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??? 1. Beutelfiiclis und K?¤nguruhratte. I. Vorbemerkung. Um den verwandtschaftliclien Bezieliungen der Beuteltiere zu ihren Ahnen undNachkommen auf embryologischem Wege nachzusp??ren, habe ich im Laufe von vierJahren etwa f??nfzig P?¤rchen amerikanischer und australischer Beutler in Gefangenschaftgehalten und zur Zucht verwendet. Die Entwickelung des amerikanischen Opossum (Didelphys virginiana) konnte ichSchritt f??r Schritt verfolgen^), bei der Z??chtung der australischen Marsupialier be-g??nstigte mich das Gl??ck jedoch nicht in gleichem Mafse. Zwar begatteten sich dieP?¤rchen aller im Tierh?¤uschen des Erlanger Instituts untergebrachten austrasiatischenArten, n?¤mlich der Spezies Phalangista vulpina,Phalangista orientalis,Dasyurus viverrinus undLlypsiprymnus cuniculus.Trotzdem erhielt ich nur eine geringe Zahl von Eilingen. Nicht allein weil Beutelf??chseund K?¤nguruhratten nur ein einziges Junges werfen, sondern auch weil die Begattungsehr leicht der Beobachtung sich entzieht. Dazu kommt dass die Konzeption bald fr??her,bald sp?¤ter nach dem Sprunge geschieht: beim Opossum beginnt die Eifurchung genauf??nfmal 24 Stunden nach der Begattung, bei der K?¤nguruhratte 11, bei Phalangista 13bei Dasyurus 14 Tage nach dem Koitus. Bevor diese Thatsachen gewonnen, warenmehrere belegte Weibchen nutzlos zu fr??h geopfert, und die ??brigbleibenden Tiere ge-n??gten nicht, um die ganze Geschichte der Entwickelung zu ermitteln. So l??ckenhaftdaher meine Beobachtungen auch sein m??gen, so halte ich es doch der M??he wert, die-selben zu ver??ffentlichen, weil sie beweisen, dass die Entwickelung dieser austra-lischen Beuteltiere denselben Weg einschl?¤gt, wie die des Opossum. 1) Viertes Heft dieser ,Studien". Selenka, EiitwiokelungsgescMchte. V.



??? Um sp?¤teren Untersuchern manche Entt?¤uschungen zu ersparen, m??gen hier einigepraktische AÂ?inke eingeflochten werden, deren Beherzigung bei der Z??chtung der genann-ten Tierchen von Nutzen sein kann. Im ?œbrigen werde ich mich wesentlich darauf beschr?¤nken, meine Beobachtungenin bildlicher Darstellung nebst kurzem begleitenden Text darzulegen. Die zierlichen, lebhaften K?¤n gur u h r a 11en (Hypsiprymnus cuniculus) haltensich in der Gefangenschaft ganz vortrefflich. Sie ertragen Frost und Hitze, nehmen miteinfacher Kost, wie E??ben und Roggenbrot, f??rlieb, und beanspruchen keine sorgsamePflege. Anfangs benahmen sich die Tierchen recht unb?¤ndig, wurden zwar nach einigenWochen freundlicher Behandlung ruhiger, blieben aber immer scheu, bis auf einen altenBock, der ganz zutraulich ward. Tags??ber schlafen sie, bisweilen mit offenen Augen;bei einbrechender D?¤mmerung w^erden sie munter und h??pfen in riesigen Spr??ngen oderschreiten nach Art der ??brigen Springbeutler umher. Erst gegen Morgen suchen sie ihreVerstecke wieder auf, wozu einige Kisten mit Heu dienen k??nnen. Die herrannahende Brunst, welche zu verschiedenen Jahreszeiten, im Fr??hling,Herbst und Winter beobachtet wurde, ?¤ussert sich bei den Weibchen in folgender Art.Einige Wochen vor dem Eintritt der Brunst vergr??ssert sich der Beutel der Weibchenum das Doppelte oder Dreifache: die Hautfalten desselben werden breiter und der Taschen-raum weitet sich nach vorn und seitlich aus. Zugleich nehmen die Zitzen an L?¤nge undDicke zu und treten aus der Mammartasche heraus, w?¤hrend die Innenfl?¤che des Beutelssich mit Feuchtigkeit bedeckt. Es empfiehlt sich, allw??chentlich die Zuchtweibchen aufdie Vergr??sserung des Marsupiums zu untersuchen und die zur Brunst sich anschicken-den Weibchen unter genaue Kontrolle zu stellen, damit sp?¤ter die Begattung, welche sehrrasch ausgef??hrt wird, nicht ??bersehen werde. Die Beutelf??chse oder Phalangisten, die mit

R??ben und rohem Fleisch ern?¤hrtwui-den, benahmen sich ebenfalls wie echte Nachttiere. Mit untergehender Sonne kommensie aus ihren Verstecken hervor, klettern umher und springen von Ast zu Ast; sie wurdennie ganz zahm. Nur ein einzig Mal wurde die Begattung beobachtet, und zwar im M?¤rz,Abends 9 Uhr. Das M?¤nnchen belegte mehrere Male das auf einem Aste ruhig sitzendeWeibchen, unausgesetzt schnalzende T??ne ausstossend. Die Tasche des Weibchens hattesich einige Wochen vorher stark vergr??ssert und liess sich feucht anf??hlen. Ganz ?¤hnlich verhielten sich die zoophagen Dasyuren. Die Begattung wurdenur ein Mal wahrgenommen. Vierzehn Tage nach dem Koitus wurde das belegte Weib-chen geopfert; sieben gleichalterige Keimblasen wurden aufgefunden. Uber die Spermatozoen australischer Beutler kann ich berichten, dass die derPhalangisten jenen des Opossum gleichen. Die meisten der Samenf?¤den, welche derScheide des begatteten Weibchens entnommen wurden, waren Zwillingszellen und bewegten



??? sich auffallend rasch in grader Linie vorw?¤rts. Binnen einer Viertelstunde rissen aberviele Doppelzellen in der Mitte auseinander, und diese Einzelzellen f??hrten dann stossendeund bohrende Bewegungen aus. Die Bedeutung dieser sonderbaren Ver?¤nderungen istauf Seite 106â€”7 er??rtert. Im reifen Samen des Hypsiprymnus fand mein Kollege Dr. Hermann aus-schliesslich einfache Samenzellen. Ob diese durch Teilung von reifen Zwillingszellenentstanden sind, kann ich nicht entscheiden. IL ?œberblick ??ber den Verlauf der Entwickelung.Allgemeiner Entwickelungstypus. Den Einzelbeschreibungen schicke ich einige Betrachtungen ??ber die Embryonal-organe der von mir untersuchten australischen Marsupialier voraus. Um die Bedeutungdieser Organe ins rechte Licht zu stellen, scheint es mir unerl?¤sslich, einige Kapitel ausder Embryologie der ??brigen Amnioten, auch des Opossum, zum Vergleiche heranzuziehen. Vorbemerkt sei, dass die Entwickelung der australischen K?¤nguruhratte denfolgenden Weg einschl?¤gt. Von Beginn der Eifurchung bis zur Geburt verlaufen etwa acht Tage. Am Endedes ersten Tages ist die Keimblase zwei bl?¤tterig, kaum 1 Millimeter gross; einen Tagsp?¤ter findet sich schon der Primitivstreif angelegt. W?¤hrend des dritten Tages geschiehtdie Verklebung der Keimblase mit dem Uterusepithel, und am Ende des dritten Tagessind schon circa 10 Paar Urwirbel vorhanden. 5Tag nach Beginn der Furchung st??lptsich die Allantois in das Exoc??lom vor, und am Ende des achten Tages nach der Furchunggeschieht die Geburt. Keimblasen aus den letzten Tagen der Tr?¤chtigkeit erhielt ich nicht;da aber die Entwickelung der K?¤nguruhratte in den ersten sechs Tagen des Uterinlebensvollst?¤ndig ??bereinstimmt mit der des Opossum, und da beide Tierarten circa acht Tagenach Beginn der Furchung geb?¤ren, so darf man erwarten, dass auch w?¤hrend der zweiletzten Tage die Ausgestaltung der Embryonalorgane bei beiden Spezies gleichen Schritthalten wird.

Diese Vermutung wird durch die Mitteilungen einiger Forscher ??ber dieF??ten des Eiesenk?¤nguruh best?¤tigt. So bildet Eichaed Owen^) eine offenbar nahezuausgetragene Frucht ab, deren Gestalt und deren Embryonalh?¤ute ganz und gar jenender Didelphysembryonen gleichen! Zwar deutet Owen weder den Dottersack noch dasAmnion richtig, auch ??bersah er die Allantois vollst?¤ndig; trotzdem beweisen die bei- 1) R. Owen, On the Generation of the Marsupial Animals, with a Description of the Impregnated Uterus of theKangoroo; in: Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1834, Part II; pag. 333â€”364; pl. VIâ€”VIL â€”Eerner: Coste, V?Šsicule allanto??de observ?Še dans l\'oeuf des kansruroos; in: Comptes rendus, Tome cinqui?¨me, 1837. pag. 638bis 639, Planche.



??? gef??gten Zeichnungen, dass diese Gebilde eine durchaus ?¤hnliche Gestalt besassen, wie ichsie bei den reifen Fr??chten des Opossum beschrieben habe. So wird denn auch dieK?¤nguruhratte in den letzten beiden Tagen des Embryonallebens keinen anderenEntwickelungsgang einschlagen, wie K?¤nguruh und Opossum, und ich denke, diese L??ckein meinen Beobachtungen l?¤sst sich vorl?¤ufig verschmerzen. In der Reihe der Amnioten sind es di-eierlei Embryonalorgane, welche die Er-n?¤hrung und Athmung des Eilings selbstth?¤tig vermitteln: das Chorion, der Dotter-sack und die Allantois. In der Regel beteiligen sich, wie es scheint, nur zwei die-ser Organe an beiden Gesch?¤ften, indem entweder das Chorion hierbei unth?¤tig bleibt(Sauropsidae), oder der Dottersack (Wiederk?¤uer, Affe, Mensch), oder endlich die Allantois(Beuteltiere); alle drei Organe funktionieren hingegen als N?¤hr- und Atemwerkzeuge beiden ??brigen placentalen S?¤ugetieren. 1. Das Chorion ektoderm. â€” Unter dem Namen â€žChorion" begreife ich dieKeimblasenwand ohne R??cksichtnahme auf ihre Struktur. Soweit der Dottersack mit demChorion verschmolzen ist, nannte ich das Chorion auch â€žD o 11 er s a ck cho ri on" ; wo dieAllantois mit dem Chorion verl??thet, spreche ich von einem â€ž A11 a n t o i s c h o r i o n",w^?¤hrend der das Exoc??lom begrenzende Teil des Chorion nach Fleischmann\'s Vorschlagals â€ž C ?? 1 0 c h 0 r i o n" bezeichnet werden mag. Das Chorionektoderm erf??llt die wichtige Rolle eines aktiven N?¤hr- und Atem-werkzeuges bei allen S?¤ugetieren, vielleicht mit Ausnahme der Monotremata, die ichhier ausser Betracht lasse. Einerlei ob die Keimblase der Mammalia schon w?¤hrend derGastrulation mit dem Epithel des Tragsackes verschmilzt (Mus, Cavia, Pteropus), oder obdies erst sp?¤ter geschieht: stets scheinen es die Ektodermzellen des Chorion zu sein, welcheanf?¤nglicli die Einverleibung des m??tterlichen N?¤hrstoffes in die Eianlage ??bernehmen, â€”sei dieser N?¤hrstoff

nun w?¤sseriges, schleimiges oder geformtes Dr??sensekret (?œterin-schleim, Uterinmilch), oder aber m??tterliches Gewebe (zerfallende Uteruszellen, Leuco-cyten), oder endlich Blutserum. Das Chorionektoderm der Indeciduaten beh?¤lt w?¤hrenddes ganzen F??tallebens diese Funktion bei, dagegen erleidet dasjenige der Deciduatenh?¤ufig nach erfolgter Zottenbildung eine Verflachung, welche ihm mehr den Charaktereiner durchl?¤ssigen, sch??tzenden H??lle verleiht. AVelche physiologische Bedeutung kommt nun dem Chorionektoderm der Beutel-tie r e zu ? W?¤hrend der Brunst schwellen die Wandungen der Trags?¤cke bedeutend durchErweiterung ihrer Blutgef?¤sse und durch ser??se Infiltration. Zugleich vergr??ssern sich dieUterindr??sen und ergiessen in die AVeitung des Uterus ein w?¤sseriges Sekret, welches nursp?¤rliche geformte Elemente enth?¤lt und daher nicht gut â€žUterinmilch" im BoNNETschenSinne genannt werden kann, vielmehr schlechthin als Uterinsekret zu bezeichnen ist. Indieser N?¤hrfl??ssigkeit schwimmen die Keimblasen zwei bis drei Tage frei umher, und



??? w?¤hrend dieser Zeit f?¤llt in erster Linie dem Chorionektoderm die Rolle zu, Ern?¤hrungund Gasaustausch zu -vermitteln. Erst im Verlaufe des dritten oder vierten Tages ver-klebt das Ei mit dem ??terusepithel, und zwar immer im Gebiete des Fruchthofes. DieseVerkittung wird durch die ?¤ussere, feine Eihaut, die â€žGranulosamembran" bewerkstelligt,welche ich als verflachtes Follikelepitliel des Eies deute (vergl. pag. 128 des IV. Heftes).Nach der Festheftung der Keimblase beginnt die Resorption der Granulosamembran, aufder freien Fl?¤che des Eies anfangend und langsam gegen den Fruchthof, der am viertenTage schon vascularisiert ist, weiterschreitend, bis am f??nften bis sechsten Tage die Mem-bran vollst?¤ndig aufgel??st ist. Durch die Resorption der Granulosamembran wird die Keimblase wieder vomUterusepithel losgel??st, und zwischen beiden findet man wieder eine Fl??ssigkeitsschicht,das Uterinsekret. Trotzdem bleibt das Ei an seiner alten Stelle liegen, indem entwederdas Chorion in die neugebildeten Krypten der Uterusschleimhaut sich einsenkt und aufdiese Weise das Ei in Lage erh?¤lt (Opossum), oder indem das Ei bis zur Zeit der Ab-l??sung die Uterinh??hle ganz ausgef??llt hat (tlypsiprymnus). AVahrscheinlich faltet sichdas Chorion der Springbeutler ebenfalls in den letzten zwei Tagen der Schwangerschaft,wie Owen\'s Abbildung einer fast ausgereiften Frucht des Riesenk?¤nguruh vermuten l?¤sst.Immerhin bliebe die Ern?¤hrung der Frucht eine sehr d??rftige, wenn nicht, nachdem dieGranulosamembran geschwunden, die Zellen des Chorionektoderms stellenweise zu enor-men zapfen- oder fingerf??rmigen N?¤hrzellen heranw??chsen und dadurch die resorbierendeEioberfl?¤che vielleicht um das Doppelte oder Dreifache vergr??sserten. Die auf Tafel XXXIIin Figur 3 gegebene Abbildung bezieht sich auf das Chorion circa zwei Tage vor derGeburt; sicherlich haben diese â€žZottenzellen" noch nicht ihre definitive Gr??sse erreicht,denn auch

beim Opossum wachsen dieselben noch bedeutend in den letzten Tagen. Eine innige Ber??hrung oder gar eine Verschmelzung der ,,Zottenzellen" des Chorion-ektoderms mit dem benachbarten Uterusepithel findet nicht statt, denn die Innenfl?¤chedes Uterus erscheint ??berall ziemlich glatt und in keinem meiner Schnitte zeigt sich dieUterinschleimhaut dem unregelm?¤ssigen Relief des Chorionektoderms angeschmiegt! Das m??tterliche N?¤hrmaterial wird demnach dem Embryo der Beuteltiere lediglichin Form eines fl??ssigen Uterinsekrets dargereicht. Nirgends finde ich Uterinst?¤bchen oderLeucocyten in den Chorionzellen eingeschlossen, und wenn etwa eine Ern?¤hrung der Fruchtdurch m??tterliche Leucocyten stattfindet, so ist sie keinesfalls sehr ergiebig. Auffallend und physiologisch nicht erkl?¤rbar erscheint die zeitweilige Verkittungder Keimblase an die Schleimhaut des Uterus bei den uniparen Beuteltieren, z. B. beiPhalangista und Hypsiprymnus; denn ein Vorteil wird dem Embryo schwerlich dadurcherwachsen, dass die Granulosamembran grade auf dem Gef?¤sshofe am l?¤ngsten erhaltenbleibt. Dagegen l?¤sst sich der Nutzen solch\' einer vor??bergehenden Verklebung bei denmultiparen Beutlern, z. B. dem Opossum, leicht erkennen. In den Uteri der Didelphysliegen je drei bis acht Keimblasen dicht zummengepackt aneinander, und hier musste da-



??? f??r gesorgt sein, dass die Gef?¤sshofe nicht von den benachbarten Keimblasen ??berdeckt,sondern freigelassen werden, so dass das Uterinsekret dieselben umsp??len k??nne. DieseNahrungszufuhr ist gew?¤hrleistet durch die fr??hzeitige Anheftung der Fruchth??fe an dasUterusepithel, und erst nachdem die gef?¤ssfreien Stellen der Keimblasen miteinanderverwachsen sind und das Freibleiben der Gef?¤sshofe garantiert ist, l??sen sich letzterewieder vom Uterus ab durch Resorption der Granulosamembran, und die Zellen desChorionektoderms wachsen nun auch im Gebiete des Dottergef?¤ssnetzes zu Zottenzellenaus. Demnach ist bei den uniparen Beutlern die Befestigung der Keimblasen vielleichtals Vererbungserscheinung aufzufassen, hinweisend auf die Multiparit?¤t ihrer Ahnen. ?„hnlich wie die Eilinge der Marsupialier werden bekannthch die Embryonen derindeciduaten placentalen S?¤ugetiere gen?¤hrt, denn auch bei diesen verl??tet dasChorion nicht mit dem m??tterHchen Epithel. Ein wichtiger Unterschied liegt aber darin,dass bei den indeciduaten Placentalia die N?¤hrfl?¤che bedeutend vergr??ssert wird durchAusbildung von echten Chorionzotten, und dass zweitens das Uterinsekret zahlreiche ge-formte Elemente (Uterinst?¤bchen, Leucocyten) enth?¤lt, die â€žUterinmilch" nach Bonnet. Von anderer Beschaffenheit ist die embryonale N?¤hrfl??ssigkeit bei den S?¤ugetierenmit hinf?¤lligem Mutterkuchen. Denn f??r diese gilt, wie ich glaube, die Regel, dassdie Keimblase anf?¤nglich nur Uterinsekret mittels ihres aktiv beteiligten Chorionektodermsaufnimmt, dass aber sp?¤ter lediglich das Blutserum der Mutter als N?¤hrstoff\' f??rden Embryo Verwendung finde, indem dasselbe in die Lymphr?¤ume und Allantoisgef?¤sseder Chorionzotten diffundiert. Denn bei den Deciduaten wird entweder das Uterut undDr??senepithel im Bereiche der Placenta durch die Zellen des Chorionektoderms zerst??rt,wie ich bei Mus und Cavia zeigte, und wie Fleischmann bei Raubtieren,

Frommel beider Fledermaus nachwies, oder aber das Dr??senepithel verflacht sich zu einem, mit demChorionektoderm innig verschmolzenen Epithelmantel (Affe, Mensch, Kaninchen), welchemkaum noch die urspr??ngliche Bedeutung eines secernierenden, d. h. aus dem Blutserumein anders geartetes Sekret produzierenden Gewebes zuzuschreiben sein d??rfte. Mit an-deren Worten: Bei den De ci du ata schwindet das Dr??senepithel, oder wird wenigstensseiner Funktion als secernierendes N?¤hrorgan ganz oder gr??sstenteils beraubt. Zwarbleiben bei Nagern, Pteropus, Affe und Mensch, ja vielleicht bei allen Deciduaten, diedistalen blinden Enden der Uterindr??sen in ihrer typischen Beschaffenheit w?¤hrend derganzen Schwangerschaft erhalten, um sp?¤ter, nachdem die Placenta abgestossen ist, denGrundstock zu bilden zum Neuaufbau der Dr??sen; aber diese Blindenden schn??rten sichvon ihrem deciduaten Halsteil fr??hzeitig schon vollst?¤ndig ab, k??nnen also zur Ern?¤hrungder Frucht nicht mehr direkt beitragen. - Gegen??ber den Lideciduaten erscheinen dieEmbryonen der Deciduaten folglich im Vorteil; denn bei letzteren kann die ?œberf??hrungvon N?¤hrstoffen, n?¤mlich von Blutserum, in die Frucht leichter und rascher von stattengehen wegen der festeren, innigeren Verbindung von Chorion und Uterusgewebe. Dem-



??? entsprecliend geschieht im allgemeinen die Ern?¤hrung und das Wachstum des Embryosin rascherem Tempo bei den Deciduaten als bei den Indeciduaten. Von diesen Gesichtspunkten aus betrachtet weisen die Beuteltiere die einfachsteund unvollkommenste Art der Embryonalern?¤hrung unter den MammaHen auf. Denn dievom Uterinsekret umsp??lte Chorionfl?¤che bleibt sehr klein, Ern?¤hrung und Atmung istbeschr?¤nkt und gen??gt den immerfort wachsenden Anforderungen des Eilings nur f??rdie kurze Spanne von acht bis neun Tagen, nach welcher Zeit die Fr??chte in sehr un-vollkommenem Zustande zur Welt kommen. Zeigt doch das neugeborene Beuteljungenur erst die Anlage der "Dauerniere (Metanephros), indes die Urniere noch in vollerTh?¤tigkeit ist! Die Lungen des Neugeborenen stellen noch weite S?¤cke dar, die Zahn-leisten sind noch nicht differenziert, und von Sinneswahrnehmungen d??rfte h??chstens dasTastgef??hl und der Geruch vorhanden sein, w?¤hrend Auge, Geh??r- und Geschmacksorganenicht gen??gend ausgebildet sind, um ihre spezifische Th?¤tigkeit zu entfalten. 2. Der Dottersack. â€” Derselbe erf??llt bei den Sauropsiden im Beginne derEntwickelung die liolle eines Nahrungsbeh?¤lters, nach Ausbildung des Dottersackkreis-laufs vermittelt er zugleich den Gasaustausch. Indem jedoch sein Inhalt verbraucht wird,schrumpft der Dottersack samt seinen Gef?¤ssen immer mehr zusammen und kann danndem sich steigernden Atembed??rfnis des Eilings nicht mehr gen??gen. Es muss ein an-deres Organ zur Regulierung der Atmung herangezogen werden, n?¤mlich die gef?¤ssf??hrendeHarnblase, in welcher sich der Harn derart ansammelt, dass sie aus dem noch offenenLeibesspalt herausgetrieben wird und sich in das Exoc??lom vorbuchtet. Als Allantois??bernimmt bekanntlich jetzt die vergr??sserte Harnblase das Atemgesch?¤ft. Anders bei den S?¤ugetieren, die zwar den Dottersack als solchen von denReptilien ererbt

haben, nicht aber den Inhalt desselben, den N?¤hrstoff. Dieser wird demS?¤ugetierembryo allm?¤hlich zugef??hrt, und hier lassen sich drei Arten der Embryonal-ern?¤hrung unterscheiden. Erstens bei den Beuteltieren vergr??ssert sich der Dottersacck w?¤hrend desUterinlebens stetig und seine Gef?¤ssnetze werden immer reicher und reicher; sie alleinvermitteln Zufuhr von Nahrung und Atemluft zum Embryonalk??rper, w?¤hrend die Al-lantois zum Harnreservoir degradiert wird und keine bedeutende Gr??sse erlangt, weil derHarn durch die Dottergef?¤sse wieder gesammelt und in die Uterinh??hle bef??rdert werdenkann. Verglichen mit den Reptilien erscheint die Allantois der Beuteltiere ihrerFunktion der Atmung wieder beraubt (vergl. Tafel XXXII Figur 1). Zweitens bei Insectivoren, Pteropus, Nagern, Raubtieren etc. haben die Dottersack-gef?¤sse anfangs zwar ebenfalls die Bedeutung eines N?¤hr- und Atemorganes, aber beideFunktionen werden gar bald von der Allantois ??bernommen. An der Ern?¤hrung desEmbryos beteiligen sich demnach 1) im Anbeginn der Entwickelung das Chorionektoderm,2) hierauf die Dottersackgef?¤sse, und 3) sp?¤ter die Allantoisgef?¤sse. Bei Nagetieren kannbekanntlich ein Abschnitt der Dottergef?¤sse bis zur Geburt erhalten bleiben.



??? Drittens bei den Wiederk?¤uern, den Affen und dem Menschen ist der Dottersackausser Funktion gesetzt und ein rudiment?¤res Gebilde geworden; denn er wird vomChorion abgehoben, bevor Gef?¤sse in seiner "Wandung auftraten. Und wenn auch dasâ€žNabelbl?¤schen" sp?¤ter sich ausweitet und vascularisiert wird, so ist diese versp?¤teteAusgestaltung zwar morphologisch bedeutungsvoll, funktionell aber wertlos, weil dieDottersackgef?¤sse stets von dem Nahrungs- und Atemherde weit entfernt bleiben. Daskleine Nabelbl?¤schen flottiert frei im weiten Exoc??lom, und wird schliesslich durch anderesich ausbreitende Embryonals?¤cke, n?¤mlich Amnion oder Allantois, plattgedr??ckt undverf?¤llt als wertloses Rudiment gr??sstentheils der Resorption. 3. Die Allantois endlich ist bei den Sauropsiden Harnbeh?¤lter und Atem-organ, bei den Beuteltieren lediglich Harnbeