Derivate des Constrictor pharyngis. Mit Ausnahme des

Wrisbergschen und Santorinischen Knorpels ist das ganze Kehlkopfgerüst fertig.

Ein ursprünglicher Sphincter lässt sich nicht nachweisen, die Muskeln treten

gleich als selbständige Massen auf, der Kehlkopf von H. entsteht als einheit-

liches Gebilde, ohne einen über die normale Correlation der Theile hinausgehen-

den Einfluss der Nachbarorgane.

Eichlor beschreibt die histologischen Verhältnisse des Larynx von Equus,

Bos, Ovis, Sus und Canis. Bei E. liegt im Bereich der Glottis Platten-

epithel, das Vestibulum laryngis hat ein Übergangsepithel, das sich von dem
flachen Epithel der Epiglottisspitze allmählich in hochcylindrisches umwandelt.

An das Epithel der Glottis schließt sich caudal das Flimmerepithel an.

Der Ventriculus Morgagni trägt bei E. flimmerndes Cylinderepithel, bei G. und

S. Plattenepithel. Bei 0. liegt cranial von der Stimmlippe ein dorsal offener Ring

von Cylinderepithel. Bei 0. und G. findet der Übergang der Epithelarten

unvermittelt, bei den anderen allmählich statt. Alle auJßer C. haben im Epi-

glottisknorpel Drüsen. Die Drüsen der lingualen Epiglottisschleimhaut münden
theilweise laryngeal, indem der Gang den Knorpel durchbohrt. Der freie Stimm-
lippenrand ist immer drüsenfrei. Die Drüsengänge enthalten zweischichtiges

Epithel mit Becherzellen, letzteres namentlich bei E. Bei G. tragen die Gänge
im Flimmerepithelgebiet gleichfalls Flimmerepithel mit Becherzellen. Lymph-
knoten finden sich der Menge nach in der Reihenfolge: B., 0., ä, E.^ G.

Bei jungen Thieren fehlen sie, die Glottis enthält deren am meisten. Die
Papillenbildung im Larynx ist gering. Im Bereich des freien Stimmlippen-

randes bildet die Schleimhaut Leisten. Die Menge der elastischen Fasern

nimmt in folgender Reihe ab: E., S., B., 0., G. Das Stimmband besteht aus

einem oberflächlichen fast rein elastischen, festen Theil und einem tieferen,

Collagen- elastischen, lockeren. Zwischen die Muskelbündel sind bei 0. und S.

Drüsen eingelagert. Bei G. verlaufen einige Bündel des M. vocalis unter Ab-
lösung schräg von oben innen nach außen unten gegen den freien Rand.

Makuschok findet bei Triton eine urspünglich paare Lungenanlage, die
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erst später durch Zusammenrücken der seitlichen Darmwände scheinbar unpaar
wird. Die Anlagen — paare rinnenförmige Vertiefungen — treten erst nach
den 5. Schlundtaschen auf und sind in einem gewissen Grade diesen analog.

Zwischen der 5. Schlundtasche und der Lunge liegen Rudimente der 6. Tasche.

Später wird durch Einbiegung der ventralen Darmwand und Heranziehung der

Seitenwände gegen die Mitte eine enge Spalte als Communication zwischen

Darm und Lungenanlage gebildet, und das ganze Organ in ventrocaudaler

Richtung verschoben. Alle die Veränderungen sind in Abhängigkeit von der

frühen Leberanlage. — Über die Bronchien von Breviceps s. oben p 93
Beddardp).
Nach Mannu legt sich die Lunge bei Gongylus als ein Paar seitlicher longi-

tudinaler Rinnen der ventrolateralen Darmwand an. Beide Anlagen treten

zwar gleichzeitig auf, können sich aber asymmetrisch verhalten. Indem sie

sich zu Säckcheu vertiefen, werden sie median durch Auftreten einer »Bifur-

cationsrinne« mit einander verbunden. Die rechte Anlage ist später meist

stärker entwickelt. Wenn sich die Bifurcationsrinne schließt und so vom
Darm abtrennt, entsteht in caudocranialer Richtung von ihr aus die unpaare

Laryngotrachealrinne. Am Übergang des abgeschlossenen Laryngotrachealrohres

in das Bifurcationsgebiet tritt vorübergehend eine Anschwellung auf, desgleichen

eine solche am Ursprung des Rohres aus dem Ösophagus. Gleichzeitig mit

der Laryngotrachealrinne erscheinen die ersten primitiven Lungensäckchen. In-

dem die Lungenanlagen craniocaudal weiter wachsen, dringen sie gegen die

Leibeshöhle vor und sind durch ein mesenchymatisches Ligam. pulm. dors. mit

dem Ösophagus verbunden. Die linke Lunge hat auch ein mit dem ventralen

Mesenterium verbundenes ventrales Ligament.

Livini schildert in der Lungenanlage von Gallus das temporäre Auftreten

von Verengerungen des Lumens, die bis zum vollkommenen epithelialen Ver-

schluss führen: zunächst eine an der Bifurcationstelle, die sich in den Anfang
der beiden Bronchien fortsetzt, dann eine in dem Theil der Trachea, der nach

hinten bis kurz vor die Bifurcation reicht. Die beiden epithelialen Verschlüsse

verschwinden rasch wieder, doch bleibt eine Verengerung relativ lange noch

bemerkbar. Die beiden Verschlüsse entsprechen in Lage und Länge den beiden

Verschlüssen des Ösophagus [s. Bericht f. 1910 Vert. p 22].

Rösler findet bei Passer, Micropus, Anscr und Oallus als Anlage der

Lungen eine paare Ausbuchtung der Schlundseitenwand. Eine mediane rinnen-

förmige Anlage, von der die paaren Säckchen ausgehen, gibt es nicht. Auch
später, wenn die paaren Säckchen schon ziemlich groß sind, tritt (mit Ausnahme
von 0.) diese Rinne noch nicht auf, ist aber auch bei O. nur die früh er-

scheinende Anlage von Larynx und Trachea. Diese zeitliche Verschiebung ist

eine Besonderheit von G. Zwischen den beiden Lungenanlagen wölbt sich die

Ventralwand des Darmes als »Bifurcationswulst« vor. Über die Entwickelung

der Nebengekröse und der Recessus hepatoenterici kommt Verf. zu den gleichen

Resultaten wie Hochstetter an Emys. Die vordere Kuppe der Rec. hepato-

enterici ist ein ziemlich fixer Punkt; der Recessus vergrößert sich durch das

Nachhintenwachsen der Nebengekrösefalten. Im Detail ergaben sich in der Art

des Auftretens der Nebengekrösefalten und ihres Wachsthums Unterschiede

zwischen den untersuchten Species. M. glich am meisten Emys.
Nach Juiliet(-^) liegen bei den Embryonen von Gallus zwischen dem 6. und

8. Tag die gröberen vom Hauptbronchus entspringenden Bronchen peripher,

die dorsalen und ventralen zeigen die Tendenz sich einander zu nähern und zu

anastomosiren (13. Tag), nachdem sie sich gabelig getheilt haben. Vom 9. Tage

an bilden sich prismatische Mesenchymansammlungen um die gröberen Bronchien,

i
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am 10. Tage entsteht die Bronchialmusciilatur. Vom 13. bis 16. Tag sttilpt

sich das Epithel zu Säckchen aus; ihr weiter Anfangstheil liefert die Vestibula,

ihr verengertes Ende die Luftcapillaren. Zwischen dem 19. und 21. Tag gehen
die Capillareu Anastomosen ein.

Loginoff misst die Dimensionen der Epithelzellen der Trachea von Felis,

Ca7iis, Oiris, Equus und Bos und stellt specifische Proportions- und Größen-
unterschiede fest. Bei C, E. und B. findet er regelmäßig, aber in verschiedener
Menge, Schleimzellen mit getheiltem distalem Ende.

Caradonna(^) untersucht die glatte Musculatur der Bronchien von Bos, Ovis,

Sus, Ganis, Cavia, Lepus und Mus. Sie verläuft ausschließlich circulär und
ist bis in die letzten Bronchialäste verfolgbar, gelegentlich aber, namentlich im
Bereiche der terminalen Bronchien, unterbrochen. Die elastischen Fasern durch-
setzen die Musculatur blos und fungiren nicht als Sehnen. Je nach dem
Alter der Thiere ist die Musculatur entsprechend der zu leistenden Arbeit ver-

schieden ausgebildet. Am Übergang der Alveolen ins Infundibulum liegen

sphincterartig angeordnete Muskelfasern, desgleichen um das Vestibulum. Die
Alveolarsepten sind stets muskelfrei. — Hierher auch Caracionna(^), Gamrat;
über die Respirationsorgane von Elephas s. Jammes & Durant.

Keil findet in der Lunge von Ovis zwischen Alveolargang und Luftsäck-

chen keine Atrien. Wo solche vorkommen {Canis), sind sie wegen der vielen

an einem Alveolargang sitzenden Luftsäckchen und der dadurch erforderlichen

Oberflächenvergrößerung nöthig. Bei 0. gehören zu einem Gang nur 2-4 Säck-
chen. Die Bronchen und Bronchiolen verzweigen sich monopodial, der Arbor
alveolaris dichotomisch. Ein Bronchiolus verus theilt sich in 2 Br. respira-

torii, diese bilden je 2 Ductus alveolares, die sich abermals gabeln und mit

je 2 oder 4 Luftsäckchen endigen. Ausnahmen (Vermehrung der Dichotomien
eines Astes, unvollständige Theilungen und Ansetzen einzelner Luftsäckchen
sowie ganzer Alveolarbäumchen an einen Br. resp.) kommen vor. Das respi-

ratorische Epithel ist auf die Luftsäckchen und Alveolen beschränkt. — Über
die Lunge von Kogia s. oben p 95 Le Danois(2).

Laguesse & Marchand beschreiben die Poren in den Lungenalveolen
von Homo. Mehr als die Hälfte der Interalveolarsepten zeigen solche, meist

sind sie oval oder schlitzförmig und messen ungefähr 4x8/«. Sie entstehen

durch die Resorption des Bodens einer intercapillären Grube. Wenigstens an

einem Theil ihres Umfanges sind sie von Capillareu, die polsterförmig vor-

springen, begrenzt. Sowohl zwischen Septen zweier Alveoli verschiedener In-

fundibula als auch zwischen solchen desselben Infundibulums können sich Poren
ausbilden. Sie kommen wohl durch Resorption in Folge der abwechselnden

Dehnung und Erschlaffung des Lungengewebes zu Stande.

R. Marchand findet bei Erinaceus so viele interalveoläre Poren, dass über-

haupt von intercapillären Grübchen der Alveolen nicht gesprochen werden kann,

da überall Poren stehen, die Capillareu daher allseitig von Luft bespült werden.

Ähnlich, doch weniger extrem ist das Verhalten bei der »Fledermaus« und
Talpa. Junge Mus zeigen schon im Alter von 2 Tagen Poren, und mit dem
Wachsthum des Thieres vermehrt sich ihre Zahl rasch. Es handelt sich also

um ein normales Vorkommen; weder Altersveränderung noch auch Artefacte

können in Betracht kommen,
Juillet(2) unterscheidet im Verhalten der Luftsäcke 2 Typen. Der 1. zeigt

eine gemeinsame Ursprungsöffnung des Saccus interclavicularis und des Saccus

diaphragmaticus anterior, der 2. gesonderte Orificien der beiden Säcke. Jener

Typus ist der häufigere (14 von 17 untersuchten Arten) und findet sich unter

anderem bei Gallus. Je nachdem eines der Orificien fehlt oder verdoppelt



232 Vertebrata.

ist, lassen sich hier 3 Untertypeu mit 6, 7 und mehr als 7 Orificien unter-

scheiden. Q. nimmt eine mittlere Stellung mit 7 Offnungen ein. Der 2. Typus

[Anas, Anser) hat immer 7 und ist offenbar der primitivere.

Juillet(i) gi|)t genauere topographische Angaben über die Orificien der Luft-

säcke und über die Mündungen der Bronchi recurrentes von Gallus. Letztere

fehlen am Saccus cervicalis. Die des Saccus iuterclavicularis anastomosiren

mit denen der beiden ersten Sacci diaphragmatici. Die Bronchi recurrentes

der S. d. post. und abdom. münden unmittelbar bei den directen Bronchi,

was aus der sehr beschränkten Berührungsfläche dieser Säcke mit der Lunge

erklärbar ist. Das Caliber der rückläufigen Bronchi nimmt vom distalen

Ende gegen das proximale ab, umgekehrt wie das der directen Bronchi. Die

Br. recurr. sind histologisch von den gewöhnlichen Bronchi verschieden. Sie

spielen eine große Rolle bei der Athmung während des Fluges, namentlich die

des Saccus iuterclavicularis, der durch seine extrathoracalen Fortsätze beson-

ders von den Flugbewegungen beeinflusst wird; dazu kommt die Verbindung

mit den vorderen Sacci diaphragmatici.

Nach Juillet(*) lässt sich die ventrale Fläche der Lunge bei den Vögeln

in 2 Portionen gliedern: die craniale ist nach vorn, die caudale nach hinten

geneigt; sie stoßen in einer transversalen Leiste zusammen, in deren Bereich

der Bronchus in das Lungengewebe eintritt; während die hintere Portion der

Lungenventralfläche innig mit dem Zwerchfell verwachsen ist, wobei dieses auch

von den Luftsackorificien durchsetzt ist und seine Muskelzacken sich in das

Lungengewebe einsenken, ist die craniale Portion viel selbständiger, auch das

Zwerchfell hier unabhängig vom Lungenparenchym. Das Zwerchfell ist nur

eine durch die Aneinanderlagerung der Wände des iuterclavicularen und cervi-

calen Luftsackes gebildete muskellose Lamelle, in der auch die großen Gefäße

und die Thyreoidea liegen. Jedenfalls haben die beiden Zwerchfellportionen

eine sehr verschiedene physiologische Bedeutung.

K. Gefäßsystem und Leibeshöhle.

(Referenten: für Abschnitt a K. Helly, für die übrigen J. Tandler.)

a. Allgemeines nnd Blut.

Decastello & Krjukoff stellten an Blut von Homo mit der pantoptischen

Methylgrün-Pyronin-Giemsa-Methode nach Pappenheim Untersuchungen an und

gelangten zu der Überzeugung, dass die Blutzelle, speciell der Zellkern, kein

Bläschen mit Membran ist. Zellleib sowohl als Kern sind vielmehr ein knäuel-

artiges Flechtwerk von Fasern, die die Gesammtmasse der Zelle ausmachen.

Auch an die Stelle der von Vielen angenommenen hyalinen, structurlosen Proto-

plasma- und Kernantheile sind Fasern dieses Flechtwerkes zu setzen. Der

Übergang des ursprünglich compact erscheinenden Kernfaserknäuels in die ge-

gliederten polymorphen Kernformen erfolgt nicht durch von außen her wirkende,

den Kern modellirende Kräfte, sondern jedem Kern wohnt die Fähigkeit und

das Bestreben inne, sich durch Umordnung seiner Fasern selbständig zu einem

langen, einheitlichen, meist vielfach gewundenen Kernstab (Kernconvolut) um-

zuformen. Kern und Protoplasma stehen im engsten Zusammenhang, indem Kern-

fasern in den Zellleib übertreten und zu Bestandtheilen desselben werden. Die

Granulationen sind nicht Secrettröpfchen des Zellleibes, sondern umgewandelte

Segmente der caryogenen Protoplasmafasern. Die Blutplättchen stammen

aus dem Cytoplasma von Leucocyten und zeigen Structurunterschiede je nach

der Zellart, aus der sie hervorgegangen sind. Derartige Feststellungen haben
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nicht nur für die Zellen des Blutes allein Gültigkeit, sondern sind Gesetze

von allgemeinerer biologischer Geltung, wenn sie richtig sind.

Der Kern der Ery throblasten ist nach Knoll ein mehr oder weniger

kugeliges Gebilde mit 2 färberisch diöerenten Substanzen. Zwischen Kern und

Cytoplasma bestehen organische Verbindungen, deshalb ist die Entkernung nur

durch Caryolyse möglich, nicht aber durch Kernausstoßung. Es müssten auch

Kernreste übrig bleiben, die jedoch mit der sogenannten methylenblauen Ent-

artung nicht zu verwechseln sind.

Nach Venzlaff (^) werden bei Golumha die Zweige der Art. nutritia des Femurs
allmählich unter Verlust ihrer Wandschichten bis auf die Innenzellen und ein

die Intima von der Media trennendes Häutchen zuVenencapillaren, die in

eine Hauptvene mit den üblichen 3 Wandschichten münden. Diese Capillaren

sind im Allgemeinen lückenlos gegen das Parenchym abgeschlossen; Öffnungen

bestehen nur an den Lymphknötchen des Knochenmarkes. Die von diesen in

die Venen geschobenen Lymphzellen entwickeln sich hier zu den Erythro-
cyten, wobei es zu einer Reihe von Umwandlungen an Kern und Proto-

plasma kommt. Beim Zugrundegehen der Erythrocyten im Blut treten typische

Veränderungen und zuletzt der Schwund der Kerne ein. Auch treten regel-

mäßig Erythr. ins Parenchym über und werden hier von den Leucocyten auf-

gezehrt: die acidophilen Körnelungen sind die Reste solcher verschlungenen Erythr.

Die Entwickelung der Leucocyten verläuft wie bei den Säugethieren. —
Weiter wurden an ungefähr 50 Vogelarten die Erythrocyten studirt. Darnach

schwankt die Größe der im Allgemeinen spitzen E. selbst bei einem und dem-

selben Individuum; im Durchschnitt hat der größere Vogel die größeren Blut-

körperchen. Ferner hat in jeder Familie mit einer Lebensweise, die annähernd

gleiche körperliche Arbeit erfordert, ein Vogel mit kleineren E. die größere

Anzahl davon. Große Arbeitsleistung erhöht die Zahl der E., desgleichen gute

Ernährung, während schlechte sie vermindert. Der Einfluss dieses Factors ist

beträchtlich.

IVieves(2) bringt die Zusammenfassung und weitere Ausarbeitung seiner

früheren Ergebnisse; sie beti-effen hauptsächlich den Randreifen der rothen

Blutkörperchen, die Membranfrage, die Binnenstructuren, die Formverände-

rungen im frisch entnommenen Blut und nach Wirkung von Reagentien; ab-

gebildet werden hauptsächlich Erythrocyten von Salamandra und zum Theil

von Rana.

Nach Venzlaff (2) sind die Erythrocyten der Vögel nicht ellipsoidisch, sondern

spitzen sich nach den Enden der großen Achse allmählich zu [Limosa, Tringa,

HaematopuSj Vanellus^ Buteo, Corvus). Zur Untersuchung wurde das Blut mit

stark gekühlter 0,66 ^iger Kochsalzlösung verdünnt. Rana hat sicher vital

ellipsoidische Blutkörperchen. Von Fischen zeigen spitze Formen Lota, Leuciscus

und Esox, nicht dagegen Tinea. Die spitzen Formen gehen in die abgerunde-

ten je nach der Höhe der Beobachtungstemperatur verschieden rasch über, im

Allgemeinen schon nach kurzer Zeit.

Ferrata & Vigiioli untersuchten das Blut von embryonalen und erwachsenen

Lepus, sowie von Homo mit Anämien, und gelangten zu folgenden Ergebnissen. Die

polychromatophilen Erythrocyten zeigen als junge Zellen mit der vitalen

Färbung die granulär-fädige Substanz. Nach der Vitalfärbung ist die Poly-

chromatophilie nicht mehr demonstrirbar, und dies lässt sich nicht durch die

Hypothese der Identität dieser Substanz mit der Polychromatophilie erklären.

Vielleicht verändert die Darstellung der granulär-fädigen Substanz die physi-

calisch-chemischen Bedingungen des etwa polychromatophilen Erythrocyten. Die

granulär-fädige Substanz und die Polychromatophilie sind zwar Zeichen der
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Jugend des E., aber nicht substantiell identisch; die erstere kann in großen

Mengen auch bei orthochromatischen E. vorkommen.

Nach Schilling (-)^ dessen Präparate hauptsächlich von Homo (besonders bei

Malaria und Veruga peruviana) sowie von experimentell anämisch gemachten

Cavia stammen, sind echte Polychromasie, vitale Netzstructur und echte baso-

phile Punktirung Modificationen der basischen Jugendsubstanz des Erythrocyten.

Die caryogene Abkunft hierfür ist abzulehnen. Das vermehrte Auftreten aller

3 Substanzen ist ein Zeichen von Regeneration, resp. Degeneration. Poly-

chromasie lässt sich experimentell in vitale Netzstructur oder in basophile

Punktirung verwandeln, wobei Orthochromasie des Hämoglobins entsteht. Das

Verschwinden der Substanzen im orthochromatischen Erythrocyten beruht auf

dem Verlust der eigentlich basophilen Substanz, wahrscheinlich unter Zurück-

lassung von Grundstructuren.

Schilling-Torgau(^) führt die Structur des Erythrocyten der Säuger auf

das Heidenhainsche Leucocytenschema mit Ecto- und Endoplasma sowie Cen-

tralapparat zurück. Das Hämoglobin fließt aus Tröpfchen zusammen, die ein

specifisches Zellproduct sind. Die Blutplättchen sind die »Kernäquivalente

der kernlosen Erythrocyten« und kommen unter Mitwirkung eines sehr quell-

baren, vacuolenartigen, nicht färbbaren Gebildes, des Glaskörpers, zu Stande,

das vielleicht mit der Sphäre irgendwie identisch ist. — Schilling-Torgau(^)

gelangt zu dem Schluss: der E. der Säugethiere ist im Princip eine voll-

ständige, sehr complicirte Zelle mit gut ausgebildetem Centralapparat (Sphäre

= Glaskörper; Idiozoma oder Centrotheca (?) = Kapselkörper; Microcenti'um

aus Centriolen mit Centrodesmose) , hat eine radiäre innere Structur, in

deren Maschen das Hämoglobin frei befindlich erscheint, und auf der etwaige

polychromatische Substanzen aufgereiht sind, und wird von einer compli-

cirten ectoplasmatischen Außenschicht (vielleicht auch Membran) begrenzt.

In Jugendstadien ist anscheinend ein modificirter Kern, der Plättchenkern, vor-

handen, über dessen Dauer und Schicksal bei ungestörtem Untergang des E.

vorläufig ein Urtheil nicht möglich ist. Die Gestalt des E. und seine vegetative

Existenz wird vielleicht ähnlich wie beim Nebenkern der Protozoen durch das

Microcentrum und den Kapselkörper unterhalten. — Hierher auch Schilling (^).

Retterer & LeIievreC) halten nach Studien an Homo, Ovis und MiniojJterus

ihre früheren Angaben [s. Bericht f. 1910 Vert. p 230, f. 1906 p 222 etc. etc.]

über die Erythrocyten aufrecht. »Tons les phenomenes morphologiques et

structuraux que nous avons observes et döcrits viennent d'etre plainement con-

firmes par Schilling. « Die jungen E. sind kugelig oder halbkugelig und werden

allmählich glocken- oder linsenförmig. [Mayer.]

Über die Erythrocyten s. ferner IVlagnan(^), Stauffacher, oben p 64

Rohde und unten Allg. Biologie p 12 Heidenhain.

Nach Paremusoff muss man im Blut größere Lymphocyten und eigentliche

große Monocyten unterscheiden. Diese sind im Normalblut lymphatischer Natur,

pathologisch aber auch Abkömmlinge des Myeloidgewebes. Die normalen

stammen wohl aus Lymphdrüsen und Milz und haben bei Cavia daselbst Kur-

loffsche Körper. Die eigentliche Milzzelle besteht aus myeloischen Elementen.

Serosa- und Milzzellen sind verwandt; aus ersteren entstehen wohl Exsudat-

zellen. — Hierher auch unten p 246 IVIollier(^).

Jolly(i) studirte an Galliis die blutbereitende Function der Milz. Bei

10 Tage alten Embryonen verwandeln sich in der Nachbarschaft der Venen

Zellen des Milzgewebes in ziemlich große lymphoide Zellen mit basophilem

Plasma und ziemlich großem Kern. Diese primären Lymphzellen ver-

mehren sich mitotisch und lassen die differenzirteren Leucocyten aus sich her-
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vorgehen. Vom 12. Tage an treten in ihnen eosinophile Granula auf; diese

granulirten Zellen vermehren sich, und am 16. oder 17. Tage ähnelt das Milz-

gewebe dem Knochenmark. Die Mitosen nehmen dann ab: schon die nur

1 Woche alten G. zeigen fast keine mehr, und die Bildung von Leucocyten
übernimmt dann das Knochenmark. Die Bildung von Erythrocyten in der

Milz erreicht ihr Maximum am 14. oder 15. Tage: die embryonalen runden
Blutkörperchen haben erst wenig Hämoglobin und einen runden Kern, zeigen

viele Mitosen und scheinen aus den primären Lymphzellen zu entstehen, da
sich alle Übergänge finden. Ähnlich, wenn auch nicht so deutlich, sind diese

Vorgänge bei Anas. [Tandler.]

Werzberg sieht bei vielen Amphibien, Reptilien und Fischen die gekörnten
Myeloidzellen, besonders die Specialformen, seltener die Eosinophilen, aus

Zellen vom Typus nicht nur der Myeloblasten (Großlymphocyten), sondern auch
der kleinen Lymph- und Leucocyten entstehen. Irgendwelche gekörnte und un-

gekörnte, nicht mehr basoplasmatische Specialzellen, desgleichen Eosinophile

nebst den lymphoiden Zellen sind wohl allenthalben vorhanden (Eosinophile

fehlen nur bei Petromyzon), während Mastzellen bei fast allen Fischen ver-

misst wurden, also den Eosinophilen nicht analog zu sein scheinen. — Hierher

auch Loewenthal(2).

KoMmannC) constatirt in Ausstrichen des Knochenmarkes von Testudo und
Cistudo, dass die gekörnten Leucocyten aus den Mononucleären des Markes
hervorgehen und die Körnchen in ihnen zuerst amphophil sind, dann aber zu

acidophilen Crystalloiden werden, die sich auch gegen Wasser und Salzlösungen

anders verhalten als jene. — Kolimann(^) dehnt diese Angaben auf Lacerta

und Tropidonotus aus , desgleichen auf die Vögel (erwachsene , außerdem von
Oallus und Anas Embryonen) ; hier scheinen aber die Körnchen von vorn

herein aus einer basophilen und einer acidophilen Substanz zu bestehen, von
denen jene allmählich eliminirt wird. [Mayer.]

Neumann verfolgt im Knochenmark von Rana fusca (aus Mai und Juni) den
Übergang von Spindelzellen zu rothen Blutkörperchen durch alle Zwischen-

stufen, ebenso an Frosch- und Krötenlarven. Darnach ist bei der Entwickelung
der rothen Blutzellen zwischen eine amöboide und eine stabile Zelle ein Stadium
eingeschaltet, in dem die Zelle weder amöboid noch stabil ist, sondern äußerst

labile Vitalität zeigt, sofort nach der Entfernung aus dem Körper in Agonie
verfällt und dem Zerfall entgegengeht. Die Blutplättchen von Homo und
anderer Säuger sind keine Analoga der Spindelzellen.

Weidenreich (^) behandelt in seinem kritischen Referate vorwiegend die

morphologischen Verhältnisse der weißen Blutkörperchen der Wirbelthiere

(auch iZbwo), zum Theil auch unter Bezugnahme auf einzelne Invertebraten.

Die Arbeit zerfällt in 3 Kapitel: das 1. umfasst die freien Zellen der Blut-

und Lymphbahuen und des Bindegewebes im ausgebildeten Organismus; das

2. behandelt ihre Genese, Regeneration und Involution; das 3. stellt die That-
sachen und Lehren von den Beziehungen der einzelnen Zellformen zu einander

dar. Verf. lässt für das Bindegewebe die ungranulirten lymphocytären Elemente
einen constanten Bestandtheil in kleinen und großen, wie im Blut durch Über-
gänge mit einander verbundenen Formen bilden. Besondere Formen von ihnen

sind die Clasmatocyten und Macrophagen , die aber auch im Blut auftreten

können. Die Plasmazellen sind besondere Functionszustände der lympho-
cytären Zellen, diese selbst also sowohl Blut- wie Bindegewebelemente. Die Mast-
zellen sind bei den Säugern dem Bindegewebe eigen und fehlen in dieser Form
dem Blute. Bei den Nichtsäugern sind Mastleucocyten und Bindegewebmast-
zellen gleichwerthig. Die eosinophilen Leucocyten sind im Bindegewebe con-
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stant vorhanden und entstehen auch dort. Die specialgranulirten Leucocyten

fehlen bei den Säugern im Bindegewebe, sind also im Gegensatz zu den

anderen Zellen nur Blutelemente; letzteres sind sie auch in beschränktem Maße
bei den NichtSäugern. Die serösen Höhlen zeigen in ihren Zellformen den

Charakter des Bindegewebes. Die Leucocyten sind also im Allgemeinen

nbiquitäre Zellformen. Die primitivste embryonale Form ist eine Zelle mit

großem kugeligem Kern und basophilem Protoplasma; aus ihr entstehen die

rothen Blutkörperchen sowie die farblosen granulirten und ungranulirten

Zellen, von denen sich aber jene nur in der Blutbahn erhalten können. Die

ersten Blutzellen erscheinen in- und außerhalb der Gefäße als Abkömm-
linge des Mesoblasts sowie in Verwandtschaft mit den Bindegeweb- und Endo-

thelzellen. Die Regeneration der leucocytären Elemente geschieht sowohl

durch Mitose schon diiferenter Formen als auch heteroplastisch aus undiflferen-

zirten Elementen vom ubiquitären kleinen und großen lymphocytären Typus,

die sich selbst mitotisch vermehren. Eine Trennung nach Organen besteht

nicht. Involution und Degeneration zeigen, dass die ungranulirten Elemente

die lebensfähigeren sind. Myeloblasten gibt es nicht. Die Leucocyten sind

also nur nbiquitäre bewegliche Körperzellen mit Anpassung an bestimmte Func-

tionen. — Hierher auch Weidenreich (2).

Patella fasst die Gründe zusammen, die für die Herkunft der im Blute

circulirenden, gewöhnlich als Lymphocyten bezeichneten Elemente von den

Blutgefäßendothelien sprechen. Hierfür kommen sowohl morphologische Ver-

hältnisse als auch Erwägungen über gleichzeitige Gefäß- und Blutveränderungen

unter pathologischen Bedingungen in Betracht.

An 68 Species von Knorpel- und Knochenfischen studirte Drzewina die

Histologie und Histo-Physiologie der granulirten Leucocyten und gelangte zu

der Ansicht, dass das Blut der Fische außerordentlich variabel zusammen-

gesetzt ist. Die granulirten L. können ganz fehlen, und man findet nur kleine

Lymphocyten oder noch Mononucleäre ; andere zeigen noch granulirte, entweder

neutrophile oder acidophile oder beide. Bei noch anderen, besonders den

Knorpelfischen herrschen die granulirten nicht nur vor, sondern haben auch

besondere Dimensionen, Form und Färbung. Ehrlich's Eintheilung verdient vor

der Weidenreich's den Vorzug. Einzelne Species der Selachier unterscheiden

sich scharf von einander durch ihre granulirten L., die sich in zwei Gruppen

trennen lassen, wobei die Neutrophilen zu fehlen scheinen. Im Gegensatz zu

den Selachiern ist das Blut der Teleostier mit einigen Ausnahmen arm an

granulirten Elementen. Diese hangen zwar in ihrer relativen Menge von

Fasten, Alter, Aufenthalt, Entsalzung und Übersalzung des Wassers ab, jedoch

können ganz entgegengesetzte Factoren gleichartige Veränderungen hervor-

rufen. — Hierher auch unten p 246 Kultschitzky.

Nach IViironesco sind die Myelocyten von H07710 nicht nur selber amöboid

beweglich (mit Jolly), sondern in ihnen streckt auch der Kern Zacken aus, die

den Pseudopodien analog sind. Ähnlich verhalten sich die Kerne von Leuco-
cyten. [Mayer.]

Die sogenannten großen mononucleären Leucocyten sind nach Pappenheim

& Ferrata nur breitleibige oder buchtkernige, meist schwach basophile Alters-

stufen der sogenannten großen Lymphocyten des Normalblutes; sie werden

Monocyten genannt. Die Kurloffschen Körperchen sind wohl gleicher Natur

wie die Azurgranula. — Alle übrigen (zum Theil unter Verwendung einer sehr

umständlichen Nomenclatur) Ansichten der Verf. dienen der unitarischen Auf-

fassung der Blutzellengenese zur Stütze.

Downey(^) lässt in den mesenterialen Lymphdrüsen von Felis Mastzellen
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aus den Lymphocyteu und Plasmazellen gebildet werden und betrachtet die

Plasmaz eilen als unter Umständen weiter differenzirungsfähig. Zwischen

Kern und Granulabildung scheinen indirecte Beziehungen zu bestehen; Granulo-

cyten können aus Lymphocyteu hervorgehen (gegen Ehrlich). Die histio-

genen Mastzellen kommen zwar nicht im Blut vor, sind aber den granulirten

Leucocyten völlig gleichwerthig. Lymphoides und myeloides Gewebe sind also

nicht absolut diflerent.

Downey(2) untersuchte an Polyodon, Amhlystoma^ Rana, Thamnophis und
Säugern (auch Homo) die Plasmazellen. Er findet sie bei allen normalen

Warmblütern reichlich in bestimmten Regionen, aber auch reichlich in bestimmten

Regionen der Kaltblüter. Sie unterscheiden sich von allen Arten lymphoider

Zellen, stammen von Wanderzellen und Fibroblasten ab, hauptsächlich aber von

den kleinen lymphoiden Wanderzellen. Sie bilden nur eine besondere Form
der anderen Elemente und sind secretorisch. Eine besondere Form sind die

mit Rnsselschen Körperchen.

Zwischen den Endothelzellen des Mesenteriums von Rana findet Carrasco

»intercalirte« kleine granulirte Zellen. Sie unterscheiden sich von den Endothel-

zellen durch die große Affinität ihrer Granula zu Eosin, ihren glatten Rand
und ihre intensive Kernfärbung. Sie füllen entweder genau den Raum zwischen

den Endothelzellen aus und sind mehr oder weniger scharf begrenzt, oder

breiten sich unter diesen aus oder werden schließlich ganz von diesen bedeckt.

Wahrscheinlich ist die letzte Form die ursprüngliche: die Zellen lagen zuerst

im subepithelialen Bindegewebe und rückten dann theilweise oder ganz an die

Oberfläche. Es gibt zwischen diesen Formen einige kleine tinctorielle und for-

male Unterschiede (z. B. Neigung der subepithelialen Zellen zur Anhäufung, zur

spindeligen Form etc.). Den eosinophilen Leucocyten sind sie sehr ähnlich,

haben aber stets nur 1 Kern und sind anders gruppirt. Vielleicht stammen
sie von einer anderen lymphatischen Zellart mit der gleichen Affinität zu Eosin.

[Tandler.]

Cesaris Demel(^) findet an den mit Nilblau gefärbten Nativpräparaten des

Blutes von Gallus, Anas, Columha, Schildkröte, Lacerta, Triton^ Rana etc.,

dass die von Anderen den Blutplättchen der Säuger gleichgestellten Hayemschen
Hämatob lasten den granulirten Mononucleären der Säuger entsprechen. Ihre

Einschlüsse sind besonders den Kurloffschen Körperchen ähnlich. Die Ver-

schiedenheit ihrer granulären Stractur ist der Ausdruck des Functionszustandes.

Die Leucocyten lassen sich überhaupt eintheilen in polynucleäre oder granulo-

stabile und mononucleäre oder granulosecretorische. Für die Hämatoblasten ist

vielleicht die Bezeichnung Thromboleucocyten angebracht. — Hierher auch

Cesaris Demel(2).

Bei Homo, Equus cab. und asinus coagulirt nach Aynaiid das unter gewissen

Bedingungen aufgefangene Blut vor der Agglutination der Blutplättchen im
Gegensatz zu dem von Canis, Lepus und Felis, wo diese auch leichter zerfallen.

Die Blutplättchen bestehen aus 2 verschiedenen Substanzen, bilden in der Norm
runde, ebene Scheiben und sind sehr beweglich. Als 3. Formbestandtheil des

Blutes sind sie von dessen anderen Elementen unabhängig und fehlen in

Knochenmark und Lymphknoten. In der Milz kommen sie vor, doch lässt sich

nicht feststellen, ob sie in Abhängigkeit von irgend welchen Elementen der

Milz stehen, also ob es sich um ein autochthones oder ein importirtes Element

handelt. Die Exstirpation der Milz bewirkt nicht ihr Verschwinden, was gegen

ihre etwaige Entstehung an dieser Stelle spricht. Sie sind keine Trümmer von

Erythro- oder Leucocyten und auch in ihrer Menge von diesen unabhängig.
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b. Herz and Blutgefäße.

Favaro(^) unterscheidet bei den Anamniern 3 Typen der Sinusklappen.
Die von Äcanthias ist eine Duplicatur des Myo- und Endocards; zwisclien den
beiden Schichten des Myocards, von denen die eine in das des Sinus, die

andere in das des Atriums übergeht, liegt Bindegewebe. Den 2. Typus re-

präsentirt Äeipenser: die Klappe besteht nur aus gewuchertem Endocard. Den
Übergang zwischen den beiden Typen bildet die Klappe von Esox, wo einer

Falte des Myocards ein Endocardkissen aufsitzt. Ähnlich wie Acanth. verhält

sich Petromyzon, besonders als Larve. Die Amphibien nähern sich mehr dem
Übergangstypus der Teleostier.

Favaro(^) beschäftigt sich mit der Frage der Homologie des Bulbus arte-

riosus der Teleostier und des Conus arteriosus der Selachier. Er meint,

dass sie nur nach der Ausdehnung der Endocardwülste im Ausflussrohr des

Herzens entschieden werden könne. Auf das Vorhandensein von Myocard ist

kein Gewicht zu legen. Das Endocard des Conus setzt sich in die Intima und
Media des Truncus arteriosus fort, das Myocard in die Adventitia des Truncus.

Jenes der Selachier, Ganoiden und Amphibien ist der Intima und Media des

Bulbus der Teleostier und Petromyzonten homolog. Die einzige Gruppe von

Semilunarklappen der Tel. und Petr. ist der caudalsten Reihe der Klappen der

Sei., Gau. und Amph. homolog. Der Conus, der bei einigen Tel. vorhanden

ist, entspricht der Basis des Bulbus der übrigen Tel. Die Bulbuskissen der

Petr. entsprechen größtentheils der mittleren und cranialen Partie der Bulbus-

wülste, resp. Klappenreihen der Sei. Der Bulbus arteriosus ist demnach nur

ein Conus, dessen Myocard und differenzirte Klappen auf das Ventrikelende

beschränkt bleiben, während das übrige Endocard sich verdickt und die Tunica

propria (Intima und Media) des Bulbus bildet.

Über den Ventrikel der Knochenfische s. L Sala, den feineren Bau des

Fischherzens Pogonowska.

Dehaut findet am Herzen von Euproehts Rusconü, dem die Lungen fehlen,

trotzdem 2 wohlgetrennte Atrien: das rechte ist zwar größer als das linke, doch

ist diese Differenz nicht dem Ausfall der Lungen zuzuschreiben, da sie sich

auch bei Rana und Bufo findet. E. montanus zeigt äußerlich keine Theilung

der Vorhöfe.

Dal Piaz(^) macht Angaben über das Gewicht des Herzens von 285 Zono-

trichia leucophrys und erörtert ausführlich die Umstände, die das relative Herz-

gewicht beeinflussen können. — Über das Herz von Kogia s. oben p 95 Le

Danols(2). — Hierher auch Strohl. [Mayer.]

Dal Piaz(*) beschreibt die muskulöse Klappe des rechten Atrioventricu-
larostiums von Dromacus. Auf dem Querschnitt zeigt sich, dass die Klappe,

die an der freien Kammerwand befestigt ist, sowohl an ihrem Ansatz am
Annulus fibrosus, als auch an ihrem freien Rande zugeschärft ist. Der freie

Rand ist nur an einer Stelle durch ein Muskelbündel mit der vorderen Ventrikel-

wand wie durch einen Papillarmuskel in Verbindung. Der vordere Rand der

Klappe geht in das Septum über, das hintere Ende ist frei. Die Musculatur

der Klappe ist nur mit der der Kammer in Verbindung. Sie besteht aus einer

mittleren Längsschicht, parallel dem Annulus fibrosus, und aus 2 Lagen querer

Muskelzüge, die vom Annulus fibr. zum freien Rande der Klappe an deren

Innen- und Außenfläche ziehen. Letztere sind nur an der Stelle des Papillar-

muskels mächtig entwickelt, wo sie den Zusammenhang mit der Ventrikel-

musculatur vermitteln. Die Function der Klappe macht diese Faserrichtung

verständlich. Durch den Blutdruck wird während der Systole der freie Rand

ü
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der Klappe an das Septum augepresst, dabei verdickt sich die Klappe durch

ihre Quermusculatur beträchtlich, während ein Umschlagen in den Vorhof durch

die Verbindung der Quermusculatur mit der Kammermusculatur (M. papillaris)

verhindert wird. Das Bindegewebe der Klappe ist hauptsächlich an ihrer

Kammerfläche entwickelt. Im Winkel zwischen Klappe und Ventrikelwand ver-

laufen zahlreiche elastische Fasern. Ein den Vorhöfen und Kammern gemein-

sames Brückenmuskelsystem war nicht auffindbar.

Über das Herz der Haussäugethiere s. Schubert, das Septum ventric. von

Ovis etc. Jarisch, den Knorpel im Herzen von Lepus Vanzetti(^,2).

Nach Ärgaud(3) besteht die Valvula Eustachii von Homo aus einer La-
mina fibrosa, die auf der einen Seite mit dem Vorhofsendocard, auf der anderen

mit der Intima der Vena cava inferior bekleidet ist. Außerdem enthält sie

zahlreiche Muskelfasern, die vom Anheftungsrand zum freien Rand der Klappe
verlaufen, aber im Gegensatz zur Valvula Thebesii nur wenige Nervenfasern.

Die Todarosche Sehne, ein Bindegewebzug, der von der rechten Seite der

Aortenwurzel zur Valvula Eustachii zieht, ist nur an breiten Klappen deutlich

und hat wohl die Klappe zu spannen.

Torrigiani untersuchte Entwickelung und Structur des Sinus Valsalvae
und der Arterienklappen von Homo an Feten, Neugeborenen und Er-

wachsenen, Er kommt zu folgenden Resultaten. Im 2. Embryonalmonat haben
die Sinus Vals. eine basale Wand, die sich bei Bos und Ganis weiter ent-

wickelt, dagegen bei H. zurückbildet, mehr noch an der A. pulmonalis als an

der Aorta. Dabei entfernt sich das Ende der eigentlichen Gefäßwand immer
mehr vom Ansatz der Taschenklappen. Nur an der ganzen hinteren und dem hin-

teren Theile der linken Aortenklappe endet die Gefäßwand am Ansätze der Klappen.

Von dem breiten Bindegewebstreifen an dieser Stelle entspringt das Skelet des

Aortenzipfels der Valvula mitralis. Der Aunuhis fibrosus erscheint an den

Arterienostien schon im 2. Embryonalmonat und ist bereits im 6. definitv aus-

gebildet. Der Annulus der A. pulmonalis ist weniger dicht, aber in der

Richtung der Gefäßwand besser entwickelt als der der Aorta. Elastische Fasern,

zum größten Theil horizontal angeordnet, kommen spärlich in beiden Annulis

vor, doch sind sie an der Aorta weniger zahlreich, während ihr Verhältnis in

den Klappen selbst an beiden Arterien umgekehrt ist. Die Klappe besteht aus

2 Schichten, zu denen bei den Aortenklappen eine mittlere hinzukommt. Von
der Stelle an, wo die eigentliche Gefäßwand endet, ist die Innenfläche des Sinus

mit einer subendocardialen elastischen Membran bekleidet, die keiner der

Schichten der Arterienwand entspricht.

Haas untersuchte die Blutversorgung des Reizleitungsystems bei Homo^
Ganis und Bos. Bei H. spielt die rechte Coronararterie die Hauptrolle.

Tawarascher Knoten, Hauptbündel und der Anfang beider Schenkel werden von

der A. septi fibrosi von hinten her versorgt; die hinteren Äste des linken

Schenkels erhalten ihr Blut ebenfalls von der Coronavia dextra durch den

Ramus septi ventr. sup. Die vorderen Äste des linken Schenkels versorgt die

linke Kranzarterie, der rechte Schenkel liegt an der Grenze des Vertheilungs-

gebietes beider Kranzarterien. Bei G. ist der Ramus septi fibrosi sehr schwach.

Die Hauptrolle spielt hier die vordere Septumarterie, die sich knapp nach dem
Ursprung der linken Coronararterie abzweigt oder direct aus der linken Aorten-

tasche kommt. Sie anastomosirt mit dem R. septi fibrosi und versorgt Haupt-

bündel, rechten und linken Schenkel. Bei B. sind linke und rechte Coronaria

an der Versorgung des Hisschen Bündels ziemlich gleich betheiligt, erstere

durch den R. septi fibrosi, der von hinten, letztere durch einen Ast, der von
vorn her an das Bündel herantritt.
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Mail untersucht die Faser Systeme des Herzens von Homo. Im Allgemeinen
besteht die Herzwand aus V-förmigen Muskelfasern. Die an der Außenwand
entspringenden erreichen die Spitze, biegen hier am Vortex in spitzem Winkel
ab und laufen an der Innenwand zur Basis zurück. Je weiter nach innen die

Fasern entspringen, desto weiter von der Spitze biegen sie ins Innere ab, und
desto stumpfer sind die Winkel an der Umbiegungstelle. Verf. unterscheidet

den Tractus bulbospiralis, der vom Bulbus, der Aortenwurzel und der Vorder-
seite des Ost. ven. sin. entspringt, und den Tr. sinospiralis, der von der

Hinterseite der Ostia venosa seinen Ursprung nimmt. In den Hauptziigen nimmt
die Bulbusspirale folgenden Verlauf. Die Fasern treten an der Spitze in

das Cornu posterius des linken Vortex, biegen hier nach innen ab, umkreisen
den linken Ventrikel als mittlere Muskelschicht und enden wieder an der Aorten-
wurzel, am Septum membran. und Annulus fibrosus. An ihrem Ursprung sind

sie in eine oberflächliche und eine tiefe Lage theilbar. Die Sinusspirale
tritt nach ihrem Verlauf an der Oberfläche in das vordere Wirbelhorn, wo sie

sich mit einem Muskelzug vereinigt, der vom Sept. membr. kommt und im
Septum schräg vorwärts zieht. Vom Wirbel aus gelangen die meisten Fasern
in die Papillarmuskeln des linken Ventrikels, wo sie enden; andere umgreifen

blos den Conus arteriosus. Zu diesen Zügen gesellt sich einer, der vom Sept.

membr. im rechten Ventrikel abwärts zieht, um in den linken Papillarmuskeln

zu enden. Ein nach Mac Callum im Ganzen aufgerolltes Herz zeigt, falls man
den Atrioventricularring intact lässt, dass bei der Systole die oberflächlichen

Spiralfasern gestreckt, die tiefen aber noch mehr eingerollt werden, wodurch
das Blut wie beim Ausringen eines nassen Tuches ausgepresst wird. — Hierher

auch Wideröe und oben p 134 Jordan (^) etc.

Athanasiu & Dragoiu(V) beschreiben zunächst die Vertheilung der elastischen

Fasern im Herzen von Cavia, Lepus, Canis und Bos nach einer Modification

der Ramönschen Methode. Es findet sich ein Netz grober Fasern zwischen den
Muskelbündeln (Rete interfasciculare), eins an der Oberfläche der Bündel (R. per-

pendiculare), endlich ein Netz feiner Fasern, die in die Bündel eintreten und
die einzelnen Muskelfasern umspinnen (Rete intrafasciculare). Bei der Färbung
nach R. imprägniren sich auch das Sarcolemm und die helle Querscheibe der

Muskelsubstanz, wodurch diese als elastische Elemente charakterisirt werden. —
Das Herz von Rana^ das man für bindegeweblos hielt, enthält elastische Fasern
in derselben Anordnung, wie bei den Säugern. Die Function dieses elastischen
Systems ist der Muskelaction antagonistisch, wodurch nach der bei der Systole

erfolgten Compression der elastischen Elemente das Myocard in die Ausgang-
stellung gebracht wird. Umgekehrt wird nach der passiven Dehnung durch

das einströmende Blut die Systole eingeleitet. Durch den Zusammenhang der

elastischen Netze im Myocard mit den elastischen Fasern der Blut- und Lymph-
gefäße wird eine besonders günstige Circulation in der Ruhe des Herzens, also

während der Diastole, garantirt.

O'Donoghue(^) beschreibt 2 Herzmissbildungen von Rana temj). Beide

Male ist das Herz zweilappig; der vordere Lappen, der Ventrikel, liegt zwischen
Zungenbein und ventralen Kopfmuskeln, der hintere erwies sich als Atrium.

Aus dieser ungewöhnlichen Lage folgt ein ganz anderer Verlauf des Truncus
arteriosus und der großen Venen, da der Sinus venosus weiter hinten lag als

normal. — Der 2. Fall war durch eine Varietät des Venensystems complicirt:

die V. abdom. ant. ist nicht wie normal secundär mit dem Pfortadersystem ver-

bunden, sondern mündet in die linke Subclavia.

Dragendorff untersucht an Vertretern aller Vertebratenclassen die Verände-
rungen der Arterienwand an der Stelle des Abganges von Ästen. Die Fülle
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der Formen lässt sich auf den Randwulst und den Trichter zurückführen.

Jener, d, h. eine Verdickung, die in das Lumen vorragt, kann bei länglicher

Abgangsöffnung in eine Lippenbildung übergehen. Der Trichter kommt bei

spitzwinkligem Abgang des Astes dann zu Stande, wenn sich an der scharfen

Kante ein Randsaum findet, der eventuell mit 2 Schenkeln weit über die stumpfe

Neigungskante reichen kann. Auch zur Taschenbildung kann es kommen; hier

ist im Grunde einer gegen den Blutstrom gerichteten Tasche die Abgangs-

öffnung des Astes sichtbar. Diese Gebilde sind bei den Fischen zum Theil

noch in ihren Anfängen vertreten, erreichen bei den Amphibien ihren Höhe-

punkt, sind bei den Reptilien mit Ausnahme der Schildkröten schon in Rück-

bildung begriffen, fehlen den Vögeln fast ganz, treten aber bei den Säugern

(auch Homo) in bald gut, bald schlecht ausgeprägten Andeutungen auf. Sobald

die Abgangsöffnungen die Weite verlieren, die sie noch bei Fischen haben, und

die Abzweigungswinkel spitzer werden, werden die entstehenden Kanten stärker

beansprucht und reagiren darauf mit stärkerer Gewebproduction. Außer der

Fähigkeit, das Blut mit dem geringsten Widerstand in den Ast zu leiten, kommt
den Gebilden ein Einfluss auf die Veränderlichkeit des Lumens der Abgang-

stelle zu. Diese Fähigkeit, den Blutzutiuss zu den Organen gerade an den

Abgangstellen der Arterien zu reguliren, lässt ihre besonders mächtige Aus-

bildung bei niederen Vertebraten verstehen, da hier die Wand der Arterien

nur gering entwickelt ist und zu einer Regulation vielleicht nicht ausreicht.

Jordan (*) beschreibt bei Cavia und Didelphys eine eigenthümliche Anordnung

der Muscularis an den Zweigen der Arteria pulmonalis. Die circuläre

Musculatur ist nämlich stellenweise besonders verdickt, nicht nur an den

kleinereu Ästen, sondern bis an den Hilus. Eine ähnliche Anordnung ist nur

bei den tiefer stehenden Säugern (D., C, J5os, Ovis, Sus) vorhanden, bei den

höheren {Equus, Felis ^ Ccmis, Homo, Lejnis, Mus, Vesperugo) nicht, und Verf.

bringt sie mit der Möglichkeit in Verbindung, die Thiere, denen sie zukommt,

anaphylactisch durch Asphyxie acut zu tödten.

Rothfeld beschäftigt sich mit den elastischen Radiärfasern in der Arterien-

wand von Homo und kommt zu dem Schlüsse, dass diese Fasern ihrer Her-

kunft nach in 3 Gruppen zerfallen: in 1) solche, die direct als feine Fasern

von der Elastica externa oder der innersten Schicht der Adventitia abgehen;

2) solche, die von einem mit den elastischen Elementen der Adventitia in Zu-

sammenhang stehenden Knäuel ihren Anfang nehmen, und 3) solche, die vom
Zerfall einer dicken durch die Media radiär verlaufenden Faser herrühren. Sie

kommen auch in der Wand der kleinen Arterien vor.

Um den Verlauf der Blutgefäße an Amphibienlarven darzustellen, schädigt

Rost die Blutkörperchen durch Hydroxylamin und färbt die Kerne intra vitam

mit Methylenblau (oder Thionin und Toluidinblau, Fixirung nach Bethe) oder

bewirkt durch' Toluylendiamin oder Arsenwasserstoff eine Thrombose und färbt

die fixirten Objecte. Die Blutgefäße heben sich dann wie bei künstlicher In-

jection von der Umgebung ab. Sehr deutlich werden auch die Rumpfarterien
an 60-72 Stunden bebrüteten Keimscheiben von Gallus.

Dziurzynski, der die Neubildung der Blut- und Lymphgefäße im sich

regenerirenden Schwänze der Larven von Rana und Pelobates studirte, gelangt

zu folgenden Schlüssen. Im Regenerat entstehen zuerst die Blut-, dann die

Lymphgefäße, letztere im Anschluss an die vorhandenen. Um die neue Chorda

bildet sich ein besonders dichtes Blutgefäßnetz. Das Regenerat ist stets kürzer

als der amputirte Theil, aber demselben proportional; sein rascheres Wachsthum
nach Amputation eines größeren Stückes steht mit der besseren Ernährung des

Stumpfes in Zusammenhang. Im fertigen Regenerat sind die Lymphgefäße in

Zool. Jahresbericlit. 1911. Vertebrata. 23
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der Wachsthumsrichtung ausgezogen. Das Blutgefäßnetz ist dichter, was auf

gesteigerten Stoffwechsel hinweist. Überwinterte Larven von P., die normal

eine etwas andere Vertheilung der Lymphgefäße im Schwänze aufweisen, re-

generiren die Lymphgefäße der Musculatur nicht. Manchmal kommt es durch

Einwachsen von regenerirten oberflächlichen Gefäßen zur Neubildung des Muskel-

netzes. Hier sind die übrigen regenerirten Lymphgefäße besonders schön in

der Wachsthumsrichtung gestreckt, so dass manchmal die Netzbildung unterbleibt,

und parallele Gefäße den Schwanz durchziehen.

Über die gi-oßen Gefäße von Fischen s. oben p 90 Jungersen, den Schwanz-

sinus von Petromyxon Favaro(^).

Ziegenspeck betont aufs Neue gegen Pohlman [s. Bericht f. 1909 Vert.

p 233] sein Gesetz der Halbirungen des Fetalkreislaufes bei Homo. Die

Experimente Pohlman's sollen nicht gegen, sondern zum Theil für Verf.'s

Theorie sprechen.

Allis{^) beschreibt die Kiemenbogenarterien und Carotiden von Chlamy-
doselachus. Die Aa. afferentes der Kiemenbogen und des Hyoidbogens sind

dorsal und ventral von der Kieme durch Längsanastomosen verbunden. Ähnliche

Anastomosen bestehen zwischen den abführenden Arterien. Von der ventralen

Anastomose entspringen die Aa. coronariae cordis, von der dorsalen in den

Kiemenbogen Gefäße, die den ganzen Bogen durchsetzen, so dass in jedem
Kiemenbogen ein Vas efferens vor, ein anderes hinter der A. afferens verläuft.

Im Hyoidbogen ist nur das hintere der beiden entwickelt. Dieses gibt zunächst

die A. afferens der Pseudobranchie ab, nimmt dann die dorsale Anastomose
vom 1. Kiemenbogen auf und vereinigt sich durch 2 Äste mit der Aorta dors.

lat. Der hintere dieser beiden Äste ist ihre eigene Fortsetzung, der vordere

viel stärkere ein secundäres Gebilde. Von hier an wird die dorsale Aorta zur

Carotis communis. Diese theilt sich bald in die Gar. externa und interna.

Erstere gibt eine A. orbitalis, maxillaris und mandibularis ab. Letztere empfängt

die abführende Arterie der Pseudobranchie, nachdem sie sich mit der der

anderen Seite verbunden hat, und theilt sich nach Abgabe der A. optica in

die Aa. cerebri ant. und post. Das zuführende Gefäß des Mandibularbogens

entspringt vom Anfange der A. efferens hyoidea und endet nach Abgabe eines

Gefäßes, das den Hyoidbogen betritt, mit je 1 Ast im Ober- und Unterkiefer.

Allis(*) beschreibt sehr ausführlich die Arteria pseudobranchialis und die

Carotiden von Polyodon. Vom Ursprünge des 1. zuführenden Kiemenbogen-

gefäßes entspringt eine Arterie, die nach kurzem Verlauf cranialwärts den

Hyoidbogen erreicht und sich hier typisch als Aortenbogen verhält. Die A.

afferens des Mandibularbogens, d. h. die Pseudobranchialarterie, geht vom
Anfang der A. efferens des 1. Kiemenbogeus aus. Die A. eff. des Mandibular-

bogens vereinigt sich nach complicirtem Verlauf mit der Carotis interna. Nach

der Aufnahme des rückführenden Gefäßes des 1. Kiemenbogeus wird die dorsale

Aorta zur Carotis communis. Sie theilt sich bald in Car. int. und ext. Letztere

gelangt durch ein eigenes Foramen in den Canalis facialis, gibt in ihm die

A. hyo-opercularis ab — diese entspricht dem Vas eff. des Hyoidbogens, das

aber seinen Zusammenhang mit dem Vas äff", verloren hat — und durchzieht

ihn bis an sein vorderes Ende, wo sie nach Abgabe einiger Zweige in die

A. orbitonas. und max.-mand. zerfällt. Die Car. int. läuft ein Stück weit

parallel mit der A. eff. der Pseudobranchie und verschmilzt mit ihr auf eine

kurze Strecke. Der größte Theil der Pseudobranchialarterie löst sich aber bald

als A. ophthalm. magna von der Car. int. ab. Diese zerfällt im Cavum cere-

brale in die A. nervi optici und die Aa. cerebri ant. und post.

La Rocca beschreibt die Vorgänge bei der Rückbildung der Carotis in-
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terna an Föten von Bos, wie sie schon 1898 von Tandler beschrieben wurden,

dessen Arbeit er nicht kennt.

Über die Hirngefäße von Plecotus s. oben p 149 Dorello.

Nach Dandy & Goetsch wird bei Canis der Vorderlappen der Hypophyse
von 18-20 kleinen Arterien versorgt, die meist von der vorderen Hälfte des

Circulus Willisii kommen und sich gegen den Stiel der Hypophyse wenden.

Außerdem zieht von der hinteren Hälfte des Circulus ein Netz feiner Arterien

über die Corpora mammillaria gegen die Hinterseite des Infundibulums. Die

Capillaren dieser Gefäße ergießen ihr Blut in weite Sinus, die nur von Endo-
thel ausgekleidet sind, in directem Contact mit den Drüsenzellen stehen und wieder

in Capillaren übergehen; aus diesen entstehen die kleinen, genau wie die

Arterien angeordneten Venen, die einen dem Willisschen ähnlichen Circulus

bilden, dessen Blut in die Vena magna fließt. Die Pars intermedia, nicht so

reichlich vascularisirt wie der Vorderlappen, bezieht ihr Blut aus deu Gefäßen

des Stieles, der benachbarten Hirnantheile und des Hinterlappens. Auch die

Venen ziehen wieder zu jenen der Pars glandularis und nervosa der Hypo-
physe. Der Hinterlappen bekommt sein weniges Blut von einer kleinen Arterie,

die durch Vereinigung zweier symmetrischer Äste der Carotis int. entsteht und
zwischen beiden Duralamellen die Pars nervosa in ihrem Centrum erreicht; aus

ihm treten eine einzelne Vene und einige kleine von ihr unabhängige Venen,

die in den circulären Sinus münden. Die Parahypophyse erhält ihr Blut

durch einen medianen Ast der Arterie des Hinterlappens und einen bilateralen

Ast der Car. int., für den Blutabfluss sorgt eine kleine Vene. Zwischen Lobus
ant. und post. besteht ein Collateralkreislauf.

Über die Gefäße der Thyreoidea der Fische s. oben p 218 Ferguson(^)

und p 219 6udernatsch(2).

Goldschmidt stellt vergleichend-anatomische Untersuchungen über das Ver-

halten der Aorta im Hiatus aorticus der Säugethiere an. Weder einen Arcus

tendineus noch einen Muse, phrenicoaorticus haben Tamandua, Bradypus, Felis

catus dorn., Canis fam. und vulpes^ Mus, Herpestes, Talpa, Ursus, Lcpus, Bos,

Ovis, Pteropus, Cercopithecus, Chiromys, Hapale] ein Sehnenbogen ist vorhanden

bei Felis catus ferus, Meles, Erinaceus, RJiinocerus, Cercopithecus, Hylohates,

Homo; einen Phrenicoaort. haben Sarcophihcs, Vesperugo, Cervus capr., Bos,

Ovis, Mus, Canis vulpes, Spermophilus, Myopotamus, Cephalophus, Gazella,

Ateles, Satyrus, Troglodytes, Cynocephalus, Herpestes, Hylohates, Homo; statt

des Muskels besteht eine festere bindegewebige Verbindung bei Echidna, Auchenia,

Ateles und Homo. Die Bedeutung des Sehnenbogens ist bekannt. Der Phrenico-

aort. hebt bei der Contraction den entsprechenden Theil der Gefäßwand ab und
eröffnet dadurch das Lumen. Ebenso wirken die Muskelzüge zwischen Aorta

und Zwerchfell. In den Fällen mit bindegewebiger Verbindung bestehen

Schwankungen in der Größe des Hiatus der Aorta. Unter den Schutzapparaten

der Aorta spielt der Phrenicoaort. eine große Rolle.

Hochstetter sieht bei 6 Satyrus die Caudalis von der dorsalen Wand der

Aorta fast immer vor dem 3. Lendenwirbel entspringen und von ihr das vor-

letzte und letzte Paar der Lumbales ausgehen. Die Stelle der Aortentheilung
variirt dagegen vom Vorderrande des 3. bis hinter die Mitte des 4. Lenden-
wirbels. Bei 29 von 44 Lepus cun. theilt sich die Aorta am Hinterrande des

25. präsacralen Wirbels, die Caud. entspringt am Vorderrande desselben Wirbels

lind gibt die vorletzten und letzten Lumbaiarterien ab; bei den 15 anderen

theilt sich jene in oder hinter der Mitte des 26. Wirbels, und die Caud. ent-

springt zwischen dem 25. und 26. Wirbel und gibt nur das letzte Lumbal-
arterienpaar ab. Beim Versuch einer ontogenetischen Behandlung dieser Varietäten

23*
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kommt Verf. auf die Gefäßwanderung und vertheidigt dabei gegen Broman

die wahre oder active Wanderung (Tandler). Als Beispiel führt er zunächst

die Entstehung der Trunci communes für die Intercostalarterien bei Gallus an.

Hier rücken bei der Entfernung der Aorta von der Chorda dors. die Ursprünge

dieser paaren Arterien allmählich gegen einander und bilden schließlich einen Tr.

communis, ohne aber dabei zu verwachsen. Ferner verschiebt sich bei G. durch

das Wandern der Darmarterien der Ursprung der Coeliaca um mindestens

8 Segmente, ohne dass dabei secundäre Wurzeln oder eine Verwachsung der

Gefäße auch nur angedeutet wäre. Bei der Entwickelung des Truncus hypo-

gastrico-sacralis von Felis endlich handelt es sich auch nicht (gegen Broman)

um eine Verschmelzung der Iliacae communes, da der Theilungswinkel der

Aorta immer ein stumpfer bleibt, vielmehr verschiebt sich der Ursprung der

IL ext. von der II. comm., ebenso der der Iliolumbalis von der II. ext. allmählich

auf die Aorta. Bei jungen Embryonen von L. nun theilt sich die Aorta vor

dem 26. präsacralen Wirbel; aus ihrer dorsalen Wand entspringt das letzte

Lumbalarterienpaar ; später wandert die Stelle der Theilung um 1/2 oder einen

ganzen Wirbel cranialwärts, wobei die Caud. den Ursprung des letzten Lumbal-

arterienpaares übernimmt, und der Ursprung der Caud. selbst rückt so weit

nach vorn, dass auch das vorletzte Paar von ihr ausgeht. Um eine Wachsthums-

diflferenz zwischen Aorta und Wirbelsäule handelt es sich nicht, da die Inter-

costal- und Lumbaiarterien ihren rein queren Verlauf beibehalten. Fast alle

Embryonen von Homo zeigen die Theilung vor dem letzten, die Erwachsenen

(unter 50 Jahren) vor dem vorletzten Lendenwirbel. Eine andere Art der

Verschiebung nach vorn geht mit dem schiefen Verlaufe der Segmentalarterien

einher, ist daher durch Wachsthumsdifferenzen bedingt.

Über die Circulation in der Leber von Sus etc. s. Debeyre(2).

Ogushi(^) stellt das Pfortadersystem in Niere, Nebenniere und Hoden von

Trionyx mit Metallcorrosion und Tuschinjection dar. Bei der Niere hält sich

die feinere Vertheilung der Venen an den Aufbau des Organes aus bandförmigen

Lappenzügen. Der Übergang zwischen den zu- und abführenden Venen war

nur mit Tusche nachweisbar. Bei der Nebenniere fallen die Weite der ca-

pillaren Venenverbindungen und die varikösen Erweiterungen der kleineren

Stämme auf, was auf eine beträchtliche Verlangsamung des Blutstromes schließen

lässt. Daher wird wohl das Secret der Nebenniere eher von den Venen als

von den Lymphgefäßen abgeführt; dafür spricht auch, dass oft die Tusche in

die Intercellularräume austritt. Im Hoden liegen die kleineren Äste zwischen

den frontal gestellten scheibenförmigen Läppchen des Organes, während die

gröberen Zweige unter der Albuginea quer verlaufen.

Möilendorff untersucht die Entwickelung der Darmgefäße und des Vor-

nierenglomerulus an Larven von Bomhinator, bei denen sich gerade die ersten

Umbildungen des Darmcanales vollziehen. Anfänglich wird der noch gerade

Darm durch paare ganz feine Queräste der Aorta versorgt; mit den Cardinal-

venen ist das arterielle System direct durch Gefäße verbunden, die sich an der

dorsalen Kante der Seitenplatte von den Quergefäßen abzweigen, dann aber

größtentheils zu Grunde gehen und nur in der Vornierenregiou die Vasa effe-

rentia der Glomeruli bilden; sie sprechen für eine gemeinsame Entstehung von

Aorta und Cardinalvene aus demselben Material. Nur die Theile der Quer-

gefäße, die, zwischen Darmwand und Splanchnopleura verlaufend, in das Dotter-

gefäßnetz einmünden, gelangen zu bleibender Bedeutung. — Der Glomerulus
entwickelt sich aus einem Blutsinus, der da entsteht, wo sich der Darmast vom
Cardinalvenenantheil des Quergefäßes trennt, dann seine Verbindung mit den

Darmästen aufgibt, während der genannte Antheil des Quergefäßes zum Vas

I
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efferens glomeruli wird. Aus den Darmästen bilden sich durch Anastomosen
der indessen unpaar gewordenen Queräste Längsbahnen, mit deren Auftreten

die Queräste successiv schwinden. So entstehen die Aa. mesenter. ant. und
post. ; ein Längsgefäß im dorsalen Mesenterium versorgt also den Darm durch

zahlreiche ihn umgreifende Seitenzweige. Bei der Coeliaca wird nicht eine

vordere Längsanastomose zum Hauptstamme, sondern das Blut sucht sich, dem
Verlaufe des Pancreas folgend, an dessen rechtem Umfang eine neue Haupt-

bahn; die dorsale Längsanastomose beschränkt sich auf die Versorgung des

Ösophagus. Diese Umordnung des Darmgefäßsystems wird wohl durch mehrere

Factoren verursacht: 1) werden durch das Fortschreiten der Cölomausbildung

die paaren Äste der Aorta an einander gedrängt, und die Längsstämme ver-

lagert (dieselbe Rolle wie das Cölom spielen die Umlagerungen der Organe, zu

denen Arterienbahnen eine Lagebeziehung aufweisen); 2) kommen die Längs-

anastomosen dadurch zu Stande, dass der Blutstrom in einer einzigen schräg

zum Hauptstamm verlaufenden Seitenbahn weniger Widerstand findet, als in

zahlreichen senkrecht vom Hauptstamm entspringenden Zweigen; 3) spielt auch

der Entwickelungsgrad der Versorgungsgebiete eine Rolle.

Markowski(i) beschreibt den schon von Ulbrich [s. Bericht f. 1910 Vert.

p 243] gefundenen Venen sin US in der Orbita von Lepus. Dieser ist (wie die

Orbita) ein kegelförmiger Raum; Muskeln, Nerven und Gefäße des Augapfels

verlaufen durch einen Canal in seiner Achse, und die Hardersche Drüse liegt

zum größten Theil in einer Einstülpung des Sinus, wie der Augapfel in einer

pfannenartigen Vertiefung an der Vorderfläche des Blutraumes. Die Drei-

theilung des Sinus nach ü. entspricht dem inneren Bau nicht, da die zahl-

reichen Scheidewände im Sinus mit den äußeren Furchen nicht correspon-

diren. Der Sinus steht mit 4 größeren Kopfvenen in Verbindung: mit der

V. angularis, ophthalm. ext., orbit. inf. und an der Spitze mit dem Plexus

pterygoideus. Verf. beschreibt nun dieses Venengeflecht genauer, aus dem
unter anderen die Vv. max. int. sup. und inf. entstehen. Die 4 Vv. vorticosae,

von denen die beiden oberen längs des Rectns sup., die beiden unteren längs

des Rectus inf. verlaufen, münden getrennt in den Sinus. Dieser ist wohl

aus der Verschmelzung eines Venengeflechtes entstanden, worauf die zahlreichen

Septa im Hohlräume hinweisen.

MarkOWSki [^) bespricht in einer vorläufigen Mittheilung die Entwickelung der

Sinus durae matris und Hirnvenen an Embryonen von Homo von 15,5 bis

49 mm Scheitel-Steiß-Länge. Von Plexus sind vorhanden: der PI. sagit-

talis sup., der die Mantelspalte überbrückt und caudalwärts zieht, der PI.

medianus prosencephali in der Tiefe der Mantelspalte, der PI. medianus mesen-

cephali, die Fortsetzung jenes, der PI. lat. ant. vom Hinterhirn bis zur

Hemisphärenblase, und der PI. lat. post. am Rautenhirn. Aus diesen Ge-

flechten und Stücken der Vv. capitis medialis, tentorii und prootica entstehen

die Sinus. Ferner beschreibt Verf. genau die Hirnvenen und führt, da diese

auch beim ältesten Embryo große Difi"erenzen von denen der ausgebildeten H.

zeigen, eine ganze Reihe neuer Namen ein.

Über die Capillaren bei Cryptohranchus s. Murata, die Gefäße in der Haut von

Homo Irague(V)-

c. Lymphdräsen nod Lymphgefäße.

Über die Milz der Vögel s. Magnan & Riboisiere, die Blutbildung darin oben

p 234 Jolly(i), bei Cavia p 234 Paremusoff.

Jolly & Chevalier berichten über die Ergebnisse ihrer Studien an den

Sinus venosi der Milz von Cavia und Homo. Die Faserzellen, die an die
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Stelle von Endothelzellen treten, haben außen eine Art von Basalmembran
und nähern sich den Fibrae circulares von Henle. In den Räumen zwischen

diesen Zellen fehlt die Membran^ und die Wand des Sinus erscheint so von

engen Öffnungen durchbohrt.

JollyC') untersucht an injicirten Präparaten die Milz von Gallus und Anas.

Die Wand der arteriellen Endverzweigungen ist hier auffällig dick und unaus-

dehnbar, was als mechanisches Moment für die Milzcirculation von Wichtigkeit

ist. Ähnlich fungiren die siebartigen Löcher der Sinus venosi von Homo,
Cavia, Lepus [s. oben].

IVIollier(^) versuchte an der Milz von Homo, des »Affen«, Canis, Felis, Bos,

Ovis, Sus und Lepus eine Entscheidung im Streite über den feineren Bau des

Gefäßsystems zu treffen. Er ist der Ansicht, dass die Capillarwand der
Milz kein geschlossenes Endothel hat, sondern durchbrochen ist, wobei die

Grundlage durch das Reticulum gegeben wird, das sich bis zu einem Netz- und
noch weiter zu einem Reihensyncytium entwickelt. Auch in der Milz sind

die Stammzellen der Erythrocyten, die Hämogonien, wie in der Leber Ab-
kömmlinge der syncytialen Mesenchymzellen. Die Bezeichnung Lymphocyten
ist für diese Zellen verfrüht. [Helly.l

Kultschitzky beschreibt das Leydigsche Organ im Ösophagus von Raja

und Trygon. Es nimmt die Stelle der Submucosa ein und besteht aus einem

bindegewebigen Gerüst und 4 Arten von Zellen : 1) großen grobkörnigen mit plattem

Kern und großen acido-, besonders picrinophilen Granulis; 2) großen mit feiner

eosinophiler Granulation, 3) kleinen basophilen Lymphocyten (in 2 Formen:
mit compacten und canalisirten Kernen), 4) großen neutrophilen mit polymorphen

Kernen. Der Ausgangspunkt der anderen Zellarten ist vielleicht der Lympho-
cyt mit dem compacten Kern. Das Stroma des Organes besteht aus feinen

Bindegewebfasern; elastische Fasern sind keine vorhanden. Viele Gefäße, wohl

Venen, deren dünne Wand scheinbar nur aus dem Endothelüberzug besteht,

durchsetzen die adenoiden Massen. Stellenweise sind die Gefäße von spiraligen

Bündeln glatter Muskelfasern umschlossen. — Mayer bemerkt hierzu, dass K.

die einschlägige Literatur entgangen ist. Sowohl M. selbst, als auch Drzewina

und Rawitz haben sich mit diesem Objecte beschäftigt.

Retterer & Lelievre(®) fanden im Proctodäum eines alten Meleagris eine Ton-
sille, die in ihrem Aufbau der Gaumenmandel eines 20jährigen Equtis 'ent-

spricht und die epitheliale Abkunft der Follikel und ihre Umwandlung in netz-

förmiges Bindegewebe zeigt. Der > geschlossene Follikel« erscheint als epitheliale

Knospe ; dann verwandeln sich die Epithelien theilweise in ein Netz sternförmiger

Zellen, theilweise durch Einschmelzen der größten Partie ihres Körpers in freie

Lymphocyten.

Jelly (2-5) untersuchte die Entwickelung der Bursa Fabricii, speciell ihre

Histogenese. Bei Embryonen von Anas vom 6. Brüttage entsteht sie als Zell-

wucherung vom blinden Cloakenende, löst sich später ab und bricht, nachdem sich

in ihr durch Verflüssigung ein Lumen gebildet hat, am 12.-13. Tage in das Procto-

däum durch. Ähnlich bei Columha und Gallus. Verf. studirte nun die Bildung der

LymphfoUikel in der Bursa von G. Das Epithel verdickt sich am 12. Tag
an einzelnen Stellen zu Knospen, die in das Mesenchym vordringen. In diesem

erscheinen zalüreiche amöboide Zellen, die in die Epithelmasse vorwandern;

einzelne Epithelzellen gehen zu Grunde, die meisten werden zu sternförmigen

anastomosirenden Zellen, ähnlich der embryonalen Schmelzpulpa. Einzelne

werden bei der Verflüssigung der Zwischensubstanz von einander gerissen,

ziehen ihre Fortsätze ein und mögen Lymphocyten werden. So bildet sich

das Mark des Follikels durch Eindringen von Lymphocyten in die Epithel-

i
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knospe. Die Rinde bildet sich in den letzten Tagen der Bebrütung aus dem
benachbarten Bindegewebe und enthält im Gegensatz zum Mark Blutgefäße. Im
Embryo bildet die Bursa Fabricii ähnlich dem Knochenmark Blutkörperchen.

— Bei der Involution der Bursa wird die Rinde immer dünner, die Lympho-
cyten zeigen in ihr und dem Mark auch pycnotische Kerne, das Epithelnetz

dagegen bleibt erhalten, die Fortsätze der Zellen bilden sich zurück, und es ent-

steht wieder eine Epithelknospe, die allmählich verflacht. Später atrophirt das

ganze Organ durch Sclerose. — Im Anschluss daran bespricht Verf. die übrigen

Vorkommnisse lymphoepithelialen Gewebes: die Thymus, das lympha-

tische Gewebe des Darmes und die Tonsillen, die in aufsteigender Reihe die

Anpassung des Epithels an die lymphatischen Zellen zeigen. Am geringsten

ist sie an den Follikeln des Darmes, wo die einwandernden Zellen Nester im

Epithel bilden; in den Tonsillen kommt es bereits zur Bildung eines groben

Netzes aus den Epithelzellen, die Teleostierthymus zeigt die nächste Stufe,

darauf folgt die Bursa Fabricii, da hier das Epithelnetz mit dem ursprünglichen

Epithel noch in Zusammenhang steht. Am weitesten ist die Complication bei

der Thymus der höheren Vertebraten gediehen, da sich hier das Epithelnetz

ganz von seiner Matrix losgelöst hat. — Hierher auch Jolly('^).

W. Miller zeigt an Hoyno^ Felis^ Ganis^ Lepus, Cavia und Jfws, dass das

Lymphgewebe der Lungen in constanten Beziehungen zu den die Lunge auf-

bauenden Gebilden steht. Es kommt hier als Lymphknoten, LymphfoUikel und
kleine Anhäufungen von lymphoidem Gewebe vor. Alle 3 Formen finden sich

rund um die größeren Bronchien, Lymphknoten besonders an den Theilungen

der Bronchien. In Bronchien mit Knorpeln liegt das lymph. Gewebe zwischen

Knorpel und Tunica muscularis oder im peribronchialen Bindegewebe. Entlang

den Bronchioli respiratorii und Ductuli alveolares gibt es keine LymphfoUikel,

nur kleine Haufen lymph. Gewebes außerhalb der Tunica musc, zwischen

dieser und dem den Bronchus begleitenden Aste der Art. pulm. Zum Unter-

schied von dem peribronchialen Lymphgewebe liegt das periarteriale zwischen

der Arterie und den benachbarten Lufträumen, nie zwischen Arterie und Bronchus.

Das perivenöse Lymphgewebe liegt in der Adventitia und steht in Verbin-

dung mit den Lymphgefäßen, die die Venen begleiten. In der Pleura fehlen

normal die Lymphknoten und Follikel; sie entwickeln sich erst aus den nor-

malen Massen von lymph. Gewebe durch reizende Substanzen (Kohlenstaub)

oder bei Leukämie etc. Die Kohlenpartikel gelangen aus den Lufträumen in

das Lymphgewebe nicht durch phagocytäre Thätigkeit des respiratorischen Epithels,

sondern durch die mononucleären Lymphocyten.

RÖSSle & Joshida stellten in den Lymphdrüsen von Homo mit der Silber-

methode von Bielschowsky und Maresch im lymphoiden Gewebe und um
die Capillaren eine feine Stützsubstanz dar. Die wesentlich gitterförmig

angeordneten Fasern sind sammt ihren Bildungszellen die Vorstufe des leim-

gebenden Bindegewebes. Schon normal bestehen Übergänge zu coUagenen

Fasern; bei Entzündungen treten diese besonders reichlich auf, wobei von den

Gitterfaserbildungszellen sowohl Gitterfasern als durch Metaplasie collagene

Fasern gebildet werden. Die ruhenden Gitterfaserbildungszellen sind von den

Endothelien der Lymphräume nicht unterscheidbar, die wuchernden identisch mit

den sogenannten epitheloiden Zellen und Fibroblasten. Das Hyalin ist ein

Secret der Gitterfaserbildungszellen.

Ferguson (^) untersuchte mit Bielschowsky's Methode das Reticulum der

Lymphdrüsen von Homo und Canis. Es bildet theilweise dichte Geflechte

oder Membranen, die die corticalen oder medullären Sinus begrenzen und sub-

capsulär (Innen- und Außenwand der peripheren Lymphsinus), perichordal (um



248 Vertebrata,

die Markstränge), peritrabeculär und adventitial (um kleine Gefäße) vorkommen.

An der Peripherie der Follikel, um die Markstränge und in der Rinde ist es

ein Netz mit rautenförmigen, langgestreckten oder polygonalen Maschen. Aber
auch zwischen den Lymphocyten im Parenchym liegt ein Netz mit sehr weiten

Maschen und groben Fasern; am weitesten sind die Maschen in den Keim-

centren der activen Follikel. Das Reticulum ist ein continuirliches Stroma; in

der ganzen Lymphdrüse stehen die Membranen und Geflechte mit einander in

Verbindung.

Huntington (^) dehnt seine Untersuchungen über die Entwickelung des Lymph-
gefäßsystems auf die Reptilien [Aspidonectes^ Chelydra etc., Cnemidojjhorus,

Sceloporus) aus. Im Großen und Ganzen verläuft diese wie bei den Säugern.

Der Embryo zeigt ein caudales und craniales Lymphherz, letzteres entspricht

dem jugularen Lymphsack der Säuger und ist wie dieser aus dem cranialen

Theile des veno-lymphatischen Plexus hervorgegangen. Es entsteht durch

Confluenz venöser Bahnen, die sich von den Venen der präcardinalen Region

gesondert haben. Der so gebildete Lymphsack entleert sein Blut, trennt sich

vom Blutgefäßsystem und tritt erst nach Verbindung mit den Lymphgefäßen

der vorderen Körperhälfte secundär wieder mit den Venen in Verbindung. Die

Lymphgefäße entstehen unabhängig von den Blutgefäßen durch Zusammen-
fluss von Spalten im Mesenchym, deren Endothel nicht von dem der Blut-

gefäße stammt: sie verbinden sich dann mit dem jugularen Lymphsack. Zum
Unterschiede von den Säugern haben bei den Reptilien die Embryonen in der

cranialen und caudalen Abtheilung des ventralen Plexus während kurzer Zeit

quergestreifte Muskeln, ferner entstehen die Lymphgefäße hier nicht durch

Confluenz perivenöser Spalten, die mesenchymalen Spalten sind an Zahl geringer,

aber größer, wodurch ihre Vereinigung leichter zu beobachten ist; auch hört

das lymphatische Endothel immer plötzlich auf, und ein deutliches Stroma führt

aus dem Lumen in das intercelluläre Netzwerk.

An vielen Serien von Embryonen von Felis versucht Huntington (^) das noch

strittige Problem der Lymphgefäßentwickeluug zu lösen. Die umfangreiche

Monographie zerfällt in 2 Abschnitte. Im 1. behandelt Verf. die Beziehung

zwischen der Lymph- und Blutgefäßentwickelung und fasst seine Untersuchungen

hierüber folgendermaßen zusammen. Die Lymphgefäße entstehen durch

Confluenz mesodermaler Spalten, ebenso wie die ersten Blutgefäße, aber unab-

hängig von ihnen. Das Lymphgefäßendothel ist eine Modification der die ersten

Lymphräume auskleidenden Mesodermzellen und stammt nicht vom Blutgefäß-

endothel. Im 2. Abschnitt beschreibt Verf. die Entwickelung des Ductus
thoracicus. Die Anlagen erscheinen beim 12-13 mm langen Embryo als

Mesodermspalten ventral von der rechten Azygos und nehmen den Charakter

von perivenösen Lymphräumen dieser Vene an. Sie vergrößern und vermehren

sich, sind bei 13,5 mm langen Embryonen schon ziemlich lang und nähern

sich der Azygos; bei 14 mm langen Embryonen ist der embryonale Venen-

plexus bereits durch einen secundär entstandenen perivenösen Lymphraum er-

setzt. Der 16 mm lange Embryo zeigt die lymphatische Anlage in ihrer defini-

tiven Beziehung zum Azygos-Stamm ; der primitive ventrale Plexus, an dem
entlang sich die Lymphräume ausdehnten, um ihre Lage zu erreichen, ist ver-

schwunden. Zu diesem Theii des Ductus thoracicus gesellen sich 2 weitere

Anlagen: 1) links eine der eben beschriebenen entsprechende, aber sich etwas

später entwickelnde, und 2) eine zwischengeschaltete, die durch Zusammenfluss

der Lymphräume an der ventralen Seite des Plexus lymph. supraaort. ent-

standen ist. Wenn diese Canäle ihre Lage ventro-medial von der Azygos er-

reicht haben, wachsen sie theils durch eigene Ausdehnung, theils durch Ein-
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beziehung neuer Lymphspalten, die sich entlang der Vena azygos, besonders

an deren linker Seite, bilden.

Huntington (^) fasst seine bisherigen Untersuchungen und die anderer Autoren
über die Phylogenese des lymphatischen Systems der Vertebraten kurz

zusammen. Der ursprüngliche Kreislauf bestand nur in einer Strömung von zell-

freiem Plasma zur Ernährung und Excretion. Die ab- und zuführenden Canäle
standen noch in offener Verbindung mit den intercellulären Spalten der Ge-
webe. So bei Ämphioxus. Die höhereu Vertebraten wiederholen in ihrer

Ontogenese diesen Zustand. Den Anstoß zur Trennung des einheitlichen Ge-
fäßsystems in einen hämalen und einen lymphatischen Abschnitt gibt die Athmung,
wenn diese nicht mehr durch bloße Berührung des Körpers mit der Umgebung
befriedigt werden kann. Bei den Fischen können in Folge der unvollständigen

Trennung beider Systeme sowohl beim Embryo als auch beim erwachsenen
Thiere manche Gefäße bald als Venen, bald als lymphatische Canäle dienen.

Unter den Amphibien herrscht schon größere Unabhängigkeit des lymphatischen

Systems. Bei den Gymnophionen gibt es etwa 100 intersegmentale Verbindungen
zwischen Venen und Lymphgefäßen, bei den heutigen typischen Vertretern der

ürodelen nur noch 14-20 contractile lymphatisch-venöse Herzen, bei der er-

wachsenen Rana nur noch ein vorderes und ein hinteres Lymphherz, die wahr-

scheinlich durch Confluenz von mehreren lymphatisch-venösen Verbindungen
entstanden sind. Bei den meisten Säugern und einigen Vögeln geht auch das

coccygeale Lymphherz zu Grunde, es bleibt nur das cervicale als Saccus

lymphaticus jugularis. In der Ontogenese des Gefäßsystems der Amnioten hat

die phylogenetisch erworbene Zweitheilung in das lymphatische und venöse

System einen solchen Grad erreicht, dass beide Systeme sich unabhängig von

einander anlegen und erst secundär mit einander in Verbindung treten.

SabJn(^) beschreibt das lymphatische System eines 27 mm langen

Embryos von Sus, dessen rechter Jugular-Lymphsack nebst dem zuführenden

peripheren Lymphgefäße injicirt war, und glaubt beweisen zu können, dass

das Endothel von dem der Blutgefäße stammt, dann ein specitisches 13'mpha-

tisches Endothel wird und weiteres Lymphgefäßendothel aus sich hervorgehen

lässt. Injectionen der primären Lymphsäcke zeigen Sprossen von Endothel,

die schlank und zugespitzt in schnell wachsenden, abgerundet in langsam

wachsenden Zonen sind; ähnliche Sprossen sind als Ausdruck des centrifugalen

Wachsthums der Blutgefäße bekannt. Als weiteren Beweis für dieses centri-

fugale Wachsthum bringt Verf. Beobachtungen am lebenden Thiere , lässt da-

gegen die Untersuchungen an Serienschnitten nicht als beweisend gelten, und
definirt die Lymphgefäße als modificirte Venen: sie dringen in den Körper

ein wie Blutgefäße und wachsen in bestimmten constanten Kegionen, stehen

meist nicht im Zusammenhang mit den Mesodermhöhlen, sondern sind geschlossene

Gefäße.

Clark lässt (mit Sabin, Heuer etc.) die Lymphgefäße durch centrifugales

Wachsthum aus den primären Lymphsäcken hervorgehen. Er stützt diese

Ansicht durch Beobachtungen am Schwänze lebender Larven von Rana und
Hyla. Hier sieht man, wie neue Lymphgefäße aus den alten durch Sprossung

entstehen, und das neue Lymphgefäßendothel von dem bereits existirenden,

und nicht von umgewandelten Blutgefäßen oder Mesenchymzellen stammt.

Außer der Beobachtung am lebenden Thier ist nur noch Injection zuverlässig,

Serienschnitte dagegen nicht: ein und dasselbe Thier erst lebend beobachtet,

dann nach Querschnitten reconstruirt, zeigt im 2. Falle eine Unterbrechung

von sonst zusammenhängenden Gefäßen. — Hierher auch oben p 241

Dziurzynski und über die Lymphsäcke von Gaeopus Pearson.
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Lieben beobachtete unter dem Microscope die Strömung der Lymphe im

Mesenterium lebender Mus rattus und miisculus. Die Lymphgefäße zeigen

spontane und durch gefäßverengernde Mittel herbeizuführende Contractionen,

die die Lymphe vom Darme gegen die Radix mesenterii befördern. In ihren

Verlauf sind Klappen eingeschaltet, die passiv den Rtickfluss der Lymphe
verhindern und immer peripher von erweiterten Stellen der Lymphgefäße
liegen.

Baranski beschreibt die Entwickelung des hinteren Lymphherzens von

Bombinator. Bei Larven von 10-11 mm Länge liegt im Winkel zwischen

horizontalem und absteigendem Schenkel der Vena vertebralis ein Haufen großer

spindelförmiger Zellen, der eine kleine Lichtung enthält, die mit der Vene zu-

sammenhängt. Lateral von diesem Bläschen liegen 2 weitere kleinere, eben-

falls mit Lumen, deren Zellen mit denen der Venenwand zusammenhangen.

Von einem lougitudinalen Lymphgefäß, von dessen Ausbuchtungen Wielicki,

Jossifov und Favaro die Anlage des Lymphherzens ableiten, ist noch Nichts

zu sehen. Wie aber die späteren Stadien lehren, sind diese Zellhaufen, die

augenscheinlich von der Venenwand durch Proliferation herrühren, die Anlage

des hinteren Lymphherzens. Später wird das Lumen des Herzens einheitlich.

Einzelne Protoplasmafäden, die Reste der ursprünglichen Scheidewände, gehen

bald zu Grunde, und nun treten die ersten quergestreiften Muskelzellen auf. —
Ursprünglich münden in das Herz 2 Lymphgefäße, die an ihrer Mündung
Klappen tragen; später wird die Zahl der zuführenden Stämme variabel ver-

mehrt. Der erwachsene B. hat jederseits nur 1 hinteres Lymphherz, das aber

aus mehreren Anlagen entstanden ist.

Stromsten(V) beschreibt Bau und Entwickelung des hinteren Lymph-
h erzen 3 von Ghrysemys, Thalassochelys, Chelydra und Amyda. Es liegt bei

Chr. caudal vom vorderen Ende der Ossa ilei, ist elliptisch, besetzt den Winkel,

der durch die Vereinigung der V. coccygea comm. mit einem Ast der V. reu.

post. entsteht, und mündet in eine der beiden Venen. Den Beginn des Lymph-
herzens zeigt ein Embryo in der 2. Woche als spongiöses Gewebe, in das

Capillaren aus den ersten 3 dorsolateralen Ästen der caudalen Portion der

Vv. caud. post. eindringen. Gegen Ende der 3. Woche bilden sich durch Con-

fluenz der mesenchymalen Hohlräume (des spongiösen Gewebes) mit einander und

mit den Capillaren parallele veno-lymphatische Canäle, die mit einander und

den an ihrem medialen Rande verlaufenden Venen anastomosiren. Im Anfange

der 4. Woche verdichtet sich das mesenchymale Gewebe um diese Canäle zur

Bildung ihrer endgültigen Wand; diese nimmt dann Muskelzellen von der an-

stoßenden Muskelplatte auf. Das Endstadium wird erreicht durch Ausweitung

und Zusammenfluss dieser Canäle, die von vorn nach hinten fortschreitet und

zur Bildung der 2 sackähnlichen, pulsirenden Lymphherzen führt. — Hierher

auch Stromsten(3).

Baum (2) bejaht die Frage, ob Lymphgefäße direct in Venen münden können.

Bei Bas sieht er nämlich Vasa eflferentia von Lymphknoten, die nicht direct

durch Einstich injicirt waren, in Venenäste münden, findet auch Lymphgefäße,

die ohne einen Lymphknoten passirt zu haben, direct in den Ductus thoracicus

münden, was einer Communication mit dem Venensysteme gleichkäme. Bei

der Injection der Lymphgefäße von Gelenken durch künstliche Bewegung der

mit Farblösung gefüllten Gelenke, und bei Injection der Nasenschleimhaut durch

Einstich war die Injectionsmasse auch in Venen gedrungen, doch können diese

Fälle nicht als absolut beweisend gelten.

Baum(^) injicirte die Lymphgefäße der Gelenkkapseln am Vorderbeine

von Bas durch Einstich und füllte die der Gelenkhöhle durch künstliche Be-
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weguug dieser Gelenke. Die Lymphgefäße der Kapsel und Höhle des Schulter-

und Ellenbogengelenkes führen zu den Lymphoglandulae axillares, die der

Zehengelenke zur Lgl. cervic. superfic, die des Carpalgelenkes zu beiden. —

-

Hierher auch Baum(^).

Baum(^) beschreibt die Lymphgefäße der Muskeln und Sehnen des Vor-

derbeines von Bos. Trotzdem sie nicht mit den Blutgefäßen ziehen, sind sie

doch ziemlich constant. Der Triceps brachii, Anconaeus, Tensor fasciae anti-

brachii, Teres major und minor und Brachialis schicken ihre Lymphe zu der

Lgl. axillaris propria, der Coracobrachialis zu den Lgl. ax. costae primae, der

Subscapularis zu den Lgl. ax. propria, costae primae, mediastin. dors., der Deltoi-

deus und Infraspinatus zu den Lgl. ax. propria, costae L, costocervic, cervic. super-

fic, der Supraspinatus zu den Lgl. cerv. superfic, costocerv., cerv. caud. (am Manu-
brium sterni) und costae primae. Die Muskeln des Unterarmes und Fußes

entsenden ihre Lymphgefäße zu den Lgl. ax. propria und costae primae in Be-

gleitung der A. und Vv. brachiales, die Sehnen der Unterarmmuskeln hingegen

zur Lgl. cerv. superfic. — Über die Lymphgefäße der Pleura costalis s. Baum (^),

der Milz Baum(^].

Rainer untersucht die Anordnung der Lymphgefäße des Herzens von

Mus, Erinaceus^ Ovis, Felis^ Canis, Carla, Lepus, Vesjyeruf/o, Eqims, Macacus,

Delphiuus und Homo. Die abführenden zeigen wie die Venen die Richtung

nach der rechten oberen Hohlvene einerseits, nach der linken andererseits.

Die ventrale Fläche des Herzens schickt Blut und Lymphe nach rechts, die

dorsale nach links. Auch die Thiere ohne Cava sup. sin. haben die dieser

Vene entsprechenden Lymphgefäße, nur H. nicht, wohl in Folge seiner auf-

rechten Stellung, da hierdurch die hintere Fläche des linken Vorhofes mehr
gedrückt ist, als die Atrioventricularfurche. Diese wird dann von den Lymph-
gefäßstämmen zur Passage nach rechts benutzt. Außerdem charakterisirt sich

H. durch die allerdings nicht constanten intrapericardialen Lymphdrüsen.

d. Leibeshöhle.

Über das Peritoneum der Fische s. oben p 91 Burko, die Entwickelung

des Pericards und Diaphragmas Broman(^), das Zwerchfell der Vögel oben

p 232 Juillet(^].

Loewenthal & Carrasco beschreiben am Mesenterium von Laeerto Stomata

im Endothel, die zu granulirten, eosinophilen Zellen in Beziehung stehen, die

theils vollständig, theils unvollständig im Endothel selbst liegen. Stomata und
Zellen scheinen wegen der constanten topischen Beziehungen auch functionell

zusammenzugehören. Ähnlich bei Eana.

Kennell(^) betrachtet in einer vorläufigen Mittheilung die Fettkörper von

Rana, Bufo und Triton als eine einfache Differenzirung der Serosa des Perito-

neums, lässt sie besonders im Frühjahr und Sommer die »Clements de la serie

leucocytaire hyaline« liefern und zugleich Fett aufspeichern, das im Winter-

schlaf und bei der Bildung der Keimorgane verbraucht wird, bezeichnet sie

daher als »corps adipo-lymphoides«. Die Angaben von Ptobinson [s. Bericht

f. 1908 Vert. p 220] über den Transport von Fremdkörpern bestätigt er nicht. —
In (2) bringt er auch einige Notizen über das Auftreten der Fettkörper bei

jungen R.
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L. Harn- und Geschleclitswerkzeuge.

(Referent: J. Tan dl er.)

a. Allgemeines nnd Harnwerkzeage.

Über die Niere von Fischen s. oben p 90 Jungersen, die Vorniere von Bom-
hinator p 244 Möllendorf.

Riha beschreibt ausführlich das Urogenitalsystem eines (;f von Halicore.

Hervorgehoben seien folgende Befunde. Die Niere ist sehr lang und schmal,

vollständig ungelappt, das Nierenbecken zu einem langen Canal umgewandelt.
Die Rinde ist einheitlich, Markpyramiden sind hauptsächlich in einer Längs-
reihe angeordnet. Der Hoden ist fein gelappt, liegt am caudalen Pol der

Niere. Accessorische Geschlechtsdrüsen sind die Gland. vesiculares lateral vom
Urethralende des Ductus deferens, und die Prostata; Gland. Cowperi fehlen.

Das Ende des Penis trägt zwei laterale Wülste, dorsal liegt auf einem kegel-

förmigen Fortsatz die Urethralöffnung. Am Situs der Beckenorgane fällt die

starke quere Plica urogenitalis, ähnlich der des 2, auf. — Über die Niere
und Ureteren von Kogia s. oben p 95 Le Danois(2J.

Gerhardt unterscheidet verschiedene Typen der Nieren bei den Säugern.

Den einfachsten Typus stellt ein glattes, bohnenförmiges Organ dar; sämmt-
liche Sammelröhren münden in einer großen, kegelförmigen Papille; diese Form
kommt bei kleinen Marsupialien und niederen, kleinen Monodelphien vor. Bei

größeren Mars. (z. B. Habnaturus) treten Wülste an den seitlichen Partien der

Papille auf, die zwischen sich tiefe Nischen fassen. Der 3. Typus ist die

Leistenniere, bei der die Papille nicht convex, sondern eine Leiste ist, die auf
ihrer ganzen Länge die Mundungen der Harncanälchen trägt; so bei den
größeren Musteliden, manchen Feliden (z. B. Felis tigris, während leo eine

deutliche Papille zeigt), einigen Anthropoiden; die Lemuriden zeigen Übergänge
zwischen Papille und Leiste, Ateles und Cynoccplialus zwischen Leistenniere

und der Niere von Homo. Am ähnlichsten der letzteren ist die Niere von
Sus (und Phacochoerus) sowohl bei Erwachsenen, wie bei Embryonen: beide

haben als Föten einen verzweigten kelchtragenden Ureter und die entsprechende

Lappung der Oberfläche. Diese embryonale Lappuug entwickelt sich bei den
Ursiden, Cetaceen und Bos zum Typus der Renculiniere. Einen anderen Typus
stellt die Recessusniere dar: das Nierenbecken ist klein, der Ureter ragt aber

mit seinen Endästen tief ins Nierenparenchym, in einfacher Form (glatte Ober-
fläche, 2 Recessus) bei einigen Perissodactylen und manchen Hystricomorphen

;

in einer Modification (jedem Recessus entspricht an der Oberfläche ein Lappen)
bei Rhinoceros, Hippopotanms und Elephas. — Hierher auch Huber.

Jeidell untersuchte die Blutversorgung der Niere an lebend injicirten

Embryonen von Sus. Bei 14 mm langen Embryonen gibt die Art. mesent.

inf. bald nach ihrem Ursprung aus der Aorta kleine, caudalwärts ziehende

Zweige ab, die sich rasch in Capillaren auflösen, die mit anderen Capillaren

anastomosiren. Von der Sacralis media entspringen mehrere Äste und bilden

Geflechte um Ureter, Cloake, Enddarm und ventrale Fläche der Scleromeren;

jedes Geflecht steht in Verbindung mit dem Nierenplexus. Abgeführt wird das

Blut auf 3 Wegen : 1) entsprechend dem Zufluss aus der Sacr. med. steht ein

Theil der Capillaren in Verbindung mit den Vv. cardin. post. ; 2) ein Theil

mit der V. mesent. inf., die die gleichnamige Arterie begleitet; 3) das Blut

des vorderen Poles der Nierenanlage wird durch die Venen des Wolfi'schen

Körpers abgeleitet. So lässt sich ein Theil der Gefäßanomalien der Niere

bei erwachsenen S. erklären.
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K. Zimmermann studirte die Epithelzellen der Niere von Canis, Felis^

Lepus, Mus^ Cavia, Erinaceus und Homo. Er versucht die Nomenclatur der

Abschnitte der Niere mit der der übrigen Drüsen, vor allem der Speichel-

drüsen, in Einklang zu bringen, unterscheidet also: Endkammer (Bowmansche
Kapsel), Hals (Collum), gewundenen Abschnitt (Pars convoluta), Radiärstück

(Pars radiata) — in Gesammtheit Hauptstück — , dann Isthmus (dünnen Schleifen-

theil), Mittelstück (dicken Schleifentheil), Schaltstück (Pars intercalata) und Ab-
flussrohr (Duct. excr.), nämlich Verbindungstück (Ductuli reunientes), Sammel-
rohre (Ductuli coUigentes) und Papillargänge (Duct. papill.). Histologisch erhielt

er folgende Hauptergebnisse. Bei F. und Gan. tragen im Hauptstück bis in die

Pars radiata die Epithelzellen seitliche Leisten, die die entsprechenden Furchen
der Nachbarzellen ausfüllen. In der Pars radiata werden die Zellen zu abge-

stutzten Pyramiden mit glatten Seitenflächen. Beim Übergang ins Mark resp.

in den Isthmus sind die platten Zellen sehr reich verzweigt, werden aber gegen
das Mittelstück wieder einfach und tragen Seitenleisten, die gegen die Basis

zu stärker vorragen. Mithin findet an 3 Stellen ein plötzlicher Epithelwechsel

statt.

Kolster constatirt bei Felis in Übei'einstimmung mit anderen Autoren, dass

die Harncanälchen keine echte Membrana propria haben: diese wird durch Ver-
kittung der mehr oder weniger regelmäßig circulär angeordneten Fasern vor-

getäuscht. Zwischen dem ebenfalls fibrillären Stroma und dieser den Canäl-

chen dicht anliegenden Schicht besteht ein directer Zusammenhang: Fibrillen

der letzteren gehen in jenes über und verfilzen sich damit.

Janosik untersuchte die Entwicklung des Nierenbeckens von Homo an
Embryonen von 6-38 mm. Der Typus der Astbildung ist in sämmtlichen Stadien

constant, und die Veränderungen von einem Stadium zum anderen lassen sich

leicht verfolgen. Die Entwickelung der Ableitungswege ist nicht nur an die

Proliferation der Epithelien gebunden, sondern es kommen auch als mechanische
Momente die Ansammlung eben dieser Epithelien und die Stauung des Secretes

der sich bildenden Nierencanälchen zur Geltung. In verschiedenen Stadien

werden die Ableitungswege temporär verschlossen, und so in Folge des

stärkeren Druckes das jeweilige Nierenbecken und die Sammelcanälchen er-

weitert. In das wachsende Nierenbecken werden Abschnitte der abgehen-
den Canälchen aufgenommen. Der Anfang der Reduction ist hierdurch ein-

geleitet. Diese schreitet somit vom Nierenbecken gegen die Peripherie zu.

Die Niere wächst nicht gleichmäßig, sondern stoßweise; die linke schreitet in

der Entwickelung voran.

Versari(^) untersucht die Bildung der Vagina ureteris an Embryonen von
Homo. Auch die Pars intramuralis des Ureters hat eine Bindegewebscheide
mit eingelagerten Muskelzellen, wie sein extravesicales Endstück. Jene ent-

hält zwischen vorderer Ureterwand und Blaseuwand Muskeln, die der Blasen-

musculatur entstammen, während in dem Theil der Scheide, der die hintere

Ureterwand von der Blase trennt, Abkömmlinge der Trigonummusculatur liegen.

Die Muskeln der Pars extramur. stammen ebenfalls von der Blasenmusculatur.

Die Größendiflerenz zwischen den Muskelbündeln der Vagina ureteris und den
kleineren Bündeln des Ureters selbst ist schon an Feten von 4-5 Monaten
sichtbar. Waldeyer's Lymphraum zwischen der Scheide des Ureters und seiner

eigenen Musculatur entsteht erst viel später als die Scheide und bestätigt die

Herkunft der Scheiden- von der Blasenmusculatur, da sonst der Spalt zwischen
Scheide und Blase liegen müsste.

Versari(2) untersucht an Embryonen, Kindern und Erwachsenen die Ent-
wickelung und Structur der Valvula ureterica bei Homo. Nachdem die
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Uretermünduiig vom Ductus Wolffi an die Blase gewandert ist, liegt um die

Mündung zuerst nur ein Ringwulst. Erst bei Embryonen von 5,5 cm Scheitel-

Stelß-Länge erhebt sich der obere Theil des Wulstes und bildet bei Embryonen
von 7 cm die embryonale Valv. uret., die aus einer Schleimhautduplicatur be-

steht. Im 4. Monat wächst zwischen die Schleimhaut des Ureters und der

Blase lockeres Bindegewebe ein, im 5. wachsen von der oberen Ureterwand
Muskelfasern in die Klappe, erreichen aber erst im 8. Monat ihre Spitze. Schon

Neugeborene zeigen außer diesen longitudinalen Muskelfasern wenige circuläre,

die nicht von der Blaseuwand stammen, sondern secundäre Gebilde zu sein

scheinen. Von der Ureterenklappe ist zu unterscheiden der Ureter enwulst
als das Resultat der schiefen Durchbohrung der Blasenwand durch den Ureter

;

er setzt sich in den Torus interuretericus fort, der aber nur von einem Theil

der Uretermusculatur stammt. Die Klappe kann bis zu 8 mm lang sein, aber

(selten) auch ganz fehlen. Da die mittlere Ringmuskelschicht dem Ureter in

seinem intramuralen Abschnitt fehlt, so ist eine Andeutung eines Sphincters

an der Uretermündung sehr selten (2 mal unter 100). Da die Ureterklappe

bis zu ihrem freien Ende von Längsmuskeln durchzogen wird, so verschließt

sie wohl den Ureter nicht nur durch Anpressen, sondern nimmt auch activ

bei der Peristole des Ureters am Verschluss theil.

b. Nebennieren.

Wie bei Änguilla [s. Bericht f. 1908 Vert. p 224] findet Giacomini auch

bei Conger^ Muraena, Myrus^ Ophisurus und Sphagebranchus, dass das inter-

renale System aus den Stanniusschen Körperchen als dem hinteren Abschnitte

und aus einem vorderen Abschnitte zusammengesetzt ist. Letzterer besteht aus

Fäden und Balken und liegt neben dem cranialen Theil der Vena card. post.

und der Kopfniere oder im proximalen Theil der primitiven V. card. ant. (Vene

der Kopfniere), die neben der Aorta nach vorn verläuft und sich mit der V.

card. post. vereinigt. Speciell bei Miir., wo es nur 1 V. card. post. (V. ren.

comm. von Hyrtl) gibt, liegt die Nebenniere entlang der ganzen Länge dieser

Vene. Das chromaffine System nimmt dieselbe Region wie das vordere Inter-

renale ein und erstreckt sich sogar noch etwas weiter cranial- und caudal-

wärts als dieses. Mitunter verbinden sich jenes und dieses innig mit einander

zu einer wahren Nebenniere, ähnlich wie sie bei den Amphibien durch Ver-

einigung der interrenalen (corticalen) mit der chromaffinen (medullären) Sub-

stanz zu Stande kommt.

Coison untersucht Histogenese und Structur der Nebenniere an Embryonen
und Erwachsenen von Vesperugo. Die Anlage der Nebenniere entstammt

einem Segment des sympathischen Grenzstranges, hängt ventral mit der des

Ganglion coeliacum zusammen und besteht aus 2 Arten von Zellen : solchen,

die den Sj^mpathicuszellen gleichen, als Anlage der Marksubstanz, und

kleineren Zellen mit dunklem, spärlichem Plasma, die den parasympathischen

Zellen entsprechen, als Anlage der Rinde. Letztere entwickeln sich durch

Aufnahme von Fett zu typischen Rindenzellen, die schließlich das Organ über-

all umgeben mit Ausnahme der Stelle, wo es dem Plexus solaris benachbart

ist. Die Marksubstanz wird durch anastomosirende Rindenstränge in Nester

getheilt. Im Gegensatz zu anderen Autoren findet also Verf., dass die späteren

Markzellen vor den Rindenzellen erscheinen. Die Markzellen, die anfänglich

polyedrisch sind, gewinnen später nach der Entwickelung eines großen Cen-

trosoms eine Polarität und kehren dann bald dieses, bald den Kern dem Blut-

gefäße zu. Die Rindenzellen enthalten reichlich Fettgranula an dem Pol, der
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einer Capillare zugekehrt ist, haben auch eine Attractionsphäre mit einem Cen-

trosom, Mitochondrien und ein Trophospongium, aber keine Membran. In den

Intercellularräumen treten zu einer bestimmten Zeit feine Bindegewebfasern auf.

Die embryonale Nebenniere enthält große Ganglienzellen mit gelapptem Kern
und kleinere im Verlauf von Nervenztigen, deren Enden sich in den Epithel-

strängen finden. (Ähnlich wie bei V. verhält sich die embryonale Kebenniere

bei Homo.) — Im erwachsenen Thiere bildet die Rinde eine Drüse: ihre

Zellen produciren Fettgranula, die in die Intercellularräume ausgeschieden werden
und von hier in die Blut- resp. Lymphcapillaren gelangen. Abgesehen von

dieser Secretion ist eine entgiftende Wirkung der Rinde ganz wohl denkbar.

Im Winter ist die Secretion gering, im Frühjahr stärker, am stärksten während
der Gravidität. Die zahlreichen Mitochondrien wandeln sich vielleicht direct

in das Secret um. Das Mark besteht nicht nur aus echten Markzellen, son-

dern enthält auch Nester von Rindenzellen. Die Markstränge, die von Rinden-

zellen umgeben sein können, zeigen echte Markzellen und chromaffine Zellen.

Jene sind kleiner, haben eine Attractionsphäre und viele siderophile Granula,

die sich im Frühjahr und w^ährend der Gravidität verflüssigen und als Secret

durch die Intercellularräume in die Blutgefäße gelangen. In den chromaffinen

Zellen wird die Attractionsphäre oft durch zahlreiche große Granula verdeckt.

Sie secerniren im Gegensatz zu den »unipolaren« echten Markzellen nach

2 Richtungen. — Hierher auch Alezais & Peyron und Kingsbury.

Nach IVIulon(^) gelangt von der Nebennierenrinde bei Lepus, Homo, Mus
und Rana ein Fetteiweißkörper in den Blutkreislauf, der durch Zerfall der

Mitochondrien entsteht.

Starkel & Wegrzynowski untersuchten den Bau der Nebenniere von Homo
bei Feten vom 6. Monat bis zu Kindern von 5 Jahren. Die Kapsel enthält

wahre accessorische Nebennieren, falsche Adenomata und Strumae lipomatodes

suprarenales. Die letztgenannten gehen spätestens im 3. Lebensjahre durch

Verfettung zu Grunde. Die Rinde ist bei Neugeborenen unentwickelt; nur

an der Oberfläche liegt eine schmale Zone entwickelter Zellen. In der 3. Lebens-

woche sind schon 3 Schichten deutlich: die Rinde, die »Markzone« und die

Marksubstanz. In der Folge entwickelt sich letztere weiter, die Markzone da-

gegen bildet sich zurück, ist aber bei Kindern im 5. Lebensjahre noch fast

stets vorhanden. Außer Hämosiderin enthält die Markzone kein Pigment.

Ganglienzellen in der Marksubstanz sind bei Kindern sehr selten. In der Färb-

barkeit mit Hämalaun-Eosin ergibt sich kein Unterschied gegen die des Er-

wachsenen.

Goldzieher resumirt in einer längeren Monographie die gegenwärtigen An-

schauungen von der Entwickelung, Anatomie, Physiologie, pathologischen Ana-

tomie und Pathologie der Nebenniere.

G. Geschlechtswerkzeage.

Zarnik beschreibt einen Fall von abnormer Lage der hintersten Gonade bei

einem Q von Ämphioxus. Das Ovarium, das wohl dem 38. Segment ent-

stammt, ist nicht wie normal in die Höhle des 37. vorgestülpt, sondern liegt

direct unter dem 38. in der Seitenfaltengallerte und ist auch insofern nicht

normal, als nur die Eier unterhalb der Narbe (Hilus) entwickelt sind. Außer-

dem ist es gegenüber den normalen Eierstöcken so um 90° gedreht, dass die

Narbe an eine Stelle rückt, die bei ihrer Dehiscenz die Eier nie in den Peri-

branchialraum entlassen könnte. Verf. erklärt diese Anomalie aus dem Ver-

halten des Banchmuskelansatzes an der Stelle des die letzte Gonade produ-
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cirenden Segmentes: der Ansatz ist so hoch erfolgt, dass die Gonade nicht in

die Peribranchialhöhle, sondern in die Seitenfaltenhöhle vorgebuchtet und von
der dort entstehenden Gallerte umschlossen wurde. Die Entstehung der Narbe
ist offenbar von der Ausbildung der secundären Keimhöhle, mit der sie sonst

gleichzeitig erfolgt, unabhängig, da diese hier normal ist.

Über Gonaden von Fischen s. Arwidsson sowie oben p 76 WillianiSOn(^)

und p 90 Eigenmann und Jungersen.

Flynn beschreibt nach Schnitten den Bau der weiblichen Genitalien eines

Exemplares von Sarcophilus und eines 65 mm langen Beuteljungen. Seine Be-
funde vergleicht er mit denen Hill's an Perameles [s. Bericht f. 1899 Vert.

p 211]. Auch bei 5. bleiben die hinteren Abschnitte der MüUerschen Gänge
nebst der unpaaren Vagina im persistirenden Genitalstrange eingebettet, dagegen
liegen die Ovarien frei. »The whole arrangement of the median vaginal appa-

ratus is irregulär.« Wahrscheinlich werden die Embryonen durch den tempo-
rären medianen Durchgang geboren, von dem hier und da noch Spuren sichtbar

sind. Obwohl die 3 Beuteljungen schon ziemlich groß sind, so sind die seit-

lichen Vaginen hinten noch geschlossen, können also nicht schon wieder als

Samenbehälter dienen. — Hierher auch oben p 205 Dietrich. [Mayer.]

Schmaltz gibt eine größere Monographie über den Bau der Geschlechtsorgane

von Equus, Bos^ Ovis, Siis, Canis und Felis nach dem von ihm bearbeiteten

Abschnitt im Handbuch der Histologie von EUenberger.

L. Loeb(3) setzt seine Mittheilungen [s. Bericht f. 1909 Vert. p 62] über die

cyclischen Vorgänge im Ovarium von Cavia fort. Die Degeneration der

Follikel bei der Ovulation Avird nicht durch diese bewirkt, sondern durch die

Vorgänge, die zur Ovulation fahren. Die interstitiellen Zellen sind keine Drüsen-
zellen; sie sind an den der Ovulation folgenden 6 Tagen und bei alten Thieren

am meisten entwickelt, können also für die Regenerirung des sexuellen Cyclus

nicht von Bedeutung sein. Beim Follikelsprunge ist die mitotische Vermehrung
der Granulosa und Luteinzellen am geringsten, dann findet bis zum 10. Tage
lebhafte Vermehrung statt, hierauf folgt die Gleichgewichtsperiode, bei der die

Follikel heranwachsen, degeueriren und von anderen ersetzt werden. Vom
10. Tage an gibt es reife Follikel, aber selten, ebenso nur wenige später, weil

auch reife degeneriren, wenn die Ovulation unterbleibt. Die Gravidität be-

günstigt die Reifung der Follikel, besonders zuletzt. Das Corpus luteum ver-

hindert nicht die Reifung, nur die Ruptur reifer Follikel. Bei der Reifung

spielt die Blutversorgung eine Rolle. Am resistentesten sind die reifen Follikel

kurz vor und nach der Gravidität. Kommt es nach dem Ende der Schwanger-
schaft nicht zur Ovulation, so bleibt während einiger Zeit der Zustand des

Ovariums erhalten, es finden sich verschiedene Generationen reifer Follikel;

ebenso bei Abortus gegen Ende der Gravidität. Einschnitte in reife Follikel

knapp vor der spontanen Ovulation erzeugen ein Corpus luteum. Wird in der

Periode, wo normal die Ovulation stattfinden sollte, die Copulation verhindert,

so hat, wenn auch manchmal verspätet, die Ovulation statt, ebenso wenn nach
dem Wurf die Copulation verhindert wird. Unterbindung der Tuben verhindert

die Ovulation nicht. Die Entwickelung von reifen Follikeln wird weder durch

Exstirpation eines ganzen Ovariums, noch durch die der Corpora lutea beein-

flusst. — Hierher auch Marshall(2).

Anna Schaeffer findet die interstitielle Eierstocksdrtise wohl bei Petro-

gale, nicht aber bei Macropus, ebenso nicht bei 6 Species von Artiodactylen

und nicht bei RJdnoceros, Tapirus, Bradypus und Centetes, dafür aber bei

Equus Burchelli, Talpa, Scitirus, Hystrix und Erethizon sowie unter 11 Carni-

voren bei Felis pardus, serval, Paradoxurus, Ccmis lupus und latrans^ unter
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16 AflPen bei Äteles, Gebus und Hylobates; bei den 3 untersuchten Species von

Lemur fehlte sie. Aber auch bei ein und derselben Species ist ihr Vorkommen
nicht constant. Übergangsformen, bei denen die Zellen den epitheloiden Cha-

rakter verloren haben, rechnet Verf. nicht zur interstitiellen Drüse. Bei frischem

Materiale kann man sowohl zur Diagnose der Drüse wie zur Unterscheidung

von den Corpora lutea Fettfärbungeu verwenden (z. B. mit Sudan III werden

die C. 1. orange-, die interstit. Drüse tiefroth). In 13 Ovarien gravider und
puerperaler Frauen zeigten sich so keine interstit. Drüsen, sondern nur Theca-

Luteinzellen. Das inconstante Vorkommen der Drüse scheint gegen ihre große

Wichtigkeit zu sprechen. — Hierher auch oben p 67 Athias.

Nach Regaud & Lacassagne(2) zerstören die X-Strahlen die Glandula inter-

stitialis im Ovarium von Lepiis nicht, denn auch nach völligem Zugrunde-

gehen der Follikel sind die Zwischenzellen noch intact. Dass sie aber nach
3-4 Wochen doch rückgebildet werden, ist darauf zurückzuführen, dass die

Drüse auch normal kein dauerndes Gebilde ist und sich nach Zerstörung der

Follikel nicht mehr regeneriren kann.

Über das Ovar von Talpa s. oben p 81 Popoff, von Hojno p 87 Winiwarter,

die Musculatur am Ovar der Säuger p 46 Dustin(2).

CurtiS beschreibt Entwickelung und Bau der Ligamente des Oviductes von

Oallus. Die Ligamente sind ventral und dorsal vom Oviducte gelegene,

diesen einhüllende und suspendirende Peritonealscheiden, die zugleich mit dem
Oviducte während dessen Vergrößerung in Folge der Function genau be-

schriebene Veränderungen in Form und Größe eingehen. Sie haben eine gut

entwickelte Musculatur, die mit der äußeren Muskelschicht des Oviductes im
Zusammenhang steht. Die übrigen Eingeweide bilden für das Ovar eine Tasche,

und so werden die vom Ovar losgelösten Eier mechanisch gegen den Trichter

des Oviductes befördert.

Moreaux untersuchte das Epithel in der Tuba uterina von Lepus vor der

1. Brunst, während dieser und der Gravidität. Vor der 1. Brunst enthält es

fast nur Flimmerzellen; Schleimzellen sind höchst spärlich. Gerade umgekehrt

verhält es sich während der 1. Brunst: das Epithel ist fast doppelt so hoch

wie früher, fast alle Zellen sind voll Secret. Nach dem befruchtenden Coitus

geht allmählich die Ausstoßung des Secretes und die Regeneration der Secret-

zellen zu Flimmerzellen vor sich, bis um den 14. Tag post coitum wieder alle

Zellen ihren Flimmerbesatz haben. Um den 20. Tag beginnt von Neuem die

Vorbereitung zur Secretion, die am 30. Tag, also am Tage der neuen Brunst,

wieder einsetzt. Dieser Cyclus im Wechsel von Flimmer- und Secretionsepithel

in der Tube ist wohl einerseits vom Eintritt der Brunst, andererseits vom Be-

stände der Corpora lutea abhängig, insofern, als die Secretion mit dem Erscheinen

dieser nach dem Follikelsprung einsetzt und mit ihrer Rückbildung in der Mitte

der Gravidität allmählich erlischt.

Über den Uterus von Lanina s. Shann, das Uterusepithel von Homo Decio,

Retterer & Lelievre(i3) und Young(i). — Hierher auch Clarke.

Ancel & Bouin(2) beschreiben im Myometrium gravider Leims eine Drüse,

die sich auf folgende Weise entwickelt. In dem Bindegewebe, das die Muscu-

laris von der mütterlichen Placenta trennt, gehen aus den Bindegewebzellen

große Zellhaufen hervor, die von einem überaus reichen Capillarnetz umgeben
sind; von hier schreitet die Entwickelung, die am 16. Tage der Gravidität

beginnt, in das Bindegewebe der inneren und mittleren Schicht der Muscularis

fort. Sie finden sich hauptsächlich an der Stelle der Placentarinsertion. Nach
dem 25. Tage beginnt die Rückbildung, die Drüsenzellen werden wieder zu

Bindegewebzellen. Das Capillarnetz, das die Drüsenzellen umspinnt, entwickelt

Zool. Jahresbericht. l'Jll. Vertelirata. 24
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sich synchron mit den Drüsenzellen selbst. Verfif. schreiben der Drüse, die

ein sehr großes Volumen erreicht — die Muscularis wird durch sie auf das

Fünffache verdickt — eine wichtige innersecretorische Wirkung auf die Mutter,

hauptsächlich auf die Mamma zu. Demnach wird das Corpus luteum die

Rolle einer solchen Drüse in der 1. Hälfte der Gravidität spielen und in der

Mamma die Zellen vermehren, die Glandula myometrialis aber in der

2. Graviditätshälfte die secretorische Thätigkeit der Mamma bedingen.

Evatt untersucht die Entwickelung der Prostata an weiblichen Embryonen
von Homo und bespricht dabei die Homologie der weiblichen und männlichen
Urethra. Die Prostata findet sich beim (^ auch caudal von der Stelle, wo
sich der Genitaltract mit der Urethra vereinigt (Colliculus seminalis). Wenn
nun die Vagina durch Abspaltung aus der Urethra hervorginge, so müssten die

der Prostata homologen Drüsen auch an der hinteren Wand des caudalen

Vaginalendes vorkommen. Ein weiblicher Embryo von 372 Monaten zeigt nun
längs der ganzen Urethra Drüsenschläuche, die den einzelnen Lappen der

männlichen Prostata entsprechen. Unterhalb der Mündung der Ductus Wolffii

und der vereinigten D. MüUeri ist die Vagina als solide Epithelwucherung an-

gelegt, die von den vereinigten D. Mülleri ausgeht und zwischen Urethrallumen

und Anus das Ectoderm erreicht, wo sich dann eine Vaginalmembran in der

Art der Cloakenmembran ausbildet. Daher ist die Vagina ein Gebilde, das

beim rf kein Homologon findet.

Pohlman studirte an 30 Embryonen von Homo, deren Alter nach der Ent-

wickelung des Urogenitaltractes — eine gute Controlle für die Messung der

größten Länge des Embryos — bestimmt war, die Entwickelung der Cloake
und fand, dass diese ein geschlossener entodermaler Sack ist, der normal nicht

durch Ruptur der Cloakenmembran mit der Amnionhöhle in Verbindung tritt.

Das hintere Ende der Membran markirt die Grenze gegen den Schwanzdarm. Die

Membran entsteht aus dem Primitivstreifen in situ durch das Verschwinden des

Mesoderms, nimmt die caudale Hälfte des ventralen Cloakenrandes ein, kann
sich aber auch cranialwärts bis zum Hautnabel erstrecken. Ihr Wachsthum
verdankt sie ectodermaler Proliferation, das Hand in Hand geht mit den Ver-

änderungen im ventralen Segment der Cloake, und im Verein mit der Ent-

wickelung des präcloacalen Gewebes (zur Bildung des Genitalhöckers) das obere

Ende der Membran caudalwärts verschiebt. Die Cloake zerfällt in 2 ziemlich

gleich große Segmente — ein ventrales urogenitales und ein dorsales rectales —
durch eine Mesodermfalte, die dorsal von der Ausmündung der Wolflfschen Gänge
entspringt. Auch die Cloakenmembran theilt sich in eine urogenitale und eine

anale, die fast gleich lang sind. Der ventrale Theil der Cloake erweitert sich

später, besonders an den Mündungen der Wolffschen Gänge, mit anderen Worten:

Mesoderm betheiligt sich an der Bildung der Blase. Die Ureterenmündungen,

die ursprünglich im Wolffschen Gange lagen, werden durch Verschwinden des

cloacalen Segmentes des Ganges in den Urogenitalsinus einbezogen. Das Tri-

gonum ist rein entodermal. Die Allantois nimmt keinen Antheil an der Blasen-

bildung. Die Urogenitalmembran reißt nach Vollendung der Cloakentheilung,

ehe die MüUerschen Gänge die Cloake erreichen.

Über den Hoden von Brevieeps s. oben p 93 Beddarcl(^), von Galidris Patten,

die männlichen Organe von Kogia oben p 95 Le Danois(2), von Halicore p 252

Riha.

van den Broek(i) prüfte seine früheren Beobachtungen über das Verhalten

des Testikels zur Urniere bei testiconden Mammalien nun an einem 17,5 mm
langen Embryo von Bradypus und kam zu folgenden Resultaten. Die Keim-
drüse entwickelt sich an der medialen Seite der Urniere, ihre spätere Lage ist

.0.
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also secundär. Ein Rest des Lig. inguinale zieht vom caudaleu Urnierenpol

aus caudalwärts, erreicht aber die Bauchdecke nicht mehr. Mithin ist bei B.

die Testicondie unecht.

Bremer beschreibt Form und Entwickelung der Samencanälchen des

Hodens und der Epididymis von Homo. Die Keimstränge des Hodens, die vom
Keimepithel der Keimfalte auswachsen, bilden ein Netzwerk mit drei Schichten

von Anastomosen. Am Ende der Entwickelung verschwindet dieses Netz zum
Theil, und der Rest bleibt als Stränge zurück. Die Tubuli des Erwachsenen

zeigen in Verlauf, Verbindung und Lage im Hoden noch Spuren dieses Netzes.

Die Einheit des Hodens besteht aus vielen Windungen eines Tubulus, die in

eine Scheide eingeschlossen sind. Jeder Tubulus bildet mehrere solche Knäuel,

verbunden durch weniger gewundene Abschnitte. Die A. spermatica ist kein

besonderes Gefäß wie bei Sus etc., sondern der Rest der A. mesonephrica in

der Genitalregion. Die Tubuli mesonephrici verbinden sich dorsal mit dem
Ductus Wolffii. Die dorsalen verlaufen direct dorsalwärts, so dass das Rete

testis sich mit ihnen an der Stelle ihrer Glomeruli verbindet; die ventralen

hingegen passiren bei ihrem Verlauf von den Glomerulis zum Ductus Wolffii

das Mediastinum testis und verbinden sich dort mit den Retecanälchen. Die

glomerulären Enden der ventralen Tubuli bilden die blinden Anhänge des Rete

testis und den oberen Ductulus aberrans. Das Rete testis entwickelt sich

gegenüber dem 8. oder 9. Glomerulus des Mesonephros, tritt aber später mit

viel mehr Glomerulis in Verbindung. Die obersten Glomeruli bilden die Appendix

der Epididymis, ihre Tubuli die untere Paradidymis.

Kyrie untersuchte an Canis und Homo die Zwischenzellen des Hodens

und schließt aus ihrem Verhalten zu den Canaliculi in den verschiedenen Stadien

der Atrophie und der Behandlung mit X-Strahlen, dass die Zwischensubstanz

ein trophisches Hülfsorgan der Hodencanälchen ist (mit Plato etc.). — Über die

Zwischenzellen bei Dasyjms s. oben p 205 Dietrich.

Mazzetti kommt bei seinen Untersuchungen über die secundären Geschlechts-

charaktere und die interstitielle Hodensubstanz von Homo, Rana, Myoxus,

Ophidien, Canis, Gallus und Lacerta in verschiedenen Zuständen (Winterschlaf,

Brunst, Ruhe, Krankheiten) zu folgenden Resultaten. Bindegewebzellen, die

zwischen den Tubuli wuchern, wandeln sich in typische interstitielle Zellen um.

Für die Bestimmung der secundären Geschlechtscharaktere haben die

interstitiellen Zellen gar keine oder nur geringe Bedeutung: denn jene sind auch

vorhanden, wenn diese fehlen, andererseits ist auch bei starker Ausbildung des

Interstitialgewebes, wie bei H. im Fetalleben und Greisenalter, keine große

genitale Activität nothwendig. Die secundären Geschlechtscharaktere hangen

vielmehr von der Resorption der Samenflüssigkeit ab.

Pezard castrirte zur Untersuchung des Einflusses der Testikel auf die

secundären Geschlechtscharaktere einige Gallus, Thaumalea und Euplocamus.

Er constatirte bei ihnen ein Zurückbleiben in der Entwickelung des Kammes,
der Hautlappen am Halse und am Kopfe, manchmal auch eine Verkleinerung

dieser Organe; statt blutreich und dick zu werden, blieben sie dünn und blutlos.

Hals und Körper waren verlängert, an dem Sporne waren keine bemerkens-

werthen Veränderungen. Die Hähne krähten nicht und hatten keine sexuellen

Instincte. Nach peritonealer Injection von Hodenextract vergrößerten sich Kamm
und Hautlappen, wurden dick, blutreich und erectil, sexuelle Instincte traten

auf; die Hähne krähten und begannen mit einander zu kämpfen. Nach Auf-

hören der Injectionen bekamen sie wieder den Charakter der Castraten.

Tandler & GrOSZ untersuchen die Veränderungen des Hodens von Talpa, den

»Saisondimorphismus«, micro- und macroscopisch allmonatlich. Die Brunst

24*
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im März entspricht dem Höhenstadium in der Entwickehing des generativen

Hodentheiles, dann bilden sich die Canaliculi zurück und zugleich die Zwischen-

zellen aus. Das Bild des ruhenden Hodens entspricht dem beim neugeborenen

Thiere. Verfi". sehen in der erneuten Entwickeluug der Zwischenzellen nach

der Brunst die Ursache für die nächste Spermatogenese und betrachten dies als

ein weiteres Argument dafür, dass die Zwischenzellen den innersecretorischen

Abschnitt der Geschlechtsdrüse bilden.

IVIarshall(i) untersuchte die generativen Cyclen am Genitale von Erina-

ceus. Die Spermatogenese beginnt im April unter Vergrößerung des Hodens
und dauert bis October. Um diese Zeit verkleinert sich der Hoden rapid.

Gleichsinnige Veränderungen gehen an den Samenblasen und der Prostata vor

sich, Castrirt man einen E. im Mai, so entwickeln sich Samenblasen und Pro-

stata nicht. In einem am Beginn der Spermatogenese castrirten E. bleiben für

die nächste Zeit Samenblasen und Prostata so groß wie vorher; einseitige Ca-

stration ist ohne Effect. Die Vasectomie tangirt das Wachsthum der accesso-

rischen Geschlechtsorgane nicht. Die Entwickeluug der accessorischen Geschlechts-

apparate zur Zeit der Brunst hängt von der innersecretorischen Thätigkeit des

Hodens ab.

Gegen Steinach, Hirokawa etc. kommt Iwanoff über die Rolle der acces-

sorischen Geschlechtsdrüsen durch die Beobachtung der Spermien größerer

und kleinerer Säuger zu folgenden Schlüssen. Hauptsächlich hat das Secret

als verdünnendes Medium für die Spermien zu dienen, so dass diese aus der

Urethra kräftig in die Vagina eingespritzt werden können. Das Secret der

Prostata enthält »Elemente anscheinend fermentativen Charakters«, die den

höchsten Grad der Bewegungsenergie der Spermien, aber auch ihre geringere

Lebensdauer im Vergleich zu der in indifferenten Flüssigkeiten bestimmen.

Nach Broesike(^) wird bei Homo der Samen nicht als Gemisch des Hoden-

secretes mit dem Secret der accessorischen Geschlechtsdrüsen ejaculirt, sondern

zuerst ergießt sich das Secret der Cowperschen Drüsen in die Urethra, dann

in 3 Acten das der Prostata, das spermienhaltige des Hodens und das der

Samenblasen. Das Secret der Cowperschen Drüsen ist schleimhaltig, schwach

alkalisch, neutralisirt vielleicht die saure Reaction der Harnröhre und hat haupt-

sächlich die Schleimhaut der Harnröhre schlüpfrig zu machen. Das der Pro-

stata bietet auch den nachfolgenden Spermien Schutz gegen die sauren Harn-

reste, erhöht die Beweglichkeit der Spermien und ergänzt bei mangelhafter

Absonderung des Spermas das Ejaculat. Das Sperma enthält schon im Hoden
bewegliche Spermien; unmittelbar nach der Ejaculation findet lebhafte Neu-

bildung und Auswanderung von Spermien aus dem Hoden statt; die neugebildeten

sind zwar nur beschränkt beweglich, wandern jedoch in den Nebenhoden und

Ductus deferens, wo sie nach 24-48 Stunden ihre volle Reife und Beweglichkeit

erlangen. Auf der Höhe der Entwickehing stehen sie 4 oder 5 Tage. Die

bei der Ejaculation entleerte Flüssigkeit kann nicht aus dem Hoden selbst,

sondern aus dem Nebenhoden, Ductus deferens oder wohl dem Mediastinum

testis stammen. Die Samenblasen sind keine Receptacula seminis; ihr Secret

befördert das in der Harnröhre zurückgebliebene Sperma hinaus.

Kracht-Paiejeff gibt zunächst eine genaue anatomische Beschreibung der

Prostata von Canis und bespricht dann die häufigsten pathologischen Ver-

änderungen.

Ferguson('*) findet in der Prostata von Homo 2 Arten von collagenen

Fasern. Die einen («) sind besonders zart, gewellt und färben sich goldbraun,

die anderen [ß) sind dicker, gestreckt und färben sich schwarz. Elastische

Fasern sind die /i-Fasern nicht.
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Isebree untersucht die Peritonealcanäle von Ghrysemys^ Malacoclcnimys,

Chelone, Dermochelys, Ginosternum etc. sowie von Crocodilus und kommt zu

dem Schlüsse, dass diese in keinem Stadium des Eilebens offen sind. Nicht

alle Schildkröten haben Peritonealcanäle: kommen beim Erwachsenen keine

vor, so fehlen sie auch beim Embryo, jedoch scheint das Bestehen der ur-

sprüngliche Zustand zu sein. Beide Geschlechter haben Peritonealcanäle, aber

die typischen Merkmale sind beim (^ wesentlich stärker betont. Stets endigt

der Canal blind vor der Eichel, eine offene Verbindung mit dem cavernösen

Gewebe besteht nicht. Die Wand des Canales wird von einem einschichtigen

Epithel ausgekleidet. Die Function des Canales besteht in der Abschließung

der Samenrinne bei der Paarung vom Rest der Cloake. Seine vollständige

Entwickelung erreicht der Canal erst postembryonal. — Bei jungen Groc.

endigen die Canäle noch blind, bei den älteren ist die Papille durchbohrt. Eine

Function wie bei den Schildkröten dürfte diesen Canälen nicht zukommen.
Wie bei den Mammalien verschwindet auch bei den ^ der Vögel der Ductus

Wolffii nie vollkommen. Chappellier identificirt bei einigen Fringilliden die

3 Abschnitte der Ausführgänge mit denen der Säuger und findet Ij persistirende

Canaliculi Wolffii, die ohne directe Verbindung mit der Keimdrüse sind, d. h.

Epididymis, resp. Epoophoron, Hydatiden und Vasa aberrantia; 2j den Canalis

deferentialis, der in beiden Geschlechtern zuerst mit der Vena renalis, dann

mit dem Ureter verläuft, zur dorsalen Wand der Cloake führt und dabei

3) einen Knäuel bildet — die Vesicula seminalis, die also nicht wie bei den

Säugern ein Divertikel ist. Ein der Vesicula ähnlicher, an der analogen Stelle

gelegener, aber auf beiden Seiten verschiedener Knäuel kommt auch den Q.

zu, entspricht also dem Gartnerschen Gang der Säuger. Bei den Psittaciden

haben die Q keine Spur davon, und der Canalis deferentialis ist sehr dünn;

ähnlich bei den Gallinaceen, während bei Tinnunculus trotz der großen Fett-

menge wenigstens der vordere Theil des Canales deutlich ist.

Trawinski(*) setzt seine Untersuchungen über die Begattungsorgane an

Gygiius und Anas querqiiedula fort. Der Penis von G. ist 8-9 cm lang,

schleifenförmig gebogen, besteht aus einem wenig ausstülpbaren fibrösen (5-6 cm
langen) und einem nicht ausstülpbaren drüsigen Theil. Das Lumen des letzteren

endet blind. Der fibröse Theil ist außen von einer äußeren verhornten und
einer inneren saftigen Epithelschicht bekleidet; das Epithel schickt Fortsätze

in das Bindegewebe, das eine dem Epithel anliegende, lockere und eine tiefere,

straffere Schicht zeigt. Zwischen den Bindegewebfasern liegen glatte Muskel-

fasern, Blutgefäße, lymphatische Räume und folliculäre Lymphzellenhaufen. An
der ventrolateralen Seite des Penis ist das Bindegewebe zum Corpus fibrosum

verdickt. Im mittleren Abschnitt gibt es 2 flügeiförmige Fortsätze der dorsalen

Seite und central einen von mehrschichtigem Epithel ausgekleideten Canal. Im
ausstülpbaren Penistheil nahe der äußeren Mündung des Canales stoßen äußeres

und inneres Epithel an einander. Der drüsige Penistheil hat außen eine dicke,

dichte Bindegewebschicht mit zahlreichen elastischen Fasern. Das einschichtige

Epithel um das Lumen ragt mit vielen, sich verästelnden Ausstülpungen in das

Bindegewebe hinein und wird gegen den fibrösen Theil zu mehrschichtig. Das
Secret der Drüsenzellen ist schleimartig. — Bei A. q. liegt der Penis frei an

der dorsalen Cloakenwand, ist 10-12 mm lang, hat ein großes Lumen und
besteht nur aus einem fibrösen Theil. Das äußere Epithel hat 3 Schichten •,

darunter liegt das lockere Bindegewebe mit Ringfasern, lymphatischen Räumen,
Blutgefäßen und wenigen glatten Muskelfasern. Hierauf folgt das straffe Binde-

gewebe ohne Muskeln und Gefäße, das nur aus Ringbündeln und elastischen

Fasern besteht. Das den Canal auskleidende Epithel ist 4-5 schichtig. — Im
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Ganzen ähnelt also das männliche Organ von G. dem von Anas boschas und

Anser [s. Bericht f. 1910 Vert. p 263], ist aber kleiner; starke Unterschiede

bestehen dagegen zwischen Anas q. und den anderen Anatiden. — Bei Ardea,

Golumba, Passer und Strix ohne Penis wird der drüsige Theil vielleicht durch

die stark entwickelte Bursa Fabricii vertreten. — Hierher auch Trawinski(^).

LÖnnberg(^) beschreibt die Penisknochen von Latax lutris und Bassariscus

sumichrasti. Der Knochen von L. ist relativ sehr groß und ist durch seine

ventrale Concavität, die jederseits von einem Fortsatz eingeschlossen ist, von

ziemlich einfachem Mustelidentypus. Der Knochen von B. ist schlank, cylin-

drisch, nach vorn sich verjüngend, endet nicht nur mit den beiden von Gilbert

für Procyon beschriebenen condylenartigen Vorsprüngen, sondern setzt sich noch

weiter in einen terminalen, etwas größeren, condylasartigen Knopf fort.

Pohl berichtet über das Os penis der Ursiden, Procyoniden, Musteliden,

Caniden, Hyäniden, Viverriden, Feliden und Pinnipedien. Die Penisknochen

der Carnivoren lassen sich eintheilen 1) in solche mit Rinnenform, 2) in solche

mit Stabform und 3) in solche, die die Stab- und Rinnenform vereinigen, also

einen Übergang darstellen. Alle diese Formen sind wieder theils gegabelt, theils

ungegabelt, mögen Aufschlüsse über die Phylogenese geben und so für die

Systematik wichtig sein. — Hierher auch Leue.

Über Hermaphroditen von Myxinoiden s. Schreiner, von Fischen Willi-

amson(i) und oben p 76 Williamson(2).

Bei seinen Versuchen, rein männliche Culturen von Rana esculenta aus über-

reifen Eiern zu erhalten, erzielte Kuschakewitsch unter 300 Individuen 299 (j^

und einen echten Hermaphroditen. Äußerlich bestand kein Unterschied der

beiden Körperhälften. Bei der Eröffnung findet sich rechts ein großer flacher,

am Hilus etwas gefalteter, am inneren Nierenrand befestigter Körper mit ge-

körnter Oberfläche, ein unzweifelhaftes Ovar, links eine viel kleinere birn-

förmige glatte Keimdrüse, die Anlage eines Hodens. Es ist der 1. Fall von

Hermaphroditismus verus lateralis bei Amphibien. Verf. erklärt die Genese

dieser Missbildung im Sinne Waldeyer's mit der Grundeigenschaft des Keim-

gewebes, beiderlei Elemente zu produciren.

Levens beschreibt 15 Fälle von Pseudohermaphroditismus masculinus

externus bei Equus. Sämmtliche Exemplare stammten von verschiedenen Q,
aber von demselben vollkommen normalen (^. Die secundären Geschlechts-

charaktere der Thiere waren männlich, bei manchen ließen sich im Hoden

Spermien nachweisen, gerade bei denen, die Erectionen zeigten. Es sind also

nicht alle Scheinzwitter, auch nicht, wenn sie Cryptorchiden sind, — alle

männlichen Pseudohermaphroditen sind cryptorch — , unfruchtbar, sondern nur

durch die Missbildung des Genitales nicht begattungsfähig.

6udernatsch(i) beschreibt einen Fall von Hermaphroditismus verus bei

Homo. Es handelt sich um ein etwa 40jährige3 Individuum, das dem weib-

lichen Geschlechte zugerechnet wurde. Bei operativer Entfernung eines Tumors

in der linken Inguinalregion erwies sich dieser als Ovotestis, dessen genauere

microscopische Untersuchung typisches männliches und weibliches Keimdrüsen-

gewebe ergab.
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Mittheilung.) in : Centralbl. Phys. 25. Bd. p 837—843. [Anpassung an das Leben im
Süßwasser oder in der Luft.]

Baglioni, S., Die Grundlagen der vergleichenden Physiologie des Nervensystems und der

Sinnesorgane. in:*Handb. Vergl. Phys. Jena 4. Bd. 1. Hälfte 1910 p 1—160 F 1—17,
1911 p 161—450 F 18—57. [Unvollendet.]

Baltzer, F., 1. Über die Mechanik der Kerntheilungsfiguren. in: Sitzungsb. Physik. Med.
Ges. Würzburg p 33—37. [Vorläufige Mittheilung: gegen Hartog. S. auch oben Echino-

derma p 12.]

, 2. Über die Natur der Kerntheilungsfiguren. in: Bull.-AnnexeRevue SuisseZ. Tome 19

p 20—22. [Ebenfalls gegen Hartog.]

Banta, Arthur M., The fauna of Mayfield's cave. in: Carnegie Inst. "Washington Publ. No. 67

1907 114 pgg. 13 Figg. 2 Taf. [16]

Barfurth, D., 1. Regeneration und Involution 1909. in: Anat. Hefte 2. Abth. 19. Bd. p 1035

—1105.

-=—, 2. Regeneration und Involution 1910. ibid. 20. Bd. p 356—469.

*Bartholomew, J. G., W. E. Clarke & P. H. Grimshaw, Atlas of Zoogeography: a Series of

Maps Illustrating the Distribution of over 700 Families, Genera, andSpecies ofExisting

Animals. Edinburgh 67 pgg. 36 Taf.

*Bernard, H. M., Some Neglected Factors in Evolution. An Essay in Constructive Biology.

New York a. London 489 pgg. [Kritik von J. P. Mc Murr ich in: Science (2) Vol. 34

p 184—185.1

Bethe, A., Zellgestalt, Plateausche Flüssigkeitsfigur und Neurofibrille, in: Anat. Anz. 40. Bd.

p 209—224. [10]

Biedermann, W., Die Aufnahme, Verarbeitung und Assimilation der Nahrung, in : Handb.
Vergl. Phys. Jena 2. Bd. 1. Hälfte 1910 p 1—980 F 1—308, 1911 p 981—1563 F 309

—465.

*Boas, J. E. V., Lehrbuch der Zoologie für Studirende. 6. Aufl. Jena 690 pgg. 618 Figg.

Bohn, G., La nouvelle psychologie animale. Paris 200 pgg. [16]—— , s. Drzewina.

Bottazzi, Fil., Das Cytoplasma und die Körpersäfte, in: Handb. Vergl. Phys. Jena 1. Bd.

p 1—320 16 Figg. [Unvollendet.]

Bourne, G. C, [An apology for animal morphology]. in: Rep. 80. Meet. Brit. Ass. Adv. Sc.

p 619—628. [19]

Zool. Jahresbericht. 1911. Allgemeine Biologie und Entwickelungslehre.
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Brandt, Alex., Grundriß der Zoologie und vergleichenden Anatomie für Studirende der Medicin
und Veterinärmedicin. Berlin 647 pgg. 685 Figg. [Manche Abbildungen sind neu.]

Brandt, K., s. Kyle.

Brauer, A., s. Abel.

Bruntz, L., Sur le role excreteur des cellules (nephrocytes) qui eliminent les liquides colores

des injections physiologiques. in: Ann. Sc. N. (9) Tome 12 p 265—276. [12]

, s. Spillmann.

Bruntz, L., & L. Spillmann, 1, La coloration vitale des leucocytes doit avoir une signification

physiologique. in: C. R. Acad. Sc. Paris Tome 152 p 51—53. [12]

, 2. Sur la signification physiologique des reactions leucocytaires des infections et des

intoxications. ibid. p 288—289. [12]

Burian, R., Die Excretion. in: Handb. Vergl. Phys. Jena 2. Bd. 2. Hälfte 1910 p 257—304
F 1— 14. [Unvollendet. »Emunctorien« = specifischeExcretionsorgane; »Athrocyten«

(Sammelzellen) = Nephrocyten.]

Carthaus , Emil , Die klimatischen Verhältnisse der geologischen Vorzeit vom Präcambrium
an bis zur Jetztzeit und ihr Einfluß auf die Entwickelung der Haupttypen des Thier-

und Pflanzenreiches. Berlin 1910 256 pgg. 4 Eigg. [18]

Child, C. M., 1. The regulatory processes in organisms. in: Journ. Morph. Philadelphia

Vol. 22 p 171—222. [16]

*
, 2. Die physiologische Isolation vonTheilen des Organismus als Auslösungsfactor der

Bildimg neuer Lebewesen und der Restitution. Leipzig 157 pgg. 24 Figg.

Ciesielski, Theophilus, Quomodo fiat, ut mox proles masculina, mox feminina oriatur apud
plantas, animalia et homines? Leopolis 15 pgg. [»Zoospermiarecentiora ... producere

fetum masculum, zoospermia autem vetustiora ... prodere fetum femineum«.]

Clarke, W. E., s. Bartholomew.

*Crampton, H. E., The Doctrine of Evolution: its Basis and its Scope. New York 311 pgg.
Cronheim, "W., Die Pütterschen Arbeiten über die Ernähi-ung der Wasserthiere, den Stoff-

haushalt des Meeres [etc.]. in: Arch. Hydrobiol. Planktonk. 4. Bd. 1909 p 225—232.

[Gegen die »gesammte Arbeit von P. ist viel einzuwenden«. Allerdings ist die directe

Aufnahme gelöster Nahrung aus dem Wasser durchaus möglich.]

*Cuenot, L., La genese des especes animales. Paris 496 pgg. 123 Figg.

Dacque, E., s. Abel.

Dahl, F., 1. Die Thierpsychologie, ein Zweig der Zoologie, in: Z. Anz. 37. Bd. p 41— 54.

[Gegen Wasmann, Verworn und besonders Ziegler.]

, 2. Die Verbreitung der Spinnen spricht gegen eine frühere Landverbindung der Süd-

spitze unserer Kontinente, ibid. p 270—282 Karte.

*Darwin, Gh., Die Fundamente zur Entstehung der Arten. Zwei in den Jahren 1842 und 1844

verfasste Essays, herausgegeben von seinem Sohne Francis Darwin. Übersetzt von

Maria Semon. Leipzig u. Berlin 326 pgg. 2 Taf.

Della Valle, P., Le analogie fisico-chimiche della formazione e della dissoluzione dei cromo-

somi. in: Monit. Z. Ital. Anno 21 p 265—268. [Vorläufige Mittheilung.]

*De Vries, H., The Mutation Theory [etc.]. Translated by J. B. Farmer and A. D. Darbishire.

Vol. 2. The Origin of Varieties by Mutation. London 683 pgg. [Kritik von W. T.

Thiselton-Dyer in: Nature Vol. 86 p 103—104.]

Doflein, F., s. Abel.

Drzewina, A., 1, Action du cyanure de potassium sur des Animaux exposes ä la lumiere.

(Note preliminaire.) in: C. R. Soc. Biol. Paris Tome 70 p 758—760. [Convoluta und

Haminea widerstehen dem Sonnenlichte besser in ganz schwacher Lösung von Cyan-

kalium als in reinem Seewasser.]

, 2. Resistance de divers Animaux marins ä l'inhibition des oxydations par le cyanure

de potassium. (Note preliminaire.) ibid. p 777—779. [Versuche an allen möglichen

Seethieren. Keine besonderen Resultate.!
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Drzewina, A., & G. Bohn, Modifications des reactions des Animaux sous l'influence du cyanure

de potassium. (Note preliminaire.) in: C. R. Soc. Biol. Paris Tome 70 p 843—845.

[Gonvoliäa, Actinien, Synapta, Pholas, Würmer: das KCN bewirkt die Ausdehnung
des Körpers und seiner Anhänge sowie eine Abnahme der Empfindlichkeit.]

Du Bois-Reymond, R., Physiologie der Bewegung, in: Handb. Vergl. Phys. Jena 3. Bd.

1. Hälfte p 1—160 F 1—62. [Unvollendet.]

Emerson, ß. A., Coupling vs. random segregation. in: Science [2; Vol. 34 p 512—513.

[Gegen Morgan No. 4.]

Emery, C, Alcune riflessioni sulla classiticazione zoologica. in: Monit. Z. Ital. Anno 22 p 224

—231. [Über die Würmer und die Protozoen und Metazoen.]

Enriques, P., La teoria cellulare. Bologna 492 pgg. 52 Figg. [9]

Erhard, H., Die Henneguy-Lenhosseksche Theorie, in: Anat. Hefte 2. Abth. 19. Bd. p893
—929 16 Figg.

Farran, G. P., s. Kyle.

Faure-Fremiet, E., Appareil nucleaire, chromidies, mitochondries. in: Arch. Protistenk. Jena

21. Bd. 1910 p 186—208 23 Figg. [Vorläufige Mittheilung.l

Franz, V., 1. Beiträge zur Kenntnis der Phototaxis, in: Verh. Ges. D. Naturf. Arzte 82. Vers.

2. Theil 1. Hälfte p 172—173. [S. Bericht f. 1910 A. Biol. p 3.]

, 2. "Was ist ein »höherer Organismus«? in: Biol. Centralbl. 31. Bd. p 1—21, 33—41,

[»Wirkliche Abstufungen der Vollkommenheit existiren nicht im Organismenreiche.«]

Fredericq, L., Die Secretion von Schutz- und Nutzstofien. in: Handb. Vergl. Phys. Jena

2. Bd. 2. Hälfte 1910 p 1—256 38 Figg.

Garten, S., Die Production von Electricität. ibid. 3. Bd. 2. Hälfte 1910 p 105—224 69 Figg.

Giard, A., ffiuvi-es diverses reunies et reeditees par les soins d'un groupe d'eleves et d'amis.

1. Biologie generale. Paris 590 pgg. [Neudruck von 85 Schriften.]

Giesenhagen, K., s. Abel.

Giglio-Tos, E., 1. La via nuova della biologia. Pi'olusione. Firenze 36 pgg.

, 2. Les dernieres experiences du Prof. de Vries etl'eclatante confirmation de mes lois

rationelles de Thybridisme. in : Biol. Centralbl. 31. Bd. p 417—425. [In 7 Fällen von

^ Kreuzung bei Oenotliera.]

Goldschmidt, Rieh., 1. Einführung in die Verei'bungswissenschaft. In 20 Vorlesungen für

Studirende, Ärzte, Züchter. Leipzig 502 pgg. 161 Figg.

, 2. Sind die Neurofibrillen das leitende Element des Nervensystems? in: Sitzungsb.

Ges. Morph. Phys. München 26. Bd. p 28-32. [S. Bericht f. 1910 Vermes p 42.J

, s. Abel.

Grimshaw, P. H., s. Bartholomew.

Grobben, K., & K. Heider, Das zoologische System. Eine Erwiderung, in: Verh. Z. Bot. Ges.

Wien 61. Bd. p 202-209. [18]

Groß, J., Über Vererbung und Artbildung, in: Biol. Centralbl. 31. Bd. p 161—177, 193—214.

[20]

Gurwitsch, A., Untersuchungen über den zeitlichen Factor der Zelltheilung. 2. Mittheilung:

Über das Wesen und das Vorkommen der Determination der Zelltheilung. in: Arch.

Entwicklungsmech. 32. Bd. p 447—471 4 Figg. [Spermatogonien von Urodelen.j

Gutherz, S., Über den gegenwärtigen Stand der Heterochromosomen-Forschung, nebst Be-

merkungen zum Problem der Geschlechtsdifferenzirung. in: Sitzungsb. Ges. Nat.

Freunde Berlin p 253—268. [1 7]

Guyer, M., Nucleus and cytoplasm in heredity. in: Amer. Natural. Vol. 45 p 284—305. [19]

Hacker, V., Allgemeine Vererbungslehre. Braunschweig 392 pgg. 135 Figg. 4 Taf.

Harris, J. Arth., The Biometrie Proof of the Pure Line Theory. in: Amer. Natural. Vol. 45

p 346—363. [Die Beweise für die Theorie fehlen noch.]

Harrison, R. G., On the stereotropism of embryonic cells. in: Science (2) Vol. 34 p 279

—

281. [Vorläufige Mittheilung: Embryonen von Rana.]
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Hartog, M., The New Force, Mitokinetism. in: Rep. 80. Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. p 628—629.

[M. »is a new force unknown so far outside the living cell« ; s. auch Bericht f. 1909

A. Biol. p 8.1

Harvey, E. N., 1. Studies on the permeability of cells. in: Journ. Exper. Z. Philadelphia

Vol. 10 p 507—556 3 Figg. [8]

, 2. Researches performed at Tortugas, July 1910. in: Carnegie Inst. Washington Year

Book 9 p 128—131. 'Permeabilität und Cytolyse von Eiern.]

Hatai, Shink., The Mendelian Ratio and blended Inheritance. in: Amer. Natural. Vol. 45

p 99—106. [20]

Haisehek, B., Das neue zoologische System. Leipzig 31 pgg. f^^lSj

Hegner, R.W., Germ-Cell Determinants and their Significance. in: Amer. Natural. Vol. 45

p 385-397 6 Figg. [17]

Heidenhain, M., Plasma und Zelle. Eine allgemeine Anatomie der lebendigen Masse. 2. Lief.

Die contractile Substanz, die nervöse Substanz, die Fadengerüstlehre und ihre Objecte.

Jena p 507—1110 F 277—671 Taf. [10]

Heider, K., s. Grobben.

Hensen, V., Das Leben im Ocean nach Zählungen seiner Bewohner. Übersicht und Resultate

der quantitativen Untersuchungen, in: Ergeb. Plankton Exp. Bd. 5 0. 406 pgg.

28 Tabb. Taf. [15]

*Hertwig, R., Lehrbuch der Zoologie. 9. Aufl. Jena 1910 670 pgg. 588 Figg.

, s. Abel.

*Hoernes, R., 1. Das Aussterben der Arten und Gattungen sowie der größeren Gruppen des

Thier- und Pflanzenreiches. Festschr. Univ. Graz 255 pgg.

, 2. Das Aussterben der Arten und Gattungen, in: Biol. Centralbl. 31. Bd. p 353—365,

385—394. [Auszug aus No. 1. Der individuelle Tod und das Aussterben der Arten sind

beides Anpassungserscheinungen und nothwendige Folgen höherer Entwickelung (mit

Deperet).]

Holmes, S. J., The beginnings of intelligence. in: Science (2) Vol. 33 p 473—480.
, s. Mast.

Jenitinson, J. W., Relation of Regeneration and Developmental Processes. in : Rep. 80. Meet.

Brit. Ass. Adv. Sc. p 636—637. [»The essence of segmentation is to reduce the ratio

of cytoplasm to nucleus.« Bei der Regeneration treten dieselben Processe und Fac-

toren auf.]

Jennings, H. S., Pure Lines in the Study of Genetics in Lower Organisms. in: Amer. Natural.

Vol. 45 p 79—89 Fig. [21]

Jörgensen, E., s. Kyle.

Johannsen, W., The GenotypeConception of Heredity. ibid. p 129—159. [» Heredity may be

defined as the presence of identical genes in ancestors and descendants.«]

Kammerer, P., s. Abel.

Karsten, G., s. Nussbaum.

Kerb, Heinz, Über den Nährwerth der im Wasser gelösten Stofi"e. in: Internat. Revue Hydro-

biol. Leipzig 3. Bd. p 496—505. [15]

Klaatsch, H., s. Abel.

Kohlbrugge, J. H. F., Das biogenetische Grundgesetz. Eine historische Studie, in: Z. Anz.

38. Bd. p 447—453.

Kolkwitz, R., Über das Karamerplancton des Süßwassers und der Meere, in: Ber. D. Bot.

Ges. 29. Bd. p 386—402 3 Figg. [Kammerplancton = Menge des Planctons in K.'s

»1 ccm — Planctonkammer«.]

Kyle, Harry M., Resume des observations sur le plankton des mere explorees par le conseil

pendant les annees 1902—1908. in: Bull. Trimestr. Conseil Internat. Expl. Mer Copen-

hague 34 u. 250 pgg. Figg. 37 Taf. [Enthält nur den speciellen Theil: p 3—19 Tintin-

noidea von K.Brandt, p 20—38 Halosphaera u. Flagellata von C.H. Ostenfeld,
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p 39—51 Cladocera von C. Apstein, p 52—59 Pteropoda von Ove Paulsen, p60
—149 Copepoda von G. P. Farran und Thos. Scott, p 150—162 Tunicata von C.

Apstein, p 163—169 Ostracoda von C. Apstein, p 170—175 Chaetognatha von

C. Apstein, p 176—193 Amphipoda von J. J. Tesch, p 194—204 Rotatoria (»Ein

Theil«) von K. M. L e v an d e r , p 205—250 Peridiniales : Ceratium von E. J ö rg e n s en.]

Lameere, Aug., Sommaire du cours d'elements de Zoologie pour la candidature en sciences

naturelles, in: Ann. Soc. Z.Mal. Belg. Tome45p57—152, 173—282, Tome46p35—185.

Lepeschkin, W., 1. Über den Bau des Protoplasmas. Resume. in: Trav. Soc. Natural. Peters-

bourg Vol. 42 Prot, p 95. [Es ist kein Schaum, sondern hat allenfalls eine »colloidale

emulsoide Structur«.]

, 2. Über die Structur des Protoplasmas. (Vorläufige Mittheilung.) in: Ber. D. Bot.

Ges.»'29. Bd. p 181—190. [8]

Levander, K. M., s. Kyle.

Lo Bianco, S., L'influenza dell' ambiente sul periodo riproduttivo degli Animali marini. in:

Mitth. Z. Stat. Neapel 20. Bd. p 129—156. [14]

Loeb, J., 1. Das Leben. Vortrag gehalten auf dem 1. Monisten-Congresse. Leipzig 46 pgg.

, 2. La fecondation chiraique (Parthenogenese artificielle). Traduit de l'allemand par

Anna Drzewina. Paris 366 pgg. 56 Figg. [S. Bericht f. 1910 A. Biol. p 4.]

, 3. Die Tropismen, in: Handb. Vergl. Phys. Jena 4. Bd. I.Hälfte p 451—480 F 1—
9. [Unvollendet.]

, 4. The role of salts in the preservation of life. in : Science (2) Vol. 34 p 653—665.

[Sie besteht im »Gerben« der nicht fettigen, sondern proteiden Oberflächenschicht der

Zellen, so dass diese relativ undurchlässig werden.]

Lohmann, H., Über das Nannoplancton und die Centrifugirung kleinster "Wasserproben zur

Gewinnung desselben im lebenden Zustande, in: Litemat. Revue Hydrobiol. Leipzig

4. Bd. p 1—38 5 Figg. T 1—5. [14]

Lund , E. J., On light reactions in certain luminous organisms. in: J. Hopkins Univ. Giro.

No. 232 p 10—12. [Die Phosphorescenz dient stets zur gegenseitigen Anlockung der

Geschlechter. S. auch oben Arthropoda p 55.]

Maas, 0., s. Abel.

Macallum, A. B., [The President's Address.] in: Rep. 80. Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. p 740—
755. [Verf. betrachtet die lebende Zelle als eine Maschine zur Umwandlung von

»potential into kinetic and other forms of energy, through or by changes in its surface

energy«.]

Mangold, E., Die Production von Licht, in: Handb. Vergl. Phys. Jena 3. Bd. 2. Hälfte 1910

p 225—392 92 Figg.

Mast, S. 0., 1. Recent literature on the behavior of the lower Invertebrates. in: Psychol.

Bull. Vol. 8 p 263—277. [Kritisches Referat über einige der neuesten Schriften von

Loeb & Maxwell, Moore, Morse, Hess, Bohn etc.]

, 2. Light and the Behavior of Organisms. New York 410 pgg. 34 Figg. [Kritik von

S.J.Holmes in: Science (2) Vol. 33 p 964—966, von G. H. Parker in: Joum.

Anim. Behav. New York Vol. 1 p 461—464.] [13]

Matisse, Georges, Action de la chaleur et du froid sur l'activite motrice et la sensibilite de

quelques Invertebres marins. in: Bull. Stat. Biol. Arcachon 13. Annee p 1—52. [14]

Mayer, A. G., The converse relation between ciliary and neuro-muscular movements. in

:

Carnegie Inst. Washington Publ. No. 132 p 1—25 8 Figg. [10]

McCIendon, J. F., Summary of Experiments on the Development ofEggs. in: Carnegie Inst.

Washington Year Book 9 p 127—128. [Vorläufige Mittheilung: Scyllaea, Spirobran-

chics, Ophiocoma, Echinaster, Toxopneustes, Hipponoe.]

McDermott, F. A., Some considerations concerning the photogenic function in marine orga-

nisms. in: Amer. Natural. Vol. 45 p 118—122. [12] 1

McMurrich, J. P., s. Bernard.
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Montgomery, Th. H., The cellular basis of tlie determination of sex. in: Internat. Clinics

;21) Vol. 1 p 177—185. [S. Bericht f. 1910 A. Biol. p 16.]

Morgan, T. H., 1. The Application of the Conception of Pure Lines to Sex-limited Inheritance

and to Sexual Dimorphism. in: Anier. Natural. Vol. 45 p 65—78. [201

, 2. Is the Female Frog Hetei'ozygous in regard to Sex-Determination? ibid. p 253

—

254. [21]

, 3. Random segregation versus coupling in Mendelian inheritance. in: Science (2)

Vol. 34 p 384. [19]

, 4, Chromosomes and associative inheritance. ibid. p 636—638. [Gegen Emerson.]

, 5. The Influence of Heredity and of Environment in determining the Coat Colors in

Mice. in: Ann. New York Acad. Sc. Vol. 21 p 87—177 2 Figg. T 7—9. [21]

Nussbaum, M., G. Karsten & M.Weber, Lehrbuch der Biologie für Hochschulen. Leipzig

529 pgg. 186 Figg. [Experimentelle Morphologie von Nussbaum, Biologie der

Pflanzen von Karsten, B. der Thiere von Weber.]

Ostenfeld, C. H., s. Kyle.

Parker, G. H., The origin and significance of the primitive nervous System, in: Proc. Amer.
Phil. Soc. Vol. 50 p 217—225 3 Figg. [17] .

, s. Mast.

Paulsen, Ove, s. Kyle.

Pearl, R., Inheritance of Fecundity in the Domestic Fowl. in: Amer. Natur. Vol. 45 p 320
—345 5 Figg. [21]

Poche, F., Die Classen und höheren Gruppen des Thierreichs. in: Arch. Naturg. 77. Jahrg.

I. Suppl. p 63—136. [Mit einer Fülle neuer Namen und Gruppen; z. B. Carcinomorphae

= Carcinoidea + Arachnoidea -f- Pycnogonoidea ; Bohadschiomorphae= Holothurien

;

Asteriomorpha = Asteriden + Ophiuriden ; Dagycoidea = Salpen; Reptilia — Rep-
tilien + Vögel!!

Polimanti, 0., Activite et repos chez les Animaux marins. in: Bull. Inst. Gen. Psych. Paris

II. Annee 43 pgg. [14]

Popovici-Baznosanu, A., Les colorations homochromes individuelles, in: Ann. Biol. Paris

Tome 1 p 47—59 3 Figg. [16]

Prönant, A., 1. La substance hereditaire et la base cellulaire de l'heredite. in: Journ. Anat.

Phys. Paris 47. Annee p 1—59 8 Figg. [19]

, 2. Problemes cytologiques generaux soulevesparl'etude des cellulesmusculaires. ibid.

p 449—524 29 Figg., p 601—680 10 Figg. [12]

Przibram, H., Physiologie der Formbildung, in: Handb. Vergl. Phys. Jena 3. Bd. 2. Hälfte

1910 p 393—456 37 Figg.

Piltter, A., 1. Die Ernährung der "Wasserthiere durch gelöste organische Verbindungen, in:

Arch. Gesammte Phys. 137. Bd. p 595—621. [15]

, 2. Vergleichende Physiologie. Jena 721 pgg. 174 Figg. [»Lehre von der Ähnlichkeit

der Leistungen.«]

Quajat, E., Sulla riproduzione degli incroci e su alcuni caratteri ereditari che presenta la

Sericaria mori in relazione alle leggi di Mendel, in: Annuar. Staz. Bacol. PadoVa
Vol. 38 p 71-115 Fig. T 1—3. [21]

Rabaud, Et., Le determinisme des changements de milieu. in : Bull. Sc. France Belg. Tome 45

p 169—185. [»Nous concevons ce determinisme comme une serie de repulsions et

d'attractions conduisant en fin de compte l'organisme vers un lieu ou un autre.«]

*Reid, G. A., The Laws of Heredity. London 1910 548 pgg.

Retzius, G., 1. Untersuchungen an Eiern von verschiedenen Wirbellosen und Wirbelthieren.

in: Biol. Unters. Retzius (2) 16. Bd. p 41—61 T 14—20. [12]

, 2 . Jiückblick auf einige der in den Untersuchungen bei den Eiern und Spermien mittelst

der Ehrlich-Biondifärbung gewonnenen Ergebnisse, ibid. p 93—97. [12]
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Retzius , Gr., 3. Rückblick auf einige in den Untersuchungen hinsichtlich des Problems der

Protoplasmastructur gemachte Befunde, in: Biol. Unters. Retzius (2) 16. Bd. p 98

—

100. [12]

*Rignano, Eug., Upon the Inheritance of Acquired Characters. A Hypothesis of Heredity,

Development, and Assimilation. Transl. by B. C. H. Harvey. Chicago 413 pgg.

Rosa, D., II lamarckismo e le Farfalle. in: Bull. Soc. Ent. Ital. Anno 42 p 39—42. [Die Ver-

suche von Fischer, Standfuss etc. sprechen nicht für, sondern gegen die Vererbung er-

worbener Eigenschaften.!

Rost, Franz, Über Kernfärbung an unfixirteu Zellen und innerhalb des lebenden Thieres. in

:

Arch. Gesammte Phys. 137. Bd. p 359—421 T 4. [Erythrocyten von Rana. Nur die

Kerne in vergifteten Zellen färben sich.]

Roux, W., Über die bei der Vererbung blastogener und somatogener Eigenschaften anzu-
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Hierher Boas, A. Brandt, Giard, Giglio-Tos(i), Hertwig, Lameere, Loeb(i),

Nusbaum & Karsten & Weber, Przibram, Pütter (2) und Trinci.

Studnicka »versucht die bisherige Nomenclatur der Bestandtheile des Thier-

körpers, der Protoplasmaarten und Strueturen, der Fasergebilde etc. einer Revision

zu unterwerfen«. Er bespricht unter Einführung vieler neuer Termini (z. B.

Rheoplasma, Symplasma, Tectofibrillen) auch die »Schichtung des Protoplasmas

in den Zellen, in Gesammtzellen und in den Plasmamassen«, ferner die Fibrillen,

Fasern, Lamellen, Stäbe, die Vitalität der Körperbestandtheile und die »Bau-

substauzen«; von letzteren unterscheidet er anorganische und anorganoide sowie

organoide.

In einer vorläufigen Mittheilung gelangt Lepeschkin(2) zu dem Ergebnisse,

dass (gegen Bütschli) das flüssige Protoplasma nicht schaumwabig sein kann,

sondern »vor Allem eine coUoidale Lösung vorstellt, welche in ihrer Hauptmasse

emulsoider Natur ist und unter gewissen Bedingungen theilweise in microsco-

pisch sichtbare Emulsion und weiter partiell sogar in gallertartigen Schaum mit

flüssigen Wabenwänden übergehen kann«. Auch der Kern und andere lebende

Einschlüsse sind coUoidal und verhalten sich ähnlich wie das Protoplasma. —
Hierher auch Lepeschkin(^) und oben Vertebrata p 66 Laguesse(3).

In einer vorläufigen Mittheilung setzt Schaxel seine Ansichten über den Bau

des Protoplasmas, die Chondriosomen und Chromidien aus einander; als Basis

dienen ihm etwa 120 Versuche mit verschiedenen Fixirungen, Färbungen etc.

an Eiern von Giona, Ästerias und Holothurien. Eine »durch das Leben schlecht-

hin bedingte allgemeine Plasmastructur« nimmt Verf. nicht an; die Chondrio-
somen betrachtet er als einen wahrscheinlich fettigen Bestandtheil des Cyto-

plasmas, der in den Präparaten »überall da erscheint, wo ihn das angewandte

technische Verfahren nicht zur Lösung gebracht hat«, und nicht mit dem Kern-

chromatin zu vergleichen, auch nicht als Vererbungsubstanz auszunutzen ist.

Mit dem extranucleären Chromatin sind sie entschieden nicht identisch. Die

»determinirend- regulative« Substanz ist im Kern, die »effective« im Zellleib

localisirt, jene aber auf die Ernährung von diesem aus angewiesen. »So er-

scheint das Wechselspiel von Determination und Production als conservativ-

regulative und perceptiv-efifective Arbeitstheilung. « — Hierher auch oben

Coelenterata p 9 Schaxel.

Harvey(^) stellte an Elodea, Spirogyra, Ciliaten (besonders Paramaecium) und

Eiern von Ärbacia etc., Asterias, Holothuria, Oiaetopterus, Cumingia und Rana
Versuche über die Durchlässigkeit der Zellen für Farbstoffe und Alkalien an.

Er fand (mit Overton), dass in der Regel die Substanzen »more soluble in fat

solvents or fatty substances than in water« fast ohne jeden Widerstand ein-
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dringen, schließt aber daraus nicht ohne Weiteres auf die Lipoidnatur der

Zellmembran. In den thierischen Zellen werden die basischen Farbstoffe von den
Körnchen gespeichert, die sich auf der Ceutrifuge als die schwersten ergeben.

Bei Verwendung von Neutralroth als Indicator in der Zelle zeigt es sich, dass
Ammoniak und die Amine leicht, die starken Alkalien hingegen (auch Tetra-
äthylammoniumhydrat) schwer und unter partieller Zerstörung der Oberflächen-
schicht der Membran eindringen. — Hierher auch Harvey(2).

Über die Chromosomen s. Della Valle sowie oben Arthropoda p 64 Mont-
gomery(i) und Foot & Strobell, oben Vertebrata p 50 Meves(i) und p 65 De-
horne(i), die Chromidien etc. Faure-Fremiet, die Kerne oben Protozoa p 25
Hartmann(i), die Nucleolen oben Arthropoda p 63 Montgomery (^j, die Centro-
someu etc. oben Vermes p 81 Lillie und oben Vertebrata p 66 Tschassownikow,
die Mitosen Baltzer(i,2), Gurwitsch, Hartog und oben Protozoa p 25 Chatton ('),

die Amitose oben Coelenterata p 10 Hargitt(i) und oben Vermes p 18 Dehorne.

Enriques bespricht in seinem Buche über die Zelltheorie erst die Zelle im
Allgemeinen, dann die wichtigsten Zellformen : die Keimzellen, das nervöse und
das Muskelgewebe, die Chloroplasten, die Se- und Excretion, die Verdauung,
die Leucocyten und die Intercellularsubstanz. Alle Zellen lässt er einen oder
mehrere Körper enthalten, die Nuclein besitzen und sich hierdurch als Kerne
charakterisiren. Die Größe der Chromosomen wird von der Oberflächenspannung
der sie bildenden Substanz bestimmt, so dass bei Constanz der Chromatinmenge
auch die der Zahl resultirt; über den Werth seiner Theorie [s. Bericht f. 1905
A. Biol. p 13] kann sich Verf. jetzt noch nicht aussprechen. Die Mendelschen
Charaktere sind vielleicht meist, vielleicht immer chemischer Natur. Von der

Bedeutung des Chromatins für die Vererbung ist gar nichts bekannt. Die
mitotische Figur kommt zu Stande durch die electronegative Ladung der Chromo-
somen und die positive der Centrosomen, ferner durch die daraus entspringen-

den Diö"usionen sowie durch die elastische Spannung des Mediums, worin sich

die Theile, besonders die Centrosomen, bewegen. Bei den Ciliaten ist die

Conjugation eine Reaction des Organismus auf bestimmte Reize, die immer
eintritt und vom Befinden des Thieres unabhängig ist. — Die Flagellaten sind

die ursprünglichsten lebenden Organismen. Von den Keimzellen entsprechen

die männlichen den primärsten Protisten, von denen sie abstammeu. Die Aniso-

gamie ist wohl phylogenetisch aus einer »condizione di equivalenza tra tutti

i germi« hervorgegangen. Obwohl die Neurofibrillen das leitende Element
im Nervensystem bilden, so mag sich doch der Nervenstrom an der Oberfläche

der Fibrillen durch die gegenseitige Wirkung der fibrillären und interfibrillären

Substanz verbreiten. Bei allen Thiereu mit einem Nervensystem ist das »sistema

fibrillare tutto connesso, per continuitä delle fibrille«. (Die Neuronentheorie

gründet sich auf eine »invenzione anatomica ed una invenzione fisiologica«.)

Der Strom durchläuft die Fibrillen und wird in den Ganglienzellen entweder

gehemmt oder verstärkt. Er wechselt wahrscheinlich nach dem Vorzeichen,

der Stärke und dem Tonus, und die Leitungsfähigkeit kann nach der Richtung

wechseln. Alle amöboiden Bewegungen und die tactischen Bewegungen auf

Reize beruhen auf Änderungen in der Oberflächenspannung, die durch physi-

calische oder chemische Ursachen bewirkt werden. Ein phylogenetischer Ur-
sprung der Geißeln und Cilien von »qualche cosa che non sia ne flagelli ne
ciglia, ci e affatto ignorata«. Die doppeltbrechende Substanz der glatten und
quergestreiften Muskeln besteht wahrscheinlich aus flüssigen oder halbflüssigen

Krystallen. Muskelcontraction und Nervenstrom scheinen von einer osmotischen

Änderung der Oberflächenspannung der Fibrillen abzuhängen. Speciell die

quergestreiften Muskeln haben ein »gioco di doppia tensione«. — Zum Schlüsse
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betont Verf., dass bei den Organismen eine eytologische Entwickelung nicht

stattgefunden hat, ebenso wenig aber auch eine chemische oder eine der ele-

mentaren Functionen, und dass von allen Annahmen über den Ursprung des
Lebens die beste die ist, dass »nessuna origine abbia avuto la vita«.

Über die Zelle s. ferner Bottazzi, Loeb '^j, MacaNum und Rost.

Mayer studirte an Lepas^ Cassiojjea und Anneliden den Einfluss von einigen

Salzen auf die Musculatur, ebenso an Ciliaten, Trochophoren, Veligern,

Ctenophoren, Actinienlarven und Spermien von Vertebraten den Einfluss auf

die Cilien. Er gelangte zu dem allgemeinen Resultate, dass »whatever stimu-

lates the neuro -muscular System inhibits ciliary movement« und umgekehrt.

Unter den Salzen des Seewassers inhibiren den Cilienschlag am stärksten die

Natrium-, erhalten ihn am besten die Magnesiumsalze; weniger energisch wirken

Kalium, Calcium und Ammonium sowie schwache Säuren. Unter natürlichen

Bedingungen stehen die »more highly specialized« Cilien, die vom Neuromuskel-

system controllirt werden, still, wenn die Muskeln contrahirt sind, und umge-
kehrt. Aus den obigen gegenseitigen Beziehungen geht hervor, dass die Ursachen

der thierischen Bewegungen noch nicht genau bekannt sind. — Hierher auch

Erhard und Du Bois-Reymond.
Über die Gewebe s. Backman, Boüazzi, Fredericq, Stü'bel und Tigerstedt

und oben Vertebrata p 63 Ebner.

Bethe prüft, ob auf der Basis der Voraussetzungen von Koltzofi' und Gold-

schmidt [s. Bericht f. 1910 Vermes p 43] den Neurofibrillen eine Sttitz-

function zur Erhaltung der Zellgestalt zuerkannt werden darf, und gelangt zu

dem Schlüsse, dass selbst bei den Ascariden die Fibrillen »im besten Fall die

mechanische Wirkung äußerer Elemente unterstützen können«, nicht aber hier

oder bei anderen Thieren allgemein eine solche Function ausüben, da sie ja

rein in der Zelle verlaufen. Auch müssten sie, um den Oberflächenkräften

das Gleichgewicht zu halten, viele tausend Mal fester sein als Stahl. Daher

ist auch Lenhossek's Annahme der Bedeutung der Neurofibrillen bei der Ent-

wickelung und Regeneration der Nerven ganz haltlos; ebenso wenig können

sich Pseudopodien durch Vorschieben eines festen Achsenfadens bilden (gegen

Goldschmidt). Bei den meisten Versuchen K.'s an Spermien von Decapoden
handelt es sich wohl eher um geschlossene, feste Membranen mit Wandver-
stärkungen als um Plateausche Flüssigkeitsfiguren. — Hierher auch Baglioni

und 6oldschmidt(2).

Heidenhain setzt sein Werk über Plasma und Zelle [s. Bericht f. 1907 A. Biol.

p 71 unter etwas verändertem Titel fort und behandelt nun zunächst die con-

tra etile Substanz. Er bezieht sich dabei viel auf seine frühere Darstellung

[s. Bericht f. 1901 Vert. p 120 und widmet einen »unverhältnismäßig breiten«

Raum der Structur des Mj^ocards von Homo. Das Herz ist im Embryo an-

fänglich ein Symplasma, und so entstehen die Segmente wohl durch -»secundäre

Abfurchung« (deren unvollkommene Form damit zusammenhangen mag, dass* die

Kerne sich fast immer direct theilen), jedenfalls nicht »auf der Basis irgend

eines bekannten Modus der Zelltheilung« ; echte Zellen sind es nicht. Die

Schaltstücke sind nicht contractu. Der »morphologische Begriff der Muskel-

fibrille ist relativer Natur«, d. h. ihm »entspricht in der Natur nicht . . . eine

bestimmte histologische Einheit von bestimmter Größenordnung«. Verf. schafft

dabei die Begiffe Enkapsis (Schachtelung) und Entbündelung (unmerkliche Zerlegung

einer Fibrille in ein Fibrillenbündel, ferner Inocomma und Ino-, Telo- und
Mesophragma, und führt die Contraction der Faser auf eine »wahre, zwangs-

läufige, in vorgebildeten Bahnen sich bewegende Verschiebung« der Protomeren

parallel zur Achse der Faser zurück. Die Wiederholung der Inocommata
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(Muskelkästchen) ist eine »protoplasmatische Metamerie«. Im Laufe der Phylo-

genese hat ein Fortschritt von der kleinen zur großen Contractionswelle und
von den Fasern mit vielen lunervationstellen zu solchen mit wenigen oder nur

einer einzigen stattgefunden. Die ganz kurzen Wellen spielen im »Kreise der

niederen Plasmen« und im Leibe von manchen Zellen eine bedeutende Rolle

(»Theorie der kleinsten Wellen«). — Noch ausführlicher geht Verf. dann auf

die nervöse Substanz ein. Diese »darf als Plasma keine exceptionelle

Stellung für sich beanspruchen«. Das Neuron geht aus 1 Zelle hervor und
bildet eine »trophische, besser histodynamische« Einheit; die nervöse Substanz

ist »in der Summe der Neuronen enthalten«. Die Grundsubstanz jedes Neuron»

der Wirbelthiere ist wohl stets wabig und überall leitungsfähig, jedoch in den

Achsenfasern zu wasserreich, um sich an der Leitung zu betheiligen, so dass

hier dafür nur die Neurofibrillen in Frage kommen. Diese sind »theilungs-

fähige Histomeren« (mit entsprechender »Metastructur«); in den Zellen stehen

sie unter einander durch > histologische Netzbildungen« in Verbindung, und in

den Axonen werden sie an jedem Schnürringe »verbündelt« und wieder »ent-

bündelt«, können also nicht isolirt leiten. Das Tigroid »ist berufen, den Kern in

seiner Thätigkeit zu ergänzen«, indem es zwischen dem relativ großen Zell-

körper und kleinen Kerne der Neuronen die normale Kernplasmarelation wieder

herstellt. Die nachträgliche Umhüllung des Axous durch die ectodermalen Schwann-
schen Zellen ändert den Formwerth des Neurons nicht; der Schnürring be-

deutet nur die Grenze zwischen 2 Scheidenzellen. »Aus physiologischen Gründen
ist es undenkbar«, dass zwischen den Neuronen neurofibrilläre Continuität be-

steht (directe Anastomosen der Zellkörper »kommen gelegentlich als lusus

naturae vor«); vielmehr handelt es sich nur um »Parallelcontacte« oder um
»Cohärenz« durch Endfüßchen; Nervenzellennetze gibt es bei Wirbelthieren

nicht. Die Neuronen wirken unter Anderem theils als Collectoren (in den

efferenten motorischen Bahnen), theils als Differenziatoren (in den afferenten

Bahnen »einschließlich des Seelenorganes«). Die sogenannte Regeneration der

Nervenfasern ist eine Reparation des »erblichen Plasmavolumens«. Die Nerven
wachsen frei aus. Bei den Wirbellosen »entspricht der gekernte . . . Ab-
schnitt des Neurons an der Oberfläche des Ganglions nur einem geringen Theile

des bei Wirbelthieren vom Axon unterschiedenen Körpers der Nervenzelle«,

ist deswegen »in gar keinem Sinne« eine Zelle, sondern nur ein »Pyrenophor«.
— Endlich erörtert Verf. die Faden gerüstlehre und ihre Objecto, also den

Bau der Epidermis, des Flimmer-, Darm-, Nieren- und Speichelröhrenepithels,

der Chromatophoren, Knorpel-, Bindegeweb-, Neuroglia-, Blut- und Leydigschen

Zellen (Alles fast nur von Wirbelthieren), die Mitochondrien etc. Die Zelle ist

»vor allen Dingen das Werkzeug der Entwickelungsphysiologie« und kommt
»gewissermaßen in 2 Zuständen« vor: im einen besorgt sie die Zelltheilung,

im anderen ist sie der »Träger einer Plasmamasse, welche der besonderen

functionellen Differenzirung unterliegt«. Durch die »allgemeine Eigenschaft

der Vacuolisirbarkeit des Zellplasmas wird die Gegenwart einer lebendigen

Grundsubstanz demonstrirt« (mit Bütschli); letztere enthält die »primären fädigen

Diflferenzirungen « . Die Cilien, Geißeln, Pseudopodien etc. haben der Haupt-

sache nach die nämliche Metastructur, indem sie wahrscheinlich »durch fort-

gesetzte Aneinanderlagerung der kleinsten lebenden Theilchen parallel einer

geraden Strncturachse sich aufbauen«. Verf. führt hierbei die Ausdrücke

Katachonie (Abbau), Hypoblem (mobil gewordene elementare Bautheile), Epa-

northose (Wiederaufrichtuug unter Verwendung des Hypoblems) ein und macht

auf die allgemeine Bedeutung seiner Theorie der kleinsten Wellen aufmerksam,

die er auch speciell zur Erklärung des Cilienschlages benutzt. Die Fähigkeit

Zool. Jahresbericht. 1911. Allgemeine Biologie und Entwickelungslehre. 25
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der Resorption kommt nicht »den Zellen als solchen, vielmehr der lebendigen

Substanz zu, welche von den Zellen getragen wird«. Die Chromatophoren

bilden einen Übergang von den »mobilen Plasmen« zu den Muskelsubstanzen.

Die Substanz aller Erythrocyten ist protoplasmatisch und gegen die Oberfläche

zu einer Crusta verdichtet.

Prenant(2) bespricht den Bau der Muskelzellen und lässt jetzt die Myo-
fibrillen »et meme les mitochondries dont elles derivent« vom energetischen

Gesichtspunkte aus niedriger sein als das »protoplasma indifferent qui ne fait

que vivre«, denn »la substance birefringente est moins vivante que le proto-

plasma monorefringent«. Übergänge zwischen der contractilen und Muskel-

substanz gibt es nicht.

Über die electrischen Organe s. Garten und Lund, die Verdaungsorgane

Biedermann.

McDermott macht einige allgemeine Angaben über das Leuchten mariner

Thiere und möchte, soweit es sich um »SaljM^ Nodiluca and other such simple

forms, which are without definite organs of sight« handelt, das Licht einiger-

maßen den »animal odors« der Landthiere an die Seite stellen. — Hierher auch

Mangold.

Bruntz & Spillmann (^) finden bei Leptis, Rana, Tegenaria, Gryllus, Ästamis,

Litnax und Helix, dass die lebenden Leucocyten das Ammoniakkarmin und
Methylenblau speichern, und möchten dies als ein »phenomene physiologique

de defense« ansehen wie die Phagocytose. — Spillmann & Bruntz zeigen, dass

der Fixation dieser Farbstofi'e der Transport zu den Excretionsorganen und ihre

Excretion folgen. — Nach Bruntz & Spillmann (^) verrathen sich die beiden

letzteren Processe durch eine kurze Hypo- und eine lange, stärkere Hyperleuco-

cytose, genau wie bei Infectionen und Vergiftungen.

Über die Excretionsorgane s. Burian und oben Arthropoda p 41 Faussek.

Bruntz betrachtet die Nephrocyten als Excretionsorgane sowohl nach der

Art ihrer Einschlüsse als auch nach der ihrer Wirkung. Nachgewiesen sind

in ihnen Hippursäure, Ammoniaksalze und Xanthinkörper; ferner ist das Extract

aus ihnen bei Ästacus giftig für das Thier selbst. Sie verhalten sich functionell

wie die echten Nieren, können diese ersetzen und sind zum Theile wenigstens

phagocytär. Zum Schlüsse spricht sich Verf. zu Gunsten der Methode der

physiologischen Injectionen aus.

Retzius(^) studirt die Eibildung an Äsoidia und Gobius, nebenbei auch an

Sagartia, Äurelia, Priapulus, Ästacus, Pieris, Musca, Ämphioxus, Myxine, Äcan-

thias, Triton, Cohens und Homo, wesentlich nach Färbung der Schnitte mit

dem Gemisch von Ehrlich & Biondi. Nirgend findet er in den Eiern einen

wabigen Bau, sondern auch wenn das Plasma um den Dotter dünne Alveolen

bildet, so bestehen die Wände aus Mitom- und Paramitomsubstanz. Dieses

Fasergeflecht ist kein Kunstproduct. Mit Schaxel [s. Bericht f. 1910 Tuni-

cata p 3] möchte Verf. eine Emission von Chromatin aus dem Kerne* ins

Plasma bei Äscidia und vielleicht auch bei Gobius annehmen. — Retzius(^)

gelangt über das Chromatin und sein Verhalten gegen das obige Färbgemisch

»in mancher Hinsicht zu ähnlichen Schlüssen und Reflexionen« wie M. Heiden-

hain; er constatirt »gesetzmäßige Veränderungen in der Thätigkeit der Zellen,

welche die verschiedenen Farbenreactionen gesetzmäßig angeben«. — Retzius('^)

findet überall in den Eiern, aber auch in den Nervenzellen ein Mitom und Paramitom.

Über die Germinalzellen s. oben Arthropoda p 64 Montgomery(i).

Stauffacher(2] bestätigt und ergänzt an neuem Materiale (Ei und Spermien

von Ä?wdonta; Kerne von Ciliaten; Pflanzen) seine früheren Angaben über die

Zelle [s. Bericht f. 1910 A. Biol. p 8], besonders von den Kernbrücken und
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dem Fehlen einer Kernmembran. Das Oxychromatin des Keines geht direct in

das des Cytoplasmas über. Im Ei von A. ist die Kerngrenze nm so deutlicher,

je jünger das Ei ist, also je mehr Nuclein der Kern enthält, aber eine

Membran fehlt auch hier. Das reife Ei von A. hat kein Nuclein mehr. Oflenbar

»beherrscht das Nuclein die Processe des Wachsthums und des StofiFwechsels«,

und das Ei ist dann reif, wenn sein Nuclein aufgebraucht ist; das N. des

Spermas wirkt bei der Befruchtung als Ferment, während das Oxychromatin
der Träger der Vererbungsmerkmale ist. Daher enthalten bei partheno-
genetischer Fortpflanzung die Eier {Aphis, Apis) oder Keimkörper (Sporocysten

und Redien von Distomum) viel Nuclein. — Hierher auch Stauffacher(^).

Mast (2) gelangt am Ende einer ausführlichen historischen Einleitung zu dem
Resultate, dass fast jede Reaction lebender Organismen sich unter eine der

vielen Definitionen des Begriffes Tropismus bringen iässt, vermeidet diesen

daher bei seiner Analyse der Reactionen auf Licht absichtlich. Er bringt

dann zahlreiche Experimente, allermeist neue, über das Verhalten von Pflanzen,

Myxomyceten, Amoeba, Euglena^ Stentor, Volvox etc. [s. Bericht f. 1906, 1907,
1909 Protozoa p 31, 41, 64], Hydra, Eudendrium, Medusen, Larven von Areni-

cola und Musca, Planaria, Oligochäten, Echinodermen, Bufo und Caprella gegen

das Licht und stellt fest, dass die Orientirung die Folge ist a) einer localen

Antwort auf einen localen Reiz, wie bei Rhizopoden und Myxom., b) von

»shock movements, avoiding reactions«, wie bei Ciliaten, Flagellaten, Larven etc.,

c) einer differentiellen Antwort auf localisirte Reize, wie bei einigen Cölen-

teraten, Würmern und allen höheren Thieren, d) des Sehens, wie bei vielen

Thieren mit bildformenden Augen. Gegen Loeb findet er aber nicht, dass zur

Orientirung das Licht die symmetrischen Punkte des Thieres unter dem gleichen

Winkel treffen muss, ferner nicht, dass es continuirlich als Richtungsreiz wirkt,

auch nicht, dass die Orientirung im Licht überhaupt auf tropischen Reactionen

beruht, »if the definitions of tropisms given by Loeb, Verworn, or Radi are

used as criteria«. Dagegen sind alle Thiere, die auf Licht reagiren, unter-

schiedsempfindlich, aber »the idea of reactions to change of intensity is not

original with Loeb, as is sometimes assumed«. Verf. geht dann allgemein auf

die Licht reactionen ein. Er betrachtet sie als adaptiv und nur unter ab-

normen Bedingungen für das Thier fatal. In der Regel sammeln sich die

Organismen da an, wo das Licht ihnen die Existenz erleichtert; andere rea-

giren auf plötzliche Veränderungen in der Lichtstärke durch rasche Bewegungen,

aber »it is not the shadow in which they are interested, but what ordinarily

foUows«. Viele Antworten der Thiere auf Licht sind sehr variabel, weil da-

bei noch unbekannte innere Factoren mitwirken. Die Umkehr des Sinnes der

Reaction beruht nicht auf einer Änderung in der Lichtstärke: sie kann durch

so sehr verschiedene Mittel hervorgerufen werden, dass sie nur die Folge einer

Wirkung auf den gesammten Organismus sein kann. — Verf. bespricht ferner

kritisch den Einfluss des Lichtes von verschiedener Wellenlänge aufpflanzen,

Einzellige und Vielzellige sowie besonders auf Thiere mit Bildaugen — eigene

Beobachtungen nur an Amoeha — und schließt, dass (gegen Loeb, Sachs und
Davenport) die kürzeren Wellen nicht die activeren sind, dass die verschie-

denen Strahlen nicht denselben relativen Reiz ausüben, und dass dieser wohl
nicht der Energiemenge der Strahlen proportional ist. Wahrscheinlich reagiren

die Organismen nicht direct auf die äußeren Agentien, sondern auf die von

diesen in ihnen hervorgebrachten chemischen Änderungen. Diese aber sind

offenbar nicht in allen Organismen dieselben und in den höheren sehr com-
plicirt, also muss auch der Mechanismus der Reaction auf Lichtreize bei den

Thieren anders sein als bei den Pflanzen (gegen Loeb). Apis, einige Fische,

25*
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Vögel und Säuger unterscheiden sicher, manche Decapoden, Spinnen und andere

niedere Thiere wahrscheinlich die verschiedenen Regionen des Spectrums. —
Zum Schlüsse erörtert Verf. die Theorien über das Benehmen der Thiere,

vor allen die von Loeb, Jennings und Driesch. — Hierher auch IVIast(^),

Franz (1), Harrison und Loeb (3).

Matisse stellt an Sagartia, Eupagurus^ Sepia, Nereilejms, Arenicola^ Sifunculus,

Haminea, Cardium, Pedunculus und Asterias Versuche über den Einfluss hoher

(bis 34°) und niedriger (bis 2°) Temperaturen auf Bewegungen, Athmung,

Sensibilität etc. an und versucht, daraus einige allgemeine Schlüsse zu ziehen;

z. B. constatirt er einen >6tat somnoidal (inertie, torpeur, vie ralentie), ä phases

courtes et frequentes« bei allen, ferner einen Untei'schied zwischen Sepia und

den übrigen Thieren, den er auf das stark concentrirte Nervensystem der S.

zurückführen möchte; auch lässt er die Wirkung der Kälte reversibel sein, die

der Hitze nicht.

Über die Reaction von Seethieren auf Cyankalium s. Drzewina(^2) und

Drzewina & Bohn.

Polimanti gelangt auf Grund seiner Beobachtungen an Seethieren in der

Gefangenschaft zu dem Schlüsse, dass im Allgemeinen die Seethiere nie wirk-

lich in Ruhe sind, sondern dass Perioden von größerer Thätigkeit mit solchen

geringerer abwechseln, sowie dass diese von der Temperatur und dem Lichte

geregelt werden. Außerdem constatirt Verf. bei manchen Seethieren kurz vor

dem Tode eine außergewöhnlich große Thätigkeit sowie einen »exhibitionisme«,

d. h. ein Hervorkriechen aus dem Verstecke.

Nach Lo Bianco haben die Seethiere die Tendenz, sich während der

ruhigen Jahreszeit fortzupflanzen; diese ist in der Regel zugleich die heiße,

wird jedoch in den Häfen und Buchten leicht den Thieren gefährlich, und da-

her pflanzen sich in diesen die meisten Thiere während der kühleren Zeit fort.

Das ganze Jahr hindurch können Nachkommen haben alle Plane tonthiere

mit weiter horizontaler oder verticaler Verbreitung; ähnlich verhalten sich die

Parasiten und Commensalen. Verf. geht auch auf die Brutpflege, ferner

die Beziehungen zwischen dem Habitat und der Fortpflanzungszeit einiger

Selachier sowie auf die planctonischen Eier und Larven der Küstenthiere ein

und sucht den Nutzen ihres transitorischen pelagischen Lebens plausibel zu

machen. Dabei lässt er den positiven Phototropismus eine bedeutende Rolle

spielen.

Lohmann unterscheidet außer dem Macro-, Meso- und Microplancton (Schutt)

ein Megalo- und ein Nannoplancton. In letzterem sind die kleinsten Be-

standtheile nur etwa 1 fi lang, und »ein Durchmesser von 25 ^t/ muss schon

als groß gelten«. Typisch sind in ihm die Gymnodinien, Chrysomonadinen

und Bacterien; Metazoen fehlen ganz, und die Protozoen treten sehr zurück.

Das Ideal eines Fangapparates für das N. bildet die Reuse der Appendicularien

:

Oikopleura fängt aus viel weniger als 150 ccm Wasser 1000-2000 Protisten;

von denselben Organismen wurden mit dem Netz nur 0,1, mit einem Filter aus

gehärtetem Papier 9, mit der Centrifuge 150 Individuen in 1 ccm erbeutet.

Um also die wahre Zusammensetzung des Planctons zu ermitteln, »müssen

durchaus Netz, Filter und Centrifuge gemeinsam angewandt werden«. Verf.

gibt nun eine Übersicht der Nannoplanctonten des Meeres und betont nochmals [s.

Bericht f. 1908 Protozoa p 17], dass »die Einzelligkeit eigentlich nur für die

auf die Ausnutzung des Sonnenlichtes und die Aufnahme gelöster Nahrung

aus dem Wasser angewiesenen Pflanzen Vortheil bietet, für die Thiere aber,

die andere Organismen erbeuten sollen, die Vielzelligkeit des Metazoenkörpers

. . . weit größere Vortheile bringt«. — Hierher auch Kolkwitz uod Kyle.
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Hensen bleibt in seinem zusammenfassenden Werke über die quantitativen

Untersuchungen der Planeten-Expedition bei der Ansicht, dass in der

Hochsee die treibenden Organismen überall gleichmäßig vertheilt sind, soweit

nicht Störungen eintreten, und vertheidigt sein Verfahren gegen Haeckel, Kofoid

und Plerdman, discutirt auch Lohmann's Angaben und schlägt selber Ver-
besserungen der Fangmethoden vor. Dann geht er auf die Art der Zählung,

die Planctongebiete, Leitformen, Fremdformen, Strömungen und die Behandlung

der Zahlenbefunde ein, gibt 27 Tabellen der Zählungen und erläutert sie. Im
speciellen Theile bringt er über die Pflanzen (iucl. Flagellaten) und Thiere,

nach Gruppen geordnet, sehr viele Einzelheiten [s. im Original] biologischer, theil-

weise auch morphologischer Natur, besonders über die Copepoden. Im Schluss-

capitel bespricht er einige allgemeinere Probleme. »Die arctischen Gegenden
sind im Sommer sehr reich, die Tropengebiete dagegen im ganzen Jahre arm
an Plancton. « Im warmen Meer »steht ein größerer Theil des Planctons in

der Tiefe und ist in die Tiefe hinein verbreitet, als in dem kalten Wasser«.

Pütter's Hypothese von der Ernährung der Wasserthiere »werden Sachkenner

einfach beiseite schieben«. Dass P. »mit Hülfe zahlreicher, an sich richtiger

Rechnungen, unter gewaltsamer Unterdrückung von anatomischen Grundlagen,

auf die sich doch immer die Physiologie stützen muss, ein verführerisches

Luftschloss aufgebaut hat, schadet dem Ansehen der Wissenschaft«. Die Mög-
lichkeit ist nicht auszuschließen, dass im Meere genau wie sich früher die

Arten gebildet haben, auch jetzt noch dieselben Arten entstehen; zunächst als

Varietäten und Nebenformen (»Transgressus«). Die Verjüngung bei der Be-
fruchtung beruht auf der »Schlackeuvernichtung« ; allerdings »steht der Nach-

weis individueller Schlackenbildung im Kern aus«. Das biogenetische
Grundgesetz »verlangt einen Gesetzgeber, nach dem sich die Eier zu richten

haben. Dieser ist aber unmöglich. Das Gesetz gibt eine Scheinerklärung,

die von Studien abhält und daher schadet«. Die Träger der persönlichen

Vererbung können chemische Körper, also »in der Zellflüssigkeit ohne Ver-

Avandlung leicht lösliche Stoffgemische«, nicht sein, vielmehr ist diese, »wie

überhaupt die Neubildung einer Person ein morphologischer, durch geformte

Substanzen getragener Vorgang«. Weder Darwin's Pangenesis noch die Pangen-

Theorie von De Vries sind nöthig ; mit der Annahme der Vererbung erworbener

Eigenschaften »sollte man noch vorsichtiger sein, als das bisher schon der

Fall gewesen ist«.

Pütter (') bleibt auch gegen Raben [s. Bericht f. 1910 A. Biol. p 6] bei

seiner Ansicht von der Ernährung der Wasserthiere durch gelöste orga-

nische Verbindungen. . Die Algen sind Producenten solcher Stoffe. Ascidia ist

ein »oligotrophophiler« Organismus, ebenso ^c^im'a. Die Fangapparate der Appen-

dicularien dienen ihren Trägern zum Schutz gegen die geformten Bestand-

theile, und den Octocorallen und Actinien das Gastrovascularsystem zur Aus-

scheidung, nicht zur Ernährung. Allgemein »spielen die gelösten organischen

Verbindungen, die in Verdünnungen von 1 : 30000-1 : 100000 oder mehr in den

natürlichen Wässern vorkommen, eine dominirende Rolle bei der Ernährung der

Wasserthiere«.

Kerb findet, dass Daphnia, Cydof/s , Corethra-hawen und junge ÄnguUla

aus einer Lösung von Traubenzucker Nichts aufnehmen, und dass Daphnia in

Lösungen von organischen Substanzen sogar bis auf Y4 des ursprünglichen

Gewichtes abfallen. Verf. spricht sich daher gegen Pütter's Theorie der Er-

nährung der Wasserthiere aus. — Hierher auch Cronheim.

Im allgemeinen Theile seiner Schrift über die Fauna der Höhle von Mayfield

(nicht weit von der Indiana University) bespricht Banta auch den Ursprung
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der Höhlenfauna. Er ist der Ansicht, dass Thiere zu Bewohnern der Höhlen

werden, weil sie morpho- und physiologisch zum Leben in ihnen geeignet sind;

sie sind dazu prädeterminirt und gehen hinein, weil sie dort die besten Be-

dingungen finden (mit Davenport, 3. Bericht f. 1903 A. Biol. p 23). Die

Naturzüchtung in ihrer Wirkung auf gewöhnliche fluctuirende Variationen würde
zur Erklärung der Anpassungen kaum hinreichen; dagegen mag, da auch die

Vererbung erworbener Eigenschaften auf Schwierigkeiten stößt, die »theory of

determinate, cumulative variations« dies leisten. — Hierher auch oben Verte-

brata p 90 Eigenmann.

Über die Landfauna s. Dahl(^), die Fauna im Allgemeinen Bartholomew &
Clarke & Grimshaw und Rabaud, die Bipolarität oben Vermes p 62 Theel.

Popovici-Baznosanu schildert die chromatische Anpassung von Oedipoda^

Philodromus und anderen Arachniden, Abraxas und Xylina an den Unter-

grund und erklärt sie ohne Hülfe der Selectionstheorie durch die Annahme,
dass jedes Individuum »cherche un milieu appropriö ä son vetement«. Der
Mimikry bei Lepidopteren steht er skeptisch gegenüber.

Bohn setzt seine psychologischen Studien [s. Bericht f. 1909 A. Biol.

p 11] mit einer Schrift über die »nonvelle psychologie animale« fort, deren

Ziel die Erforschung der Gesetze ist, die die Thätigkeiten der Thiere regeln.

Ganz ohne neue eigene Beobachtungen gibt Verf. im 1. Abschnitte eine Ana-
lyse des Benehmens der niederen Thiere und findet hier 3 Hauptarten von

Erscheinungen: die Tropismen, die differentielle Sensibilität und das Zellen-

gedächtnis. Im 2. Abschnitte analysirt er ebenfalls nur nach der Literatur

die Instincte der Arthropoden, speciell das Sichtodtstellen, die Rückkehr zum Neste,

das Suchen der Nahrung, die Mimicry und die socialen Instincte; im 3. end-

lich die psychische Thätigkeit der Vertebraten. — Hierher auch Dahlf^),

Holmes und Thorndike.

Child(^) bringt eine Analyse der Vorgänge bei der Regulation und setzt

sich dabei mit den Vertretern des Vitalismus, besonders mit Driesch aus ein-

ander. Den Organismus betrachtet er als ein physico-chemisches System und
vergleicht ihn mit einem Flusse. Die Basis des Lebens lässt er nicht eine

specifische Substanz sein, sondern »a series of reactions in a field or medium
of a certain complex Constitution, which is itself the product of past reactions«.

Von der Regulation gibt er dieselbe Definition wie früher [s. Bericht f. 1906
Vermes p 36] und sieht sie als ein essentielles Merkmal des Lebens an. Er
erörtert dann die Vorgänge bei der Reg. näher und unterscheidet provisorisch

die quantitativen Compensationen (incrementale, decrementale, reversionale und

aiterative) und die qualitativen Transformationen (pro-, re- und transgressive).

Endlich geht er auf die Natur der Reconstitution (nicht Restitution) ein: auf

den sie auslösenden (initiating) Factor, die Äquilibration dabei, ihre Complicirt-

heit und ihre Grenzen sowie auf die Fortpflanzung, die er als eine Form
der Reconstitution betrachtet. — Hierher auch Child(^) sowie oben Vermes

p 26 Child(2).

Über Regeneration s. BarfurthC^j^ Jenkinson und oben Vermes p 82

Morgulis(3,^).

Tornier bespricht kritisch einige Arbeiten über »die Art, wie äußere Ein-

flüsse den Aufbau des Thieres abändern« , nämlich zunächst die Versuche mit

künstlicher Parthenogenese (Loeb, Delage, Bataillon), ferner die Experimente

mit Embryonen, besonders von Amphibien (Gurwitsch, Morgan, Stockard etc.,

auch die eigenen) sowie mit Larven, Puppen etc., endlich nebenbei die mit

Eiern von Echinodermen und anderen Invertebraten. Aus alledem ergibt sich

ein »experimentelles Grundgesetz«: »alle auf ein Entwickelungstadium des
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Thieres umändernd einwirkenden Factoren wirken nicht specifisch auf dasselbe ein,

sondern alle bei gleichwerthiger Verwendung mit dem gleichen Umbildungsefiect«

.

Über die Geschlechter s. Ciesielski, die secundären Sexualcharaktere oben

Arthropoda p 74 Kopec(2) und oben Vertebrata p 90 Eigenmann, den Gene-
rationswechsel oben Vermes p 80 Downing, die Eier der Metazoen oben

Protozoa p 24 Dobell(2), die Degeneration der männlichen Keimzellen oben

Mollusca p 24 Cognetti.

Hegner zerstörte mit einer heißen Nadel die Polscheibe des Eies von

Galligrapha multipunctaia , worauf die Bildung von Geschlechtszellen
unterblieb. Die Granula der Polscheibe sind also wirklich die »germ cell

determinants«. Dieselbe Rolle kommt wohl bei Ascaris den allein in der

Urgeschlechtszelle erhalten bleibenden Chromosomenenden zu, ferner den Außen-
körnchen im Ei von Qjclops, dem besonderen Körper im Ei von Sagitta, dem
NucleolüS des Keimbläschens von Ooplithora und ähnlichen »idiochromatischen«

Gebilden. [Groß.]

Wilson bespricht die Forschungen über die Geschlechts-Chromosomen,
Er betrachtet diese Chromosomen nicht ausschließlich als die Geschlechts-

bestimmer, sondern nur als ein vielleicht essentielles Glied in der Kette der

Factoren, durch die das Geschlecht bestimmt und vererbt wird, und meint, die

Entwickelung werde entweder in die männliche oder weibliche Richtung gelenkt,

indem die größere oder geringere Menge des specifischen X-Materiales in der

Zygote eine unbekannte aber specifische Thätigkeit inducire.

Thomson meint am Schlüsse einer allgemeinen Darstellung, es gebe vielleicht

gar keine wirklichen Geschlechtsdeterminanten, sondern jede Keimzelle habe

eine vollständige Ausrüstung von beiderlei Charakteren, uud nur die »meta-

bolism conditions« entscheiden darüber, welcher Theil davon zur Entwickelung

gelange. — Hierher auch oben Vermes p 29 Child(5), p 57 Meves und p 80
Downing.

In seinem Referate über den gegenwärtigen Stand der Erforschung der

Heterochromosomen unterscheidet Gutherz die celluläre Geschlechtsdifle-

renzirung von der geweblichen Ausbildung der Geschlechtsdifierenzen und zer-

legt jene, die Differenzirung 1. Grades, in die Geschlechtsdeterminirung und die

-realisirung. Letztere, die Herstellung der für das Geschlecht charakteristischen

Chromosomen-Combination, erfolgt bei der bisexuellen Fortpflanzung durch die

selective Befruchtung. Die Annahme einer solchen »hat nichts Befremdliches«.

— Hierher auch oben Vermes p 60 Gulick und oben Arthropoda p 43
Bouin & Ancel und p 64 Montgomery(^).

Über die Befruchtung s. Loeb(2), die Entwickelung McCIendon.

Schimkewiisch hält die Fälle, die gegen die Keimblättertheorie angeführt

werden, theils für irrthümlich, theils durch die Methorisis [s. Bericht f. 1908
A. Biol. p 15] für erklärbar. Er discutirt dann die Frage, wie weit dieser

Wechsel in den Keimblättern gegen oder für die Lehre von den Mutationen

verwendbar ist, findet eine Analogie zwischen der Speciesbildung und den

Anomalien und gelangt zu dem Schlüsse, dass schon die Methorisis eine lang-

same Entwickelung voraussetzt, und dass vielleicht gerade die fluctuirende

Variation wichtiger ist als die Mutation. — Hierher auch oben Coelenterata

p 19 Hargitt(i), oben Vermes p 75 Sokolow(i) und oben Vertebrata p 63 Ebner.

Parker lässt phylogenetisch Nerven und Muskeln nicht zugleich auf-

getreten sein, sondern betrachtet die Muskeln als die ältere Categorie, da

den Poriferen wohl sie, aber noch keine Nerven zukommen. Bei den Cölen-

teraten gesellen sich dazu die Receptoren als das Mittel zur besseren Anregung
der Muskeln, und erst bei noch höheren Thieren sind in der Körperregion
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zwischen jenen beiden die Adjustoren (nervöse Centren) entstanden, bis

zuletzt bei Homo das Nervensystem so sehr die Oberhand gewinnt, dass der

Rest des Körpers kaum mehr thut als jenem »afford a favorable environment«*

Hatschek theilt sein neues System mit. Er zerlegt die Metazoen in die 3

gleichwerthigen Hauptstämme der Cölenteraten, Ecterocölien (Zygoneuren) und

Enterocölien (Dipleuridien, Chordonien). Die Cteuophoren entfernt er wegen

der Entstehung ihres Mesoderms und ihrer Tentakelmuskeln ganz von den Cni-

darien. Die Ecter, stammen von der den Cten. benachbarten »Pleromula<-, die

Enter. von der den Scyphozoen nahe stehenden »Saccouula«. »Derzeit« ge-

hören die Stelmatopoden mit den Endoprocten als Bryozoen zu den Scoleciden,

die Tentaculaten (Phoroniden und Lophopoden) zu den Aposcoleciden. Die

Brachiopodeu und Discocephalen (Pterobrauchien) bilden als Brachiolaten mit

den Enteropneusten eine Gruppe der (Ambulacralien, besser) Dipleuridien;

letztere sind von den Nematocölien (Chätognathen) abzuleiten. Der Trocho-

phora entsprechen die Dipleurula und für die Chordonien die Chordula. — Zum
Schlüsse wendet sich Verf. gegen Grobben und gelangt zu dem Resultate: > es ist

nicht zu bezweifeln, dass durch Grobben's Darstellung die historische Entwicke-

lung seines neuen Systems aus meinem System verschleiert wird«. — Grobben

& Heider weisen diesen Vorwurf zurück. — Hierher auch Poche.

Zur Phylogenie s. Emery, Franz(2) und Hoernes(S2) sowie oben Protozoa

p 24 Dobell(2) und p 52 Chatton (5), die geograph. Verbreitung der Species

oben Arthropoda p 57 Shelford(2), die Entstehung neuer Arten oben Vertebrata

p 51 Walker.

Carthaus bespricht den Einfluss des Klimas auf die Organismen vom Prä-

cambrium au bis zur Gegenwart, ohne jedoch seine Ausführungen zu gliedern

oder zusammen zu fassen, so dass sich ein erschöpfendes Referat nicht geben

lässt. Er glaubt, dass alles Leben seinen Anfang im Meere oder in der »salz-

reichen, ursprünglichen Wasserdampfhülle der Erde« genommen hat.

Willey setzt einem größeren Leserkreis seine Auffassung der Convergeuz
aus einander. Er stützt sich dabei auf manche neue eigene Beobachtungen und

bringt auch sonst allerlei Notizen, z. B. über Hirudineen und Schlangen.

Ferner polemisirt er an mehreren Orten mit Gaskell, dessen Ansicht von der

Phylogenese der Vertebraten er als eine »earthquake hypothesis« bezeichnet.

In den ersten Capiteln bespricht er die »art of morphology« und die physio-

logische Classification, dann geht er auf die Phanerozoeu und Cryptozoen, d. h.

die offen und die verborgen lebenden Thiere ein und kommt zu dem Resultate,

dass »the basic quality underlying all animal life is the cryptic, the fear of

the sun«. Ferner die freien und die angehefteten Thiere (Eleutherozoen und

Statozoen), wobei er die fundamentale Natur der » Cryptotaxis « und des Stereo-

tropismus bei der convergenten Entwickelung hervorhebt. Weiter definirt er

im Abschnitte über die Mimicry und Homoplasie (Laukester) jene als »a

physiognomical convergence« zwischen 2 oder mehr Species. Auch geht er

auf Divergenz und Parallelismus ein, bringt ferner allerlei Beispiele von speci-

eller Convergenz und findet in jedem Organsysteme zahlreiche Fälle davon.

Endlich erörtert er die »bionomische« Convergenz, z. B. die Parallele zwischen

indirecter und directer Entwickelung bei Enteropneusten und Onychophoren,

die Erscheinungen bei der Brutpflege etc., sowie die Convergenz in den Athem-
organen und im histologischen Bau der Thiere (besonders die Solenocyten).

Aber »no laws of convergence are or even can be laid down now«.

Über den Darwinismus und verwandte Themata s. Abel & Brauer etc.,

Bernard, Crampton, Cuenot, Darwin, De Vries, Giglio-Tos(2), Kohlbrugge,

Sclineider und Steinmann.
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Bourne bespricht die Erfolge der Morphologie seit Darwin, geht besonders

auf die Vererbungsprobleme ein, lässt weitere Fortschritte hier nur in enger

Anlehnung an die Physiologie möglich sein und tritt warm für die Hormoneu-
theorie ein, zu der er einige Ergänzungen gibt. Agentien, die den Chemismus

der circulirenden Körperflüssigkeiten beeinflussen, ändern auch die chemische

Constitution der Hormonen und üben so einen indirecten Einfluss auf die Keim-
zellen aus, wodurch die Vererbung somatogener Eigenschaften verständlich wird.

Wahrscheinlich wirken ferner die Enzyme hemmend auf einander. Die Keim-
zellen erscheinen undifferenzirt , »because they contain a large number of

enzymes, none of which can show their activities in the presence of others,

and that what we call difi'erentiation consists in the segregation of the diöerent

kinds into separate cells«. [Groß.]

Guyer bespricht die Rolle von Kern und Plasma bei der Vererbung vom
physico-chemischen Standpunkt aus. Die Kerne sieht er als die Quelle für

Enzyme zur Controlle der »velocities in cell chemistry« an und lässt die Mitose

einen Mechanismus zur Erhaltung der »quantitative metabolic regulation« sein.

Prenant(^) liefert ein kritisches Ptcferat über die Erbsubstanz und ihre

Verbreitung in der Zelle; er gelangt dabei zu dem Resultate, dass zwar eine

speciüsche Erbsubstanz existire, aber nur als »chimiquement specifiee« ange-

nommen zu werden brauche.

Morgan (^) versucht eine neue cytologische Erklärung für die Kuppelung von

Factoren mendelnder Charaktere. Während des strepsinemen Stadiums sind

die Chromosomen um einander gewunden, der Spalt liegt aber immer in einer

Ebene. Nahe benachbarte Theile des Chromosoms werden daher bei der Thei-

lung meist auf dieselbe Seite des Spaltes fallen, weiter von einander entfernte

dagegen ebenso oft auf verschiedene Seiten. »In consequence, we find coupl-

ing in certain characters, and little or no evidence at all of coupling in

other characters.« — Hierher auch Emerson und IVIorgan(^). [Groß.]

ROUX untersucht die Bedingungen für die Vererbung. Damit eine Keim-

plasmavariation erblich wird, sind erforderlich: ihre vollkommene Assimilations-

fähigkeit durch das Keimplasma, die Sicherung ihrer Qualität durch Selbstregu-

lationen, ihr Sichbewähren im Kampf um Nahrung und Raum unter Bionten

gleicher Ordnung, ihr Nichtstörendwirken auf die Entwickelung der anderen

Theile und damit zumeist ihre Activirung erst am Ende der Ontogenese, end-

lich ihre Einbeziehung in den Meclianismus der qualitativen Halbirung des

Kernes. Für die Vererbung somatogener Eigenschaften sind außerdem

erforderlich: die »Translatio hereditaria« oder Übertragung einer Veränderung

des Somas auf den Keim, die »Implication« oder Umwandlung der neuen

Eigenschaft des entwickelten Somas in eine dem Keimplasma entsprechende

Beschaffenheit, die »blastogene Insertion« oder Einfügung der neuen Determi-

nationen an die geeignete Stelle des Keimes. Alle diese Vorgänge sind aber

zur Zeit gar nicht vorstellbar. Da die Vererbung somatogener Eigenschaften

von der genauen Erfüllung so vieler Bedingungen abhängig ist, kann sie nur

durch zufälliges Zusammentreffen günstiger Umstände zu Stande kommen. Eine

wirkliche >somatisch-plasmatische« Parallelinduction durch ein und dasselbe Agens

auf Soma und generatives Keimplasma ist total ausgeschlossen. Möglich wird

dagegen die Hypothese einer »biplasmatischen Parallelinduction« durch die auf

die Thatsachen der Regeneration und Regulation gestützte Annahme, dass auch

die somatischen Zellen noch Vollkeimplasma enthalten. Die äußeren Einwir-

kungen, welche die Gestalt des Individuums und zugleich die seiner Nach-

kommen alteriren, verändern nach dieser Vorstellung direct nur das somatische

Keimplasma in den Somazellen, das dann seinerseits auf die Gestaltung des
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noch in der Entwickelung begriffenen Individuums wirkt. Da nun das soma-

tische Keimplasma gleich dem in den Keimzellen enthaltenen ist, so muss, so-

fern die äußere Einwirkung in gleicher oder abgeschwächter Weise bis zu ihm

vordringt, auch das generative Keimplasma eine gleichartige, vielleicht etwas

abgeschwächte Veränderung erfahren, wie das somatische. Auch die biplas-

matische Parallelinduction ist nur für ganz diffuse, z. B. thermische oder che-

mische Einwirkungen möglich. Dabei können aber immerhin bestimmt locali-

sirte Reactionen die Folge sein. Durch die Annahme von Vollkeimplasma in

den die Keimdrüsen producirenden somatischen Zellen kann die Continuität des

Keimplasmas auch bei Thieren ohne gesonderte Keimbahnen aufrecht erhalten

werden. [Groß.]

Hatai gibt eine mathematische Analyse der Vererbungsphänomene. Die inter-

mediäre Vererbung erklärt sich einfach durch unvollkommene Dominanz. Über-

haupt ist Mendel's Gesetz »the Standard and all other cases referred to it<;.

— Hierher auch oben Vermes p 27 und 28 Child(3,4). [Groß.]

Groß hält seine Ansichten über Variation und Vererbung [s. Bericht f. 1906
A. Biol. p 16] gegenüber einigen neueren Arbeiten aufrecht. Lang's [ibid. f.

1908 Mollusca p 17] Angaben, dass die Bastarde von Helix hortensis und ne-

moralis mendeln, sind unzutreffend; die Speciesmerkmale vererben sich auch

bei H. intermediär. Die verschiedenen Formen von Leptinotarsa
^

deren Ba-

starde nach Tower [s. Bericht f. 1910 Arthropoda p 55] mendeln, sind keine

Species, sondern Mutanten von undecimlineata. Plate's [ibid. A. Biol. p 19]

Hypothese, dass die intermediäre Vererbung der Arten aus der alternativen

der Varietäten hervorgegangen sei, ist unhaltbar. Denn auch die allermeisten

Varietäten ergeben bei Kreuzung intermediäre Bastarde, und ganze Stufenfolgen

von leichter, kaum erblicher Variation bis zu guten Species lassen sich auf-

stellen ohne Andeutung von alternativer Vererbung auf irgend einer Stufe.

Lang's Versuch, die intermediäre Vererbung durch Polyhybridismus zu erklä-

ren, ist hinfällig, da es auch intermediäre Monohybride gibt, z. B. bei Mira-

bilis jalapa. Wenn die Stammform einer mutirenden Species ausstirbt und

nur die Mutante zurückbleibt, so ist dadurch nicht eine neue Art entstanden,

sondern nur die Zahl der Rassen um eine vermindert. Ohne Hinzukommen
der continuirlichen Variation würden im Laufe der Zeit wohl zahllose Aberra-

tionen entstehen, die Zahl der Species würde aber dieselbe bleiben. »So führen

Mendelismus und Mutationstheorie, streng durchgeführt, zuletzt unweigerlich zur

Constanz der Species.« Durch Mediumeinflüsse können sowohl Mutationen als

auch Variationen veranlasst werden. Jede allmähliche Klimaänderung bewirkt,

wenn sie anhält, die Bildung neuer Varietäten und, wenn ihre Wirkung durch

geographische oder sonstige Isolirung unterstützt wird, auch die neuer Species.

Schroffe, vorübergehende Klimaschwankungen veranlassen dagegen nur Muta-

tionen, die bald wieder von der Stammform verdrängt werden. Johannsen's

Aufstellungen über Erblichkeit in Populationen und in reinen Linien gelten

nur für die künstliche Zuchtwahl, nicht aber für die natürliche, denn diese

isolirt keine reinen Linien, sondern merzt nur die nicht erhaltungsfähigen unter

ihnen aus. Die übrigbleibenden bilden noch immer Populationen, und der

Selection fehlt es so nie an Material. [Groß.]

Morgan (^) macht einen neuen Versuch, die Vererbung des Geschlechtes
mit den Mendelschen Regeln in Einklang zu bringen. Alle geschlechtlich diffe-

renzirten Organismen enthalten sowohl männliche als weibliche Gene. Erweist

sich das ^ als heterozygot, so ist eines der weiblichen Gene stärker, im um-
gekehrten Falle schwächer als die anderen. Dieses abgeschwächte weibliche

. Gen ist im Y-Chromosom enthalten. Die geschlechtsbegrenzte Vererbung er-



Allgemeine Biologie und Entwickelungslehre. 21

klärt 3ich dadurch, dass die Gene im X-Chromosom in den männlichen Keim-
zellen nicht gegen ihre Partner ausgetauscht werden können, ist also nur in

den Fällen möglich, wo die § ^^^ Chromosom mehr enthalten als die (j^.

[Groß.]

Morgan (^) berichtet über Vererbungsexperimente mit mendelnden Mäuserassen.

Eine wilde, weißbäuchige Rasse war dominant über alle anderen mit Ausnahme
der gelben. Bei manchen Kreuzungen trat jedoch zuweilen eine neue gelb-

bäuchige Rasse auf. Da bei Kreuzung von grau x schwarz nie weiße erschienen,

gibt Verf. seine Theorie des Alternirens von Dominanz und Recession [s. Be-

richt f. 1905 A. Biol. p 18] auf. Scheckung ist nicht durch ein besonderes

Gen bedingt, sondern während der Furchung verlieren manche Zellen das Gen
für Farbe, und die von diesen Zellen abstammenden Regionen werden daher

weiß. Bei Kreuzung von Schecken mit weißbäuchigen zeigte sich in F2 der

Einfluss der Scheckung auch an den Bauchhaaren: diese waren an gewissen

Stellen ganz weiß, ohne die schwarze Basis, die sie bei reinen weißbäuchigen

haben. Kreuzung von chocoladenbraun Q x gescheckte Tanzmaus (^ ergab

einfarbig graue Junge, die aber später mit schwarz gescheckt und schließlich

einfarbig schwarz wurden. Wahrscheinlich spielen Mediumeinflüsse mit. Das
durch Injection von »acetyl-atoxyl« erzeugte Tanzen vererbt sich nicht. Schwarz

und chocoladenbraun sind verschiedene Stadien desselben Pigments. Verschie-

denfarbigkeit der Augen ist nicht erblich. [Groß.]

Jennings findet nach der Conjugationsepidemie innerhalb einer reinen Linie

von Paramaecium unter den Exconjuganten immer eine Anzahl von Stämmen
mit abgeändertem Theilungsrhythmus. In Populationen erhöht die Conjugation

die Variabilität bedeutend. Die so entstandenen neuen Stämme sind von sehr

verschiedener Vitalität, bieten also der Selection ein großes Operationsfeld dar.

— Hierher auch Harris und Johannsen. [Groß.]

Quajat untersuchte das Verhalten verschiedener Rassen von Sericaria mori

bei Kreuzungen. Die gelbe Farbe der Cocons dominirt über die weiße, ebenso

die grüne , die aber gegen gelb recessiv war. In F2 ergaben sich zahlreiche

Abweichungen von den Mendelschen Zahlen, was Verf. auf Unreinheit der

Rassen zurückführt. Der Besitz von Warzen bei den Raupen war oft dominant

über Warzenlosigkeit; in anderen Fällen waren viele Bastardraupen glatt. Immer
waren die Warzen in F^ erheblich kleiner als bei dem warzigen Elter. Die

Mendelschen Zahlen traten nie exact auf. Bei Weiterzucht der Bastarde zeigten

die Raupen zuweilen Warzen, die größer waren, als die der reinen Rasse.

Bivoltinismus dominirt über Univoltinismus, verschwindet aber bei Weiterzucht

allmählich ganz. Mangel an Klebstoff bei den Eiern dominirt über den Gehalt

an solchem, wobei aber der Einfluss des Vaters auffällig stark ist. Bei den

Spaltungen in F2 waren die Zahlen sehr wechselnd. [Groß.]

Morgan (2) hält Kuschakewitsch's [s. Bericht f. 1910 Vertebrata p 75] Nach-

weis, dass Spätbefruchtung bei Rmia escidenta rf erzeuge, nicht für zwingend.

Vielleicht sind die Q heterozygot, und die weiblich determinirten Eier werden

durch die Verzögerung der Befruchtung geschädigt und befruchtungsunfähig.

[Groß.]
^

Pearl stellt die Erblichkeit vei-schiedener Fruchtbarkeitsgrade bei Gallus fest,

sowie dass innerhalb reiner Linien die Fruchtbarkeit durch Selection nicht, in

Populationen nur durch Isolation reiner Linien gesteigert wird. [Groß.]

Über Vererbung s. ferner Goldschmidt(i), Häcker, Reid, Rignano, Rosa,

RUSSO und Ziegler sowie oben Arthropoda p 52 Johnson und p 70 Morgan (i).

Semon(^) baut Hering's Gedanken von der Analogie zwischen Gedächtnis und

Vererbung zu einer reizphysiologischen Vererbungstheorie aus. Jeder einen Or-
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ganismus treffende Reiz hinterlässt auch nach Eintritt des secundären Indiffereuz-

zustandes eine vom Verf. als Engramm bezeichnete dauernde Veränderung
der reizbaren Substanz. Die Summe aller Engramme, die ein Organismus be-

sitzt, bilden seinen Engrammschatz. Die aus dem Vorhandensein von Engrammen
resultirenden Erscheinungen bezeichnet Verf. als mnemische. Der Inbegriff der

mnemischen Fähigkeiten eines Organismus bildet seine Mneme. Im secundären

Indifferenzzustand wird der zu einem Reiz gehörige Erregungszustand nicht nur

durch Wiederholung des Originalreizes, sondern auch durch andere Reize oder

sonstige Einflüsse wieder erweckt oder »ecphorirt«. Die engraphischen Wir-
kungen von Reizen erstrecken sich zuweilen über die Individualitätsphase hin-

aus auf die Nachkommen. In jedem Organismus gibt es daher zahlreiche von
seinen Ahnen ererbte Engramme, deren Gesammtheit auch in jeder Keimzelle

enthalten ist. Doch ist die Zelle wahrscheinlich noch nicht das mnemische
Pro tomer, d. h. die kleinste Einheit, die im Stande ist, den ganzen ererbten

Engrammschatz zu umschließen. Von den individuell erworbenen Engrammen
des Organismus hat die Keimzelle aber nur verschwindend wenige, so dass von
diesen »nahezu nichts« vererbt wird. Häufige Wiederholung im individuellen

Leben und Wiederholung dieser Wiederholung im Laufe der Generationen erzeugt

aber aus zunächst subliminalen engraphischen Wirkungen supraliminale erbliche

Engramme. Bei der Ontogenese wirkt die Befruchtung als ecphorischer Reiz.

Sie kann aber, wie die künstliche Parthenogenese zeigt, durch andere Reize

ersetzt werden. Bei der natürlichen Parthenogenese wirken wahrscheinlich die

Processe der Eireifung als ecphorischer Reiz. Der Atavismus beruht auf der

Ecphorie alter, normal nicht mehr activirter Engramme. [Groß.]

Semon(2) versucht die Vererbung somatogener Eigenschaften mit den

Mendelschen Regeln und der Lehre von den reinen Linien in Einklang zu

bringen. »Durch die die Spaltungen bedingenden Vorgänge in den Keimzellen

ist es gegeben, dass eventuelle Neuerwerbungen in der der Spaltung unterliegenden

Richtung auch ihrerseits der Spaltung anheimfallen und somit, wenn sie in der

Richtung des dominanten Merkmals liegen, in den Recessiven nicht in Erscheinung

treten können.« Beeinflussung der recessiven Gameten nach Abschluss der die

Spaltung bedingenden Vorgänge ist denkbar, aber nur in ganz besonderen

Ausnahmen. Daher ist die Möglichkeit der Manifestation unter dem Einfluss

der Bastardirung eingetretener somatischer Inductionen so gering, dass ihr Aus-
bleiben nicht gegen die Lehre von der Vererbung somatogener Eigenschaften

spricht. Durch die Unwirksamkeit der Selection innerhalb reiner Linien wird

nur bewiesen, dass in vielen Fällen durch Reizeinwirkung keine Veränderung
der Reactionsfähigkeit bewirkt, daher auch nicht einmal ein subliminales Engramm
erzeugt wird, das sich etwa durch häufige Wiederholung des Reizes über die

Schwelle heben ließe. Dass bei somatischer Induction die sich manifestirenden

Veränderungen continuirliche sein müssten, ist ein Missverständnis. Denn die

Erwerbung eines jeden Engrammes bedingt insofern eine sprunghafte Veränderung,
als die Reactionsfähigkeit vor dem engraphisch wirksamen Reiz von der nach
ihm staffelweise verschieden ist. Die genotypische Grundlage der Gameten ist

gleichbedeutend mit ihrem ererbten Engrammschatz. — Hierher auch Sumner.
[Groß.]
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Buchanan, G. 4 Prot.

Buchanan-Wollaston, H. J.

7 Vert.
Buchner, P. 1 Ech.
Buddenbrook, W. v. 1 Moll.,

s. Hamburger 11 Prot.

Büttner, J. 4 Prot.

BuflPa, P. 4 Arthr.
ßugnion, E. 4 Arthr.
Bujard, E. 7 Vert.
Bulliard, H. 7 Vert.
Burckhardt, R. 7 Vert.
Buresch, I. 1 Moll.
Burian, R. 2 Biol.

Burke, C. V. 7 Vert.

ßurlet s. De Burlet 9 Vert.
Burne, R. H. 1 Moll.
Burrows, M. T. 7 Vert.
Buscalioni, L. 4 Prot.

Bush, K. J. 2 Verm.
Buytendijk, F. J. J. 5 Arthr.

Cajal s. Ramön y Cajal 18
Arthr., 35 Vert.

Calkins, G. N. 4 Prot.

Calman.W. T. 5Arthr.,l Coel.
Calvet, L. 1 Moll.
Cameron, .J. 7 Vert.

Capi^e deBaillon, P. 2 Verm.
Caradonna, G. 7 Vert.
Cardamatis, J. P. 4, 5 Prot.

Cardot. H. 1 Moll., 7 Vert.
Carin, F. 2 Verm., s. Mala-
quin 10 Verm.

Carini, A. 5 Prot.

Carl, S. 1 Moll.

Carossini, G. 7 Vert.

Carpano, M. s. Martoglio
15 Prot.

Carpenter, F. W. 7 Vert.,

s. Kappers 21 Vert.

Carpentier, A. 5 Arthr.

Carrasco, A. 7 Vert., s.

Loewenthal 25 Vert.

Carrisson s. McCarrisson
16 Prot.

Carter, C. S. 1 Moll.

Carter, R. M. 5 Prot.

Carthaus, E. 2 Biol.

Cary, L. R. 2 Coel.

Casagrandi, 0. o Prot.

Gase, E. C. 7, 8 Vert.

Castellani, A. 5 Prot.

Castle, W. E. 5 Arthr.

Cauchemez, L. s. Blanc 2

Verm.
Caullery, M. 1 Ech., 1 Moll.,

5 Prot., s.Magnan26Vert.,
s.Mesnill6Prot.,10Verm.

Cava s. Basile 2 Prot.

Centoscudi, C. 3 Verm.
Cepede, C. 5 Prot.

Cerruti, A. 3 Verm.
Cesaris Demel, A. 8 Vert.

Chagas, C. 5 Prot., s. Hart-

mann 11 Prot.

Chaine, J. 8 Vert.

Chalande, J. 5 Arthr.

Chalmers, A. .T. s. Castellani

5 Prot.

Champy, C. 8 Vert.



Autoixnreffister. 25

Chapman, F. 5 Prot.

Chapman, T. A. 5 Arthr.

Chappellier, A. 8 Vert.

Chatanay, J. 5 Arthr.

Chatton, E. 5 Arthr., 5, 6

Prot.
Checchia-Rispoli, Gr. 6 Prot.

Chevallier, P. s. Jolly 20
Vert.

Chevreux, E. 5 Arthr.

Chevroton, L. 1 Ech.

Chidester, F. E. 5 Arthr.

Child, C. M. 2 BioL, 3 Verm.
Chilton, C. 5 Arthr.

Chinaglia, L. 3 Verm.
Cholodkovsky, N. 5 Arthr.

Chun, C. 1 Moll.

Chworostuchin, W. 8 Vert.

Ciesielski, T. 2 Biol.

Cilleuls s. Des Cilleuls 10
Vert.

Ciurea, J. 3 Verm.
Civalleri, A. 8 Vert.

Clark, A. H. 1, 2 Ech.
Clark, E. R. 8 Vert.

Clark, H. L. 2 Ech.
Clarke, H. R. 8 Vert.
Clarke, W. E. s. Bartholo-
mew 1 Biol.

Claus, T. 8 Verf.
Cleland, J. B. 6 Prot., 3
Verm., s. Gilruth 6 Verm.,
8. Johnston 12 Prot., 8
Verm.

Clendon s. McClendon 14
Arthr., 5 Biol., 4 Coel.,

16 Prot., 28 Vert.

Clerc, 0. W. 3 Verm.
Coblentz, W. W. 5 Arthr.
Cochran, E. 8 Vert.
Cockayne, E. A. 5 Arthr.
Cockerell, T. D. A. 6 Prot.,

8 Vert.

Cognetti de Martiis , L. 1

Moll., 6 Prot., 3 Verm.
Cohn, L. 3 Verm.
Coker, R. E. 1 Moll.
Cole, L. J. 6 Prot., 3 Verm.
Coleman, H. L. 2 Ech.
Collin, B. 6 Prot.

Collin, R. 8 Vert.
Colson, R. 8 Vert.

Comes, S. 5 Arthr., 6 Pi-ot.,

8 Vert., s. Buscaglioni 4
Prot.

Comolli, A. 8 Vert.

Conklin, E. G. 1 Tun.
Conor, A. 4 Verm.
Conret, M. s. Bei 3 Prot.

Conte, A. 5, 6 Arthr., s.

Vaney 23 Arthr.

Cook, M. H. 6 Arthr.

Corner, G. W. 6 Prot.

Cornetz, V. 6 Arthr.

Cosmettatos, G. F. 8 Vert.

Cosmovici, C. 4 Verm.
Cotronei, G. 2 Ech.
Cotte, J. 1 Porif.

Cottrell, A. J. 2 Moll.
Coutiere, H. 6 Arthr., 6, 7

Prot.

Cowles, R. P. 2 Ech.
Coy s. Mac Coy 10 Verm.
Craig, C. F. 7 Prot.
Crampton, H. E. 2 Biol.
Crane , C. G. s. McDermott

14 Arthr.
Crema, C. s. Parona ö Coel.
Cristina s. Gemma 12 Prot.
Critien, A. 7 Prot.
Cronheim, W. 2 Biol.

Crossland, C. 2 Moll., 9 Vert.
Cuenot, L. 2 Biol.

Cummins, S. L. 4 Verm.
Curtis, M. R. 9 Vert.
Curtis, W. C. 4 Verm., s.

Lefevre 3 Moll.
Cushman, J. A. 7 Prot.
Cutore, G. 9 Vert.
Cylkowski, B. 2 Coel.
Cyon, E. de 9 Vert.

Dacque, E. s. Abel 1 Biol.
Daday de Dees, E. 6 Arthr.,

7 Prot., 4 Verm.
DAgata, G. 9 Vert.
Dahl, F. 6 Arthr., 2 Biol.

Dakin, W. J. 7 Prot., 9
Vert.

Dal Piaz, A. M. 9 Vert.
Dandy, W. E. 9 Vert.
Danforth, C. H. 9 Vert.
Dangeard, A. 7 Prot.

Danois s. Le Danois 24 Vert.
Dantan, J. L. 2 Ech.
DAntona, S. 9 Vert.
Darling, S. T. 7 Prot.

Darwin, C. 2 Biol.

Daumezon, G. 1 Tun.
Day, E. C. 6 Arthr.
Debaisieux, P. 7 Prot.

Debeyre, A. 9 Vert.
De Burlet, H. M. 9 Vert.
Decastello, A. v. 9 Vert.
Decio, C. 9 Vert.
Deegener, P. 6 Arthr.
Dees s. Daday de Deäs 6

Arthr.
Degen, E. 9 Vert.
Dehaut, E. G. 9 Vert.
Dehorne, A. 7 Prot., 4 Verm.,

9 Vert.

De Jong. D. A. 4 Verm.
Delage, Y. 1 Porif.

De Lange, S. J. 9 Vert.
Delanoe, P. 7 Prot.

Delessert, E. 9 Vert.
De Lieto Vollaro 10 Vert.
Della Valle, P. 2 Biol.

Delsman, H. C. 2 Coel.
De Man, J. G. 6 Arthr.
De Martiis s. Cognetti de

Martiis 1 Moll., 6 Prot.,

3 Verm.
De Meijere, J. C. H. 6 Arthr.
Demel s. Cesaris Demel 8

Vert.

De Meyer, J. 2 Ech.
Demoll, R. 6 Arthr.. 2 Moll.
De Morgan, W. s. Shearer

4 Ech.
Dermott, s. McDermott 14

Arthr., 5 Biol.

Dernoschek, A. 6 Arthr.
Des Arts, L. 2 Ech.
Des Cilleuls, J. 10 Vert.
Deseler, B. 7 Prot.

Desroche, P. 7, 8 Prot.
De Terra, P. 10 Vert.
Deve, F. 4 Verm.
De Vis, C. W. 4 Verm.
De Vries, H. 2 Biol.

Dewitz, J. 7 Arthr.
Dexler, H. 10 Vert.
Diard, ... 8 Prot.
Di Cristina s. Gemma 12

Prot.

Dietrich, F. 10 Vert.
Disse, J. 10 Vert.

Ditlevsen, C. 10 Vert.
Ditlevsen, H. 4 Verm.
Dixey, F. A. 7 Arthr.
Dobell, C. C. 8 Prot.

Dobrowski s. Grzywo-Do-
browski 16 Vert.

Dodd, S. s. Gilruth 10 Prot.
Döderlein, L. 2 Ech.
Doflein, F. 7 Arthr., s. Abel

1 Biol.

Dogiel, A. S. 10 Vert.
Dogiel, V. 7 Arthr.
Doilfus, R. 4 Verm.
Donaggio, A. 10 Vert.
Donaldson, H. H. 10 Vert.
Doncaster, L. 7 Arthr.
Donisthorpe, H. S. J. K. 7

Arthr.
Donnasson, J. 8 Prot.

Donnough s. McDonnough
14 Arthr.

Donoghue s. O'Donoghue
32 Vert.

Donohoe s. O'Donohoe 16
Arthr.

Dons. K. 8 Prot.

Dorello, P. 10 Vert.

Douville, R. 8 Prot.

Douwe, C. van 7 Arthr.

Downey, H. 10 Vert.

Downing, E. R. 4 Verm.
DragendorflP, 0. 10 Vert.

Drago, U. 4 Verm.
Dragoiu, J. s. Athanasiu 3

Vert.
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Dresbach, M. 10 Vert.

Drevermann, F. 10 Vert.

Drew, G. A. 2 Moll.

Dtew, G. H. 2 Moll., s.

Gamble 5 Venn.
Drouin de Bouville, R. 8

Prot.

Drummond, M. W. 2 Coel.

Drzewina, A. 7 Arthr., 2, 3
ßiol., 2 Coel., 10 Vert.

Dubois, R. 7 Arthr., 1 Porif.,

2 Moll.

DuBois-Reymond, R. 3 Biol.

Duboscq, 0. s. Leger 14 Prot.

Dubreuil, G. 10. 11 Vert.
Ducceschi, V. 11 Vert.

Dürken, B. 11 Vert.

Dunkerly, J. S. 8 Prot.

Durand, S. s. Jammes 19
Vert.

Dury, C. 11 Vert.

Dustin, A. P. 2 Moll, 11
Vert.

Dyche, L. L. 11 Vert.

Dyer s. De Vries 2 Biol.

Dziurzynski, A. 11 Vert.

Earland, A. s. Heron-Allen
11, 12 Prot.

Earle, H. G. s. Strickland
41 Vert.

Eaton, G. F. 11 Vert.

Ebner, V. v. 11 Vert.
Eckstein, K. 7 Arthr.

Edgeworth, F. H. 11 Vert.

Edinger, L. 11 Vert.

Edwards, C. L. 4 Verm.
Eger, 0. s. Dexler 10 Vert.

Eggeling, H. v. 11 Vert.
Egger, J. G. 8 Prot.

Eggers, F. 7 Arthr.
Ehrenbaum, E. 11 Vert.

Eichler, H, 11 Vert.
Eichler, P. 1 Bryoz. & Brach.
Eigenmann, C. H. 11 Vert.
Ekman, G. 11 Vert.
Eliot, C. 2 Moll.

Ellenberger, W. 11 Vert.
Elmassian, M. 8 Prot.

Eltringham, H. 7 Arthr.
Embody, G. C. 7 Arthr.
Emerson, R. A. 3 Biol.

Emery, C. 7 Arthr., 3 Biol.

Engel, I. 12 Vert.
Engeland, ... 4 Verm.
Enriques, P. 3 Biol.

Enslin, E. 7 Arthr.
Epstein, H. 8 Prot.

Erdmann, R. 8 Prot.

Erhard, H. 3 Biol., 2 Moll.,

12 Vert.

Ernst, M. 4 Verm.
Escherich, K. 7, 8 Arthr.

Eschweiler, R. 12 Vert.

Esterly, C. 0. 8 Arthr.

Eternod, A. C. F. d' 12 Vert.
Evans, J. T. 8 Arthr.
Evatt, E. J. 12 Vert.
Ewald, R. 12 Vert.

Fage, L. 12 Vert.
Fantham, H. B. 8, 9 Prot.,

s. Nuttall 17 Prot., s.

Stephens 21 Prot.

Faria, G. de 4 Verm.
Farran, G. P. 8 Arthr., s.

Kyle 4 Biol.

Faure-Fremiet, E. 8 Arthr.,

3 Biol., 9 Prot., 4 Verm.,
12 Vert., 3. Donnasson 8
Prot.

Faussek, V. 8 Arthr.

Fauvel, P. 4, 5 Verm.
Favaro, G. 12 Vert.

Fawcett, ... 12 Vert.
Fedele, M. 12 Vert.

Feletti, R. 9 Prot.

Felix, J. 2 Coel.

Felizet, J. 12 Vert.
Fellmer, T. s. Wendelstadt

23 Prot.

Ferguson, J. S. 12 Vert.

Fermor, K. s. Awerinzew 2

Prot.

Fernandez Martinez, F. 9

Prot.

Ferrata, A. 12 Vert., s.

Pappenheim 33 Vert.

Fernere, C. s. Bugnion 4

Arthr.
Ferronniere, M. 5 Vei*m.

Ferton, Ch. 8 Arthr.

Fieandt, H. 12 Vert.

Fieberg, F. 8 Arthr.
Firket, J. 13 Vert.

Fischer, E. 13 Vert.

Fischer, F. 13 Vert.

Fischer, H. 13 Vert.

Fischer, Henri s. Perrier 4

Moll.

Fisher, W. K. 2 Ech.
Fleig, C. 9 Prot.

Fleischmann, A. 13 Vert.

Flores, A. 13 Vert.

Flu, P. C. 9 Prot., 5 Verm.
Flyun, T. T. 13 Vert.

Foä, A. s. Grassi 10 Prot.

Foerste, A. J. 2 Coel.

Foley, H. s. Sergent 20
Prot.

Foot, K. 8 Arthr.

Foote, J. S. 13 Vert.

Forbes, W. T. M. 8 Arthr.

Fornasini, C. 9 Prot.

Fester, N. H. 8 Arthr., s.

Beresford 2 Arthr.

Fraas, E. 2 Coel., 13 Vert.

Fran9a, C. 9, 10 Prot.

France, R. H. 10 Prot.

Frankfurther, W. s. Neiding
31 Vert.

Franz, V. 8 Arthr., 3 Biol.,-

13 Vert.
Frazer, J. E. S. 13 Vert.
Fredericq, L. 3 Biol.

Fremiet s. Faure-Fremiet
8 Arthr., 3 Biol., 9 Prot.,

4 Verm., 12 Vert., s. Don-
nasson 8 Prot.

Frenkel, B. 13 Vert.
Frets, G. P. 13 Vert.
Freund, L. 13 Vert.
Frey, H. 14 Vert.
Friedemann, M. 14 Vert.
Friedenthal, H. 14 Vert.
Friend, H. 5 Verm.
Frisch, K. v. 14 Vert.
Fritsch, C. 14 Vert.
Fritsch, G. 14 Vert.
Fröhner, ... 10 Prot.

Froriep, A. s. Schnitze 39
Vert.

Frühwald, R. 10 Prot.
Fry, W. B. 10 Prot.

Fryer, J. C. F. 2 Coel.

Fuchs, H. 14 Vert.

Fuchs, H. M. 5 Verm., s.

Shearer 4 Ech.
Fülleborn, F. 5 Verm.
Fuhrmann, 0. 5 Verm.
Fukuda, T. 8 Arthr.
Fulinski, B. 8 Arthr.
Funk, F. 5 Verm.
Furlotti, A. 14 Vert.
Fuse, G. 14 Vert.
Fuss, A. 14 Vert.

Gadd, G. 8 Arthr., 5 Verm.
Gage, J. G. 5 Verm.
Gaiger, S. H. 5 Verm.
Gallenga, C. 14 Vert.

Galli-Valerio, B. 10 Prot.,

5 Verm.
Galloway, T. W. 6 Verm.
Gamble, F. W. 5 Verm.
Gamrat, C. de 14 Vert.

Garin, C. 10 Prot.

Garmus, A. s. Asher 3 Vert.

Garrison. P. E. 5 Verm.
Garten, S. 3 Biol., 14 Vert.
Gasbarrini, A. 14 Vert.

Gaskell, J. F. 14 Vert.

Gauducheau, A. 10 Prot.

Gaupp, E. 14, 15 Vert.

Gebhardt, W. s. Schafter
38 Vert.

Gee, W. P. 8 Arthr.

Geisler, ... 5 Verm.
Gemellaro, M. s. Checchia-

Rispoli 6 Prot.

Gemmill, J. F. 2 Ech.
Gering, G. 5 Verm.
Germain, L. 2 Moll.

Georgi, W. 15 Vert.
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Gerhardt, U. 8 Arthr., 15

Vert.

Gerould, J. H. 8 Arthr.

Gerth, H. 2 Coel.

Giacomini, E. 15 Vert.

Giannelli, L. 15 Vert.

Giard, A. 3 Biol.

Giesenhagen, K. s. Abel 1

Biol.

Giglio-Tos, E. 3 Biol.

Gill, T. 15 Vert.

Gillot, V. s. Sergent 20 Prot.

Gilruth, J. A. 10 Prot., 6

Verm.
Gineste, C. 10 Prot.

Ginnis s.McGinnis 14 Arthr.

Girgolaff, S. S. 6 Verm.
Girty, G. W. 2 Coel.

Giudice s. Lo Giudice 25

Vert.

Givler, J. P. 8 Arthr.

Glaser, 0. C. 6 Verm.
Glinka, H. 15 Vert.

Godlewski, E. 2, 3 Ech.

Göldi, E. A. 9 Arthr.

Goetsch, E. s. Dandy 9

Vert.

Goette, A. 2 Coel.

Gogorza, J. 15 Vert.

Golanski, J. 6 Verm.
Goldberger, J. 6 Verm.
Goldfarb, A. J. 15 Vert.

Goldschmidt, R. 3 Biol., s.

Abel 1 Biol.

Goldschmidt, W. 15 Vert.

Goldstein, M. s. Marinesco
27 Vert.

Goldzieher, M. 15 Vert.

Gonder, R. 10 Prot.

Goodale, H. D. 15 Vert.

Goodey, T. 10 Prot.

Goodrich, E. S. 15 Vert.

Gortner, R. A. 9 Arthr.

Gossler s. Berenberg-Goss-
1er 4 Vert.

Gough, L. H. 6 Verm.
Gözony, L. 10 Prot.

Gräper, L. 15 Vert.

Graff, L. v. 6 Verm.
Graham -Smith, G. S. s.

Nuttall 17 Prot.

Granata, L. 6 Verm.
Grandjean, F. 2 Moll.

Grandori, G. 10 Prot.

Grandori, R. 9 Arthr., 10

Prot.

Grassi, B. 10 Prot., 15 Vert.

Grave, C. 3 Ech.

Gravier, C. 2 Coel., 6 Verm.
Green, E. E. 9 Arthr.

Gregory, E. R. 3 Ech.

Greim, W. 6 Verm.
Grieb, A. 15 Vert.

Grieg, J. A. 3 Ech.

Griffin, L. E. 11 Prot.

Grimshaw, P. H. s. Bartho-
lomew 3 Biol.

Grinnell, J. 15 Vert.

Grobben, K. 9 Arthr., 3 Biol.

Grochmalicki, J. 9 Arthr.
Gröschel, E. 9 Arthr.
Grosch, P. 2 Coel.

Groß, J. 3 Biol., 11 Prot.
Grosser, 0. 15, 16 Vert., s.

Rabl 34 Vert.
Grosz, S. s. Tandler 41 Vert.
Grove, W. B. 11 Prot.
Gruber, K. 11 Prot.
Grünbaum, A. S. 16 Vert.
Grünbaum, H. G. 16 Vert.
Grünspan, T. 6 Verm.
Gruhl, K. 16 Vert.

Gruvel, A. 9 Arthr.
Grynfeltt, E. 2 Moll.
Grzywo-Dobrowski, V. 16

Vert.

Gudernatsch, J. F. 16 Vert.
Günther, S. 2 Coel.

Guerrini, G. 6, 7 Verm.
Guglianetti, L. 16 Vert.

Guide 3 Ech.
Guieysse-Pellisiei-, A. 16

Vert.

Gulick, A. 7 Verm.
Gurney, R. 9 Arthr.

Gurwitsch, A. 3 Biol.

Gutheil, F. 2 Moll.

Gutherz, S. 3 Biol.

Guthrie, T. 16 Vert.

Gutmann, A. 16 Vert.

Guyer, M. 3 Biol.

Haas, G. 16 Vert.

Hadley, P. B. 9 Arthr., 11

Prot.

Hadzi, F. 2, 3 Coel.

Haeckel. W. 2 Moll.

Hacker, V. 3 Biol.

Häfele, F. 9 Arthr.

Haempel, 0. 16 Vert.

Hahn, F. F. 3 Coel.

Hall, M. C. 7 Verm.
Haller, B. 16 Vert.
Hallez, P. 7 Verm.
Hamburger, C. 11 Prot.

Hamerton, A. E. s. Bruce
4 Prot.

Hamm, A. H. 9 Arthr.
Hammar, A. 16 Vert.

Hammarsten, 0. D. 16 Vert.

Hanitzsch, P. 3 Coel.

Hankö, B. 7 Verm.
Hansemann, D. v. 16 Vert.
Hansen, H. J. 9 Arthr.
Hansen, E. R. 17 Vert.

Hanson, H. 7 Verm.
Harding, W. A. 7 Verm.
Hardy, A. D. 11 Prot.

Hargitt, C. W. 3 Coel.

Hargreavee, J. A. 2 Moll.

Zool. Jahresbericht. 1911. Autorenregister.

Harmon, L. 9 Arthr.
Harms, W. 17 Vert.
Harper, E. H. 11 Prot.
Harris, J. A. 3 Biol.

Harrison, R. G. 3 Biol.

Harrison, Ruth 3 Coel.
Hartlaub, C. 3 Coel.

Hartmann, M. 11 Prot.
Hartmeyer, R. 1 Tun.
Hartog, M. 4 Biol.

Harvey, E. N. 4 Biol., 3 Coel.
Hase, A. 17 Vert.
Haseman, J. D. 2 Moll.
Haseman, L. 10 Arthr.
Hasper, M. 10 Arthr.
Hatai, S. 4 Biol.

Hatschek, B. 4 Biol.

Hauptmann, ¥j. 17 Vert.
Hawkins, H. L. 3 Ech.
Hay, 0. P. 17 Vert.
Heape, W. 7 Verm.
Heath, H. 2 Moll.

Hecht, V. 11 Prot.

Heckenroth, F. s. Aubert 2
Prot.

Hegner, R. W. 10 Arthr.,

4 Biol.

Heidenhain, M. 4 Biol., 17
Vert.

Heider, K. s. Grobben 3Biol.
Heiderich, F. 17 Vert.
Heilbronn, A. 3 Coel.

Heim, A. 11 Prot.

Hein, W. 2 Moll.

Heinen, A. 7 Verm.
Heinis, F. 11 Prot.

Held, H. s. Schnitze 39 Vert.
Heldrungen s. Krausse-Hel-
drungen 12 Arthr.

Hellemans, J. 7 Verm.
Hempelmann, F. 7 Verm.,

17 Vert.

Henderson, J. R. 10 Arthr

.

Henderson, T. 17 Vert.
Henneguy, F. 17 Vert.

Henneke, J. 10 Arthr.
Henry, A. s. Railliet 13
Verm.

Hensen, V. 4 Biol.

Hentschel, E. 1 Porif.

Henze, M. 1 Tun.
Herculais s. Künckel d'Her-

culais 13 Arthr.

Herdman, W. A. 11 Prot.,

1 Tun.
Herlant, M. 17 Vert.

Hermann. F. 3 Coel.

Herms, W. B. 10 Arthr.

Heron-Allen, E. 11, 12 Prot.

Heronimus, C. 17 Vert.

Herouard, E. 3 Coel.

Herring, P. T. 17 Vert.

Hertwig. G. 17 Vert.

Hertwig, 0. 17 Vert.

Hertwig, P. 7 Verm.
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Hertwig, R. 4 Biol., s. Abel
1 Biol.

Herwerden, M. A. van 10
Arthr.

Herzog, H. 12 Prot.

Hess , C. 10 Arthr., 17, 18

Vert.

Hesse, E. 12 Prot.

Hesse, P. 2 Moll.

Hewitt, J. 18 Vert.

Hey, A. 18 Vert.

Hickson, S. J. 3 Coel., 12

Prot., s. Harrison 3 Coel.

Hida, S. 7 Verm.
Hilgendorf, F. W. 3 Coel.

Hill, J. P. 18 Vert.

Hilton, W. 10 Arthr.

Hilton, W. A. 18 Vert.

Hindle, E. 3 Ech., 12 Prot.,

s. Breinl 3 Prot.

Hirschfeld, L.s.Wasielewski
22 Prot.

Hirschler, J. 10 Arthr.

Hlava, S. 7 Verm.
Hochstetter, F. 18 Vert.

Hodgson, T. V. 10 Arthr.

Höfer, H. 18 Vert.

Hoek, P. P. C. 18 Vert.

Hölling, A. 12 Prot.

Hoernes, R. 4 Biol.

Hoestermann, E. 18 Vert.

Hoevell, J. J. L. D. van 18

Vert.

Hoffmann, R. W. 10 Arthr.

Hofsten, N. v. 7 Verm.
Hol], M. 18 Vert.

Holland, R. 12 Prot.

Hollande, A. C. 10 Arthr.

Holmes, S. J. 5 Biol., 7

Verm., s. Mast 5 Biol.

Holmgren, N. 10 Arthr.

Holmquist, 0. 18 Vert.

Holmström, R. 18 Vert.

Hooker, D. 18 Vert.

Hooper, D. 10 Arthr.

Hopewell-Smith, A. ISVert.

Hopkins, A. D. 10 Arthr.

Hopkinson, J. 12 Prot.

Horst, R. 11 Arthr., 7, 8
Verm.

Houssay, F. 18 Vert.

Hoven, H. 18 Vert.

Howard, A. B. 11 Arthr.

Howland, R. B. 11 Arthr.
Huber, G. C. 18 Vert.

Hubrecht, A. A. W. 18 Vert.
Huene, F. v. 18, 19 Vert.
Huet, W. G. 19 Vert.
Huffman, 0. V. 8 Verm., s.

Wooley 17 Verm.
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Picard, F. 16 Arthr.

Pictet, A._17 Arthr.

Pierantoni, U. 17 Arthr.

Pieron, H. 17 Arthr., 5 Coel.,

4 Moll.
Piersol, W. H. 34 Vert.

Pietschker, H. 17 Arthr.

Pilsbry, H. A. 17 Arthr.

Pinney, E. 4 Ech.

Pinto, M. s. Fran9a 10 Prot.

Pisskunoff, N. N. 34 Vert.

Pitzorno, M. 34 Vert.

Plehn, M. 18 Prot.

Plenk, H. 34 Vert.

Plenk. J. 17 Arthr.

Poche, F. 6 Biol., 18 Prot.,

34 Vert.

Pocock, R. I. 17 Arthr., 34
Vert.

Poenaru, J. 18 Prot.

Pogonowska, I. 34 Vert.

Pohl, L. 34 Vert.

Pohlman, A. G. 34 Vert.

Pointner, H. 13 Verm.
Polimanti, 0. 17 Arthr., 6

Biol., 4 Moll., 1 Tun., 34

Vert.

Poll, H. 34 Vert.

Pollonera, C. 4 Moll.

Polus, J. s. Spehl 40 Vert.

Poluszynski, G. 17 Arthr.,

4 Moll.

Ponomarewa, J. 17 Arthr.

Pons, C. s.Rodhain 19 Prot.

Popoff, M. 18 Prot.

Popoff, N. 34 Vert., s. Bug-
nion 4 Arthr.

Popovici-Baznosanu, A. 18
Arthr., 6 Biol.

Porta, A. 13 Verm.
Porter, A. 18 Prot.

Porter, C. 18 Arthr.

Portier, P. 18 Arthr.

Potts, F. A. 13 Verm.
Poulton, E. B. s. Eltring-

ham 7 Arthr., s. Pocock
17 Arthr.

Pratt, H. S. 13 Verm.
Prell, H. 18 Arthr.

Prenant, A. 6 Biol., 34 Vert.
Pressler, K. 34 Vert.
Prever, P. L. s. Parona 5

Coel.

Principi, P. 18 Prot.
Prowazek, S. v. 18 Prot.
Przibram, H. 18 Arthr., 6

Biol.

Pütter, A. 6 Biol., 5 Coel.

Pugliesi, E. 34 Vert.

Pujiula, R. P. J. 18 Arthr.
Pulvirenti, G. 18 Prot.

Puschkarew, B. 18 Prot.

Quajat, E. 6 Biol.

Quensel, F. 34 Vert.

Quidor, A. 18 Arthr.
Quintaret, G. 4 Moll.

Rabaud,E. 18 Arthr., 6 Biol.

Rabl, C. s. Barfurth 3 Vert.,

s. Grosser 15 Vert., s.

Lenhossek 24 Vert.
Rabl, H. 34 Vert., s. Grosser

15 Vert.
Racovitza, E. G. 18 Arthr.
Radford, M. 35 Vert.

Räbiger, H. 13 Verm.
Raff, J. W. 18 Prot.

Railliet, G. 13 Verm.
Rainer, F. J. 35 Vert.

Ramberg, M. 35 Vert.
Ramme, W. 18 Arthr.
Ramön y Cajal, P. 35 Vert.
Ramön y Cajal, S. 18 Arthr.
Rankin, W. M. 18 Arthr.
Ransom, S. W. 35 Vert.
Ranson, B. H. 13 Verm.
Rathbun, M. J. 18 Arthr.
Ratz, S. V. 18 Prot.

Reck, H. s. Staff 21 Arthr.,

5 Moll.

Redikorzew, W. W. 1 Tun.,
s. Skorikow 21 Arthr.

Reese, A. M. 35 Vert.

Regan, C. T. 35 Vert.
Regaud, C. 35 Vert., s. No-

gier 32 Vert.

Regen, J. 18 Arthr.

Regny s. Vinassa de Regny
6 Coel.

Reichenow, E. 18 Prot.

Reichensperger, A. 18 Arthr.

Reid, G. A. 6 Biol.

Reis, C. 35 Vert.

Renaut, J. 35 Vert.

Repaci, G. 18 Prot.

Retterer, E. 35, 36 Vert., s.

Lelievre 24 Vert.

Retzius, G. 6, 7 Biol., 4 Ech.,

13 Verm., 36 Vert.
Reuter, 0. M. 18 Arthr.
Rex, H. 36 Vert.

Reymond s. Du Bois-Rey-
mond 7 Biol.

Rhumbler, L. 18 Prot., 36
Vert.

Ribbing, L. 36 Vert.

Riboisiere, J. de la 36 Vert.,

s. Magnan 26 Vert.

Richard, G. s. Biot 3 Prot.

Richards, A. 13 Verm.
Richards, E. L. s. Abbott 1

Verm.
Richardson, H. 19 Arthr.
Richarz, P. S. 5 Coel.

Riddle, 0. 5 Coel., 36 Vert.

Ridewood, W. G. 13 Verm.,
s. Lankester 23 Vert.

Ridley, H. N. 19 Arthr.
Rignano, E. 7 Biol.

Riha, A. 36 Vert.
Rimsky-Korsakow, M. 19

Arthr.
Ringenbach, J. s. Mesnil 16

Prot.

Riquier, G. C. 36 Vert.
Rispoli s. Checchia-Rispoli

6 Prot.

Ritchie, J. 1 Bryoz. & Brach.,
5 Coel. 4 Ech.

Ritter, W. 19 Arthr.
Ritter, W. E. 2 Tun.
Ritter-Zahony, R. v. 13Verm.
Roaf, H. E. 5 Coel., 4 Moll.
Robertson, M. 2 Porif., s.

Martin 15 Prot.

Robertson, W. F. 18 Prot.

Robson, G. C. 19 Arthr.
Rocca s. La Rocca 24 Vert.
Rodenwaldt, E. 13 Verm.
Rodhain, J. 19 Prot.

Rösler, H. 36 Vert.
Rössle, R. 36 Vert.

Röthig, P. 36, 37 Vert.

Rohde, E. 37 Vert.
Rohdenberg, G. L. s. Rosen-
heck 19 Prot.

Rollier, L. 4 Ech.
Romanes, J. 4 Ech.
Romanovitch, M. 13 Verm.
Romeis, B. 37 Vert.

Romieu, A. 14 Verm.
Romieu. M. 14 Verm.
Roncoroni, L. 37 Vert.

Rondani, P. 37 Vert.

Rosa, D. 7 Biol.

Rosen, F. 14 Verm.
Rosenberg, F. T. 37 Vert.

Rosenbusch, F. 19 Prot.

Rosenheck, C. 19 Prot.

Ross, R. 19 Prot.

Rosseter, T. B. 14 Verm.
Rossi, 0. 37 Vert.

Rossi, U. 37 Vert.

Rost, F. 7 Biol., 37 Vert.

Roth, W. 19 Prot., 37 Vert.
Rothfeld, J. 37 Vert.

Rothschild, M. de 37 Vert.

Roubaud, E. 19 Arthr., 19
Prot., s. Bouet 3 Prot.

Roudsky, D. 19 Prot.

Roule, L. 37 Vert.

Rousselet, C. F. 14 Verm.
Rouville, E. de 4 Moll., 14
Verm.

Roux, J. 19 Arthr.

Roux, W. 7 Biol.

Rovereto, G. 19 Prot.

Rowley-Lawson, M. 19 Prot.

Rubbel, A. 4 Moll.

Rüben, R. 37 Vert.

Ruderman, L. 14 Verm.
Rue s. La Rue 9 Verm.
Rühe, F. E. 19 Arthr.

Ruffe, G. 37 Vert.
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Rungius, H. 19, 2U Arthr.

Russo, A. 7 Biol., 37, 38
Vert.

Sabin, F. R. 38 Vert.

Sala, G. 88 Vert.

Sala, L. 38 Vert.

Salzmann, M. 38Vert.

Sambon, L. W. 19 Prot.

Samson, K. s. Künßberg 13

Arthr.

Sanderson, E. D. 20 Arthr.

Sangiorgi, G. 19 Prot.

Santa-Maria, A. S. de s. An-
thony 2 Vert.

Santschi, F. 20 Arthr.

Sanzo, L. 38 Vert.

Sars, G. 0. 20 Arthr.

Sasse, E. 20 Arthr.

Sattler, C. H. 19 Prot.

Saville-Kent, W. 20 Arthr.

Sawadsky, A. M. 38 Vert.

Sawalischin, M. 38 Vert.

Scammon, R. E. 38 Vert.

Schaefer, P. 5 Moll.

Schaeffer, Anna 38 Vert.

Schaeffer, Asa A. 38 Vert.

Schäme, R. 38 Vert.

Schaffer, J. 38 Vert., s. Disse

10 Vert.

Schaudinn, F. 19 Prot.

Schauß, E. 20 Arthr.

Schaxel, J. 7 Biol, 5 Coel.,

4 Ech.
Scheben, ... 14 Verm.
Schein, H. 20 Prot.

Schellack, C. 20 Prot.

Schellenberg, A. 14 Verm.
Schepotieff, A. 20 Prot.

Schereschewsky, H. 5 Moll.

Scherffel, A. 20 Prot.

Schiefferdecker, P. 38 Vert.

Schiemenz, P. 5 Moll.

Schil, L. 38 Vert.

Schilling, V. 20 Prot., 38
Vert., s. Fülleborn 5 Verm.

Schilling-Torgau, V. 38, 39
Vert.

Schimkewitsch. L. 20 Arthr.

Schimkewitsch, W. 20
Arthr., 7 Biol.

Schlatter s. Monterosso-
Schlatter 30 Vert.

Schlegel, C. 20 Arthr.

Schleip, W. 14 Verm.
Schlesinger, G. 39 Vert.

Schmaltz, R. 39 Vert.

Schmalz, J. 20 Arthr.

Schmid, B. 20 Arthr.. 5 Coel.

Schmidt, E. 39 Vert.

Schmidt, H. W. 39 Vert.

Schmidtgen, 0. 39 Vert.

Schneider, K. G. 7 Biol.

Schön, A. 20 Arthr.

Schöppler, H. 14 Verm.

Schorn, W. 5 Coel.

Schreiner, K. E. 39 Vert.
Schroeder, K. 39 Vert.

Schröder, 0. 20 Prot.

Schubert, F. 39 Vert.
Schubert, R. J. 20 Prot.

Schuck, A. C. 39 Vert.

Schüssler, H. 20 Prot.
Schütz, V. 14 Verm.
Schultz, E. 14 Verm.
Schultz, G. 14 Verm.
Schnitze, 0. 39 Vert.
Schulze, P. 20 Arthr.
Schumacher. S. v. 39 Vert.

Schumann, W. 5 Moll.
Schuster, E. H. J. 39 Vert.
Schwalbe G. 39 Vert.

Scott, J. W. 14 Verm.
Scott, T. 14 Verm., s. Kyle
4 Biol.

Scriban, J. A. 14 Verm.
äecerov, S. 39 Vert.

Seefelder, R. s. Bach 3 Vert.
Seidelin, H. 20 Prot.

Seidl, H. H. 14 Verm.
Seitz, A. 20 Prot.

Sella, M. 39 Vert.

Semichon, L. 20 Arthr., 40
Vert.

Semon, E. 7 Biol., s. Abel
1 Biol.

Senn, G. 20 Prot.

Senna, A. 20 Arthr., 14

Verm.
Sergent, E. 20 Prot.

Seurat, L. G. 15 Verm.
Sevastos, R. s. Racovitza

18 Arthr.

Severin, H. H. P. 20 Arthr.

Sewertzoff, A. N. 40 Vert.

Sexton, E. W. 20 Arthr.

Sezary, A. 20 Prot.

Shackell, L. F. 4 Ech.

Shann, E. W. 40 Vert.

Sharp, E. W. 2 Tun.
Sharpe, R. W. 21 Arthr.

Shearer, C. 4 Ech., 15 Verm.
Sheldon, R. E. 40 Vert.

Shelford, V. E. 21 Arthr.

Shellards, E. H. s. Gase 8
Vert.

Shephard, J. 15 Verm.
Shibayama, G. 20 Prot.

Shimada, K. 40 Vert.

Shiwago, P. 20 Prot.

Shmamine. T. 20 Prot.

Shufeldt, R. W. 40 Vert.

Shull, A. F. 15 Verm., s.

Morgan 15 Arthr.

Siccardi, P. D. 15 Verm.
Sicherer, 0. v. 40 Vert.

Sidebottom, H. 20 Prot.

Siedlecki, M. 21 Prot.

Siegel, J. 21 Prot.

Sieglbauer, F. 40 Vert.

Siepi, P. 21 Prot.

Silvestri, A. 21 Prot.

Silvestri, F. 21 Arthr.
Simroth, H. 5 Moll.
Sitowski, L. 21 Arthr.
Skoda, K. 40 Vert.
Skorikow, A. S. 21 Arthr.
Sluiter, P. 2 Tun.
Smith, A. s.Hopewell-Smith

18 Vert.
Smith, B. G. 40 Vert.
Smith, G. 21 Arthr.
Smith, G. E. 21 Prot.

Smith, G. S. s. Nuttall 17
Prot.

Snodgrass, R. E. 21 Arthr.
Sobotta, J. 40 Vert.

Sokolow, B. 21 Prot.
Sokolow, I. 21 Arthr., 15
Verm.

Solanet, E. 15 Verm.
Soli, U. 40 Vert.
Sollas, I. B. J. 15 Verm.
Sollaud, E. 21 Arthr.
Solowiow, P. 15 Verm.
Someren, ... van s. Bruce 4

Prot.

Soos, L. 5 Moll.

Soulier, A. 15 Verm.
Southern, R. 15 Verm.
Southwell, T. 21 Arthr., 5

Coel., 5 Moll., 15 Verm.
Spehl, G. 40 Vert.
Speiser, P. 21 Arthr.
Sperino, G. 40 Vert.

Spicer, E. C. 6 Coel.

Spillmann, L. 7 Biol., s.

Bruntz 2 Biol.

Spiro, J. 5 Moll.

Spitschakoff, T. 21 Arthr.
Splendore, A. 21 Prot.

Spooner, G. B. 21 Arthr.
Springer, F. 4, 5 Ech.
Spuler, A. 40 Vert.
Staderini, R. 40 Vert.
Staff, H. 21 Arthr., 5 Moll.,

21 Prot.

Stannus, H. S. 21 Prot.

Stapley, W. 40 Vert.
Starkel, S. 40 Vert.

Starks, E. C. 40 Vert.

Stauffacher, H. 6 Biol., 40
Vert.

Stebbing, T. R. R. 21, 22
Arthr.

Steche, ... 22 Arthr.
Steche, 0. 6 Coel.

Stechow, E. 6 Coel.

Stefanelli, A. 40 Vert.

Steinmann, G. 7 Biol.

Steinmann, P. 15 Verm.
Stella, V., s. Martoglio 15

Prot.

Stempeil, W. 21 Prot.

Stendell, W. 22 Arthr.
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Stephens, J.W.W. 21 Prot.,

15 Verm.
Stephens, N. E. 22 Arthr.

Stephenson, J. 15, 16 Verm.
Sterki, V. 5 Moll.

Sterling, S. 40 Vert.

Sterzi, G. 40 Vert.

Steudel, A. s. Jordan 11
Arthr.

Steuer, A. 22 Arthr.

Stevens, N. M. 22 Arthr.,

41 Vert.

Stewart, F. H. 22 Arthr.
Stiasny, G. 21 Prot., 16Verm.,

41 Vert.
Stichel, H. 22 Arthr.

Stiles, C. W. 16 Verm.
Stimson, A. M. 21 Prot.

Stobbe, R. 22 Arthr.
Stockard, C. R. 6 Coel.

Stolc, A. 21 Prot.

Stolnikoflf, W. J. s. Yaki-
moff 24 Prot.

Storch, 0. 41 Vert.
Stough, H. B. 22 Arthr.
Strahl, H. 41 Vert.

Strassen s. Hempelmann 17
Vert.

Stricht, 0. van der 41 Vert.
Stricht, R. s. Vander Stricht

43 Vert.

Strickland, E. H. 22 Arthr.
Strickland, J. G. 41 Vert.
Strobell, E. C. s. Foot 8

Arthr.
Stroh, ... 16 Verm.
Strohl, J. 41 Vert.

Stromsten, F. A. 41 Vert.

Strong, R. M. 41 Vert.

Studnicka, F. K. 7 Biol., 41
Vert.

Stübel, H. 7 Biol.

Stumpf, ... 41 Vert.

Süssbach. S. 5 Ech.
Sulz, K. 22 Arthr.

Sumner, F. B. 7 Biol., 41 Vert.

Sunier, A. L. J. 41 Vert.

Surber, T. s. Coker 1 Moll.

Sweet, G. s. Gilruth 10 Prot.,

6 Verm.
Swellengrebel, N. H. 21, 22

Prot.

Szily, A. V. 41 Vert.

Tainturier, G. s. Vaney 23
Arthr.

Tanaka, Y. 22 Prot.
Tandler, J. 41 Vert.
Tanquary, M. C. 22 Arthr.
Tattersall, W. M. 22 Arthr.
Taylor, J. A. 22 Arthr.

Techow, G. 5 Moll.

Teichmann, E. 22 Prot.

Tennent, D. H. 5 Ech.
Teodoro, G. 22 Arthr.

Terni, T. 41 Vert.
Terra s. De Terra 10 Vert.
Tesch, J. J. 5 Moll., s.

Kyle 4 Biol.

Theel, H. 16 Verm., s. Kin-
berg 8 Verm.

Thieke, A. 41 Vert.
Thienemann, A. 23 Arthr..

41, 42 Vert.
Thieren, J. 6 Coel., 16 Verm.
Thi^ry, P. s. Lambert 3

Ech.
Thiroux, A. s. Laveran 14

Prot.

Thiselton-Dyer, W. T. s.

De Vries 2 Biol.

Thompson, W. s. Mohler
16 Prot.

Thomsen, E. 42 Vert.

Thomson, D. 22 Prot., s.

Ross 19 Prot.

Thomson, J. A. 7 Biol., 6
Coel.

Thomson, J. G. s. Fantham
9 Prot., s. Ross 19 Prot.

Thomson, J. S. 6 Coel.

Thorndike, E. L. 7 Biol.

Thyng, F. W. 42 Vert.

Tigerstedt, R. 8 Biol.

Tilho. ... s. Sollaud 21 Arthr.
Tilney, F. 42 Vert.

Tims, H. W. M. s. Hope-
weil-Smith 18 Vert.

Todaro, F. 2 Tun.
Todd, J. L. 22 Prot.

Todyo, R. 42 Vert.

Tölg, F. 23 Arthr.
Törne, 0. 23 Arthr.

Tollinger, M. A. 23 Arthr.

Tomaselli, A. 22 Prot.

Topsent, E. 23 Arthr., 2

Porif.

Torgau s. Schilling-Torgau
38, 39 Vert.

Tornier, G. 8 Biol., 42 Vert.,

s. Drewermann 10 Vert.

Tornquist, A. 5 Ech.
Torrigiani, C. A. 42 Vert.

Tos s. Giglio-Tos 3 Biol.

Tournade, A. s. Regaud 35
Vert.

Tracy, H. C. 42 Vert.

Trawinski, A. 42 Vert.

Treadwell, A. L. 16 Verm.
Trendelenburg, W. s. Kühn

23 Vert.

Tretjakotf, D. 42 Vert.

Triepel, H. 42 Vert.

Trinci, G. 8 Biol.

True, F. W. 42 Vert.

Tscharnotzky, A. s. Lebe-
deflf 14 Prot.

Tschassownikow. S. 42Vert.

Tschetwerikoff, S. 23 Arthr.

Tur, J. 5 Moll., 42 Vert.

Turner, C. H. 23 Arthr.
Twort, C. s. Levaditi 14

Prot.

übisch, L. V. 23 Arthr.

Uhlela, V. 22 Prot.
Unger, L. 42 Vert.
Unna, P. G. 42 Vert.

Valerio s. Galli-Valerio 10
Prot., 5 Verm.

Valkenburg, C. T. van 42
Vert.

Valle s. Della Valle 2 Biol.
Vallette, A. 43 Vert.
Vallillo, G. 43 Vert.
van Beneden s. Beneden 4

Vert.
Van den Branden, F. s.

Rodhain 19 Prot,
van den Broek s. Broek 6

Vert.

Van der Stricht. 0. s. Stricht
41 Vert.

Vaoder Stricht, R 43 Vert.
vanDouwe s.Douwe 7 Arthr.
Vaney, C. 23 Arthr., 5 Ech.,

s. Conte 6 Arthr.
van Herwerden s. Herwer-
den 10 Arthr.

Vanhöffen, E. 23 Arthr., 6
Coel.

van Hoevell s. Hoevell 18
Vert.

van Molle s. Molle 30 Vert.
van Someren s. Bruce 4

Prot,

van Valkenburg s. Valken-
burg 42 Vert.

Vanzetti, F. 43 Vert.

Vasticar, E. 43 Vert.

Vaughan, T. W. 6 Coel.

Vayssiere, A. 5 Moll.

Veit, 0. 43 Vert.

Venzlaff, W. 43 Vert.

Veress, E. 23 Arthr., 6 Coel.

Verhoeff, K. W. 23 Arthr.

Verity, R. 24 Arthr.

Versari, R. 43 Vert.

Versluys, J. 43 Vert.

Verson, E. 24 Arthr.
Verth s. Zur Verth 17 Verm.
Vessichelli, N. 16 Verm.
Vialleton, L. 43 Vert.

Viehmeyer, H. 24 Arthr.

Viglioli, G. s. Ferrata 12
Vert.

Viguier, C. 16 Verm.
Viguier, G. 43 Vert.

Vinassa de Regny, P. 6

Coel.

Virchow, H. 43 Vert., s.

Lenhossek 24 Vert.

Virieux, J. 16 Verm.
Vis s. De Vis 4 Verm.
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Visentini, A. s. Basile 2

Prot.

Vitali, G. 43 Veit.

Vles, F. s. Alliaud 2 Vert..

s. Chevroton 1 Ech.

Vogel, R. 24 Arthr.

Vogt, H. 24 Arthr.

Vogt, 0. 43 Vert.

Voigt, J. 43 Vert.

Voit, M. 16 Verm.
Vollaro s. De Lieto Valiaro

10 Vert.

Volpino, G. 22 Prot.

Vosmaer, G. C. J. 2 Porif.

Voss, F. 24 Arthr.

Voss, H. V. 24 Arthr.

Vram, U. G. 44 Vert.

Vries, H. s. De Vries 2 Biol.

Wachendorff, Th. 22 Prot.

Waddell, J. A. s. Whitehead
44 Vert.

Wager, H. 22 Prot.

Wagner, K. 44 Vert.

Wailes, G. H. 22 Prot.

Walcott, C. D. 24 Arthr., 5

Ech.
Walker, A. 0. 24 Arthr.

Walker, C. E. 44 Vert.
Wall, F. 44 Vert.
Walter, F. K. 44 Vert.

Walton, C. L. 6 Coel.

Walton, H. J. 24 Arthr.
Warren, J. 44 Vert.

Wasielewski, T. v. 22 Prot.

Wasmann, E. 24 Arthr., s.

Escherich 8 Arthr.
Wasserloos, E. 5 Moll.

Watson, A. T. 16 Verm.
Watson, D. G. 44 Vert.

Watson, D. M. S. 44 Vert.

Watson, E. E. 16 Verm.
Watt, J. C. 44 Vert.

Weber, M. s. Nussbaum 6
Biol.

Weckel, A. L. 24 Arthr.

Wedekind, R. s. Staff 21

Prot.

Wege, W. 24 Arthr.

Wegeling, H. 16 Verm.
Wegener, G. 25 Arthr., 22

Prot., 16 Verm.
Wegrzynowski, L. s.

Starkel 40 Vert.

Weidenreich, F. 44 Vert.

Weigl, E. 44 Vert.

Weinberg, M. 16 Verm.

Weissenberg, R.22. 23 Prot.
Weitlaner, F. 25 Arthr.
Welch, P. S. s. Galloway
5 Verm.

Welter, 0. A. 2 Porif.

Weltner, W. 25 Arthr.
Wendelstadt, H. 23 Prot.

Wenig, J. 44 Vert.
Wenyon, C. M. 23 Prot.

Werestschagin, G. 25 Arthr.
Werner, F. 44 Vert.
Werzberg, A. 44 Vert.

Wesenberg-Lund, C. 25
Arthr.

Westergren. M. 5 Ech.
Weymeersch, A. 44 Vert.
Weymouth, F. W. 25 Arthr.
Wheeler, W. M. 25 Arthr.,

s. Escherich 8 Arthr.
Whitehead, R. H. 44 Vert.
Whitmore, E. R. 23 Prot.

Widakowich, V. 44 Vert.
Wideröe, S. 44 Vert.
Widmark, E. M. P. 6 Coel.

Wieman, H. L. 25 Arthr.
Wiener, H. s. Münzer 30

Vert.

Wiesner, H. 23 Prot.

Wietrzykowski. W. 6 Coel.

Wilenko, M. s. Hecht 11

Prot.

Wilhelmi, J. 16 Verm.
Wilkins, T. S. 16 Verm.
Willem, E. 45 Vert.

Willems, V. 1 Bryoz. &
Rtji p Vi

Willets, D. G. 16 Verm.
Willey, A. 8 Biol., 45 Vert.

Williams, A. W. 23 Prot.

Williams, F. X. 25 Arthr.

Williamson, H. C. 25 Arthr.,

45 Vert.

Williston, S. W. 45 Vert.

Wilsmore, L. J. 6 Coel.

Wilson, C. B. 25 Arthr.

Wilson, E. B. 25 Arthr., 8

Biol.

Wilson, H. V. 6 Coel.

Wilson, J. G. 45 Vert.

Winiwarter, H. v. 45 Vert.

Wintrebert, P. 45 Vert.

Wirth, D. 16 Verm.
Withers, T. H. 25 Arthr.

Witschi, E. 5 Ech.
Wodsedalek, J. E. 25 Arthr.

Wolf s. Kaufmann-Wolf 21

Vert.

Wolff, H. 16 Verm.

Wolfrum, ... s. Lenho3§ek
24 Vert.

Wollaston s. Buchanan-
Wollaston 7 Vert.

Woltereck. E. 25, 26 Arthr.
Wood. E. 5 Moll.
Woodcock, H. M. s. Minchin

16 Prot.

Wood-.Jones, F. 6 Coel.

Woodland, W. N. F. 45 Vert.
Woodruff, L. L. 23 Prot.

Wooley, P. G. 17 Verm.
Worthington. J. s. Ayers

3 Vert.

Woskoboinikofi, M. 45 Vert.
Wright, J. 23 Prot.

Wychgram, E. 45 Vert.

Yabe, H. 6 Coel.. 23 Prot.

Yakimoff, N. s. Yakimoff,
W. 24 Prot.

Yakimoff, W. L. 24 Prot.
Yatsu, N. 7 Coel.

Yeates, T. 45 Vert.
Yorke, W. 24 Prot., s.

Stannus 21 Prot.

Yoshida, T. s. Rössle 36
Vert.

Young, .J. 45 Vert.

Young, M. C. W. s. Robert-
son 18 Prot.

Yung, E. 6 Moll.

Zade, M. 24 Prot.

Zahony s. Ritter-Zahony 13
Verm.

Zander, E. 26 Arthr.
Zander, R. 45 Vert.

Zarnik, B. 6 Moll., 46 Vert.

Zavattari, E. 46 Vert.

Zawarzin, A. 26 Arthr.
Zeleny, C. 17 Verm.
Zick, K. 26 Ai-thr.

Ziegenspeck, R. 46 Vert.

Ziegler, H. E. 8 Biol.

Ziehen, T. 46 Vert.

Zimmer, C. 26 Arthr.

Zimmermann, A. 46 Vert.

Zimmermann, K.W. 46 Vert.
Zirwas, C. 26 Arthr.

Zotterman, A. 46 Vert.

Zoux s. O'Zoux 13 Verm.
Zuckerkandl. E. 46 Vert.

Zuelzer, M. 24 Prot.

Zunino, G. 46 Vert.

Zur Strassen, 0. s. Hempel-
mann 17 Vert.

Zur Verth, M. 17 Verm.



36 Berichtigungen.

Berichtigungen.

Arthropoda p 2 statt Backman, Louis lies Backman, E. Louis.

Mollusca p 2 Zeile 11 von oben statt Drew, G. A., 1, lies Drew, G. A.- p 2 Zeile 14 von oben statt 2. lies Drew, Gr. H.,

p 10 Zeile 27 von oben statt Drew (2) lies G. H. Drew.

p 27 Zeile 1 von oben statt Dpew(i) lies G. A. Drew.

Im Bericht f. 1910:

Protozoa p 2 statt Boss lies Boss; der Titel gehört auf p 15.

p 37 Zeile 11 von oben statt Boss lies Boss.

Coelenterata p 5 statt MclMurrich, F. P. lies McMurrich, J. P.

Arthropoda p 1 Zeile 12 von unten statt 23 lies 24.

p 12 Zeile 5 von oben fällt der * fort.

p 19 statt Bungius, C. lies Bungius, H.

Vertebrata p 2 statt Arnold, F. lies Arnold, J.

p 150 Zeile 10 von oben statt MawasB lies !Vlawas(2).

Autorenregister p 25 ist Boss zu tilgen und als Ross, E. H. auf p 33 zu bringen.

p 31 statt McMurrich, F. lies McMurrich, J.

Im Bericht f. 1909:

Protozoa p 7 statt Gaylord, H. R, lies Gaylord, H. L.

Allg. Biologie p 1 bei Bohn, 1. fällt der * fort.

Autorenregister p 24 statt Gaylord, H. R. lies Gaylord, H. L.

Druck von Breitkopf & Hilrtel in Leipzig.
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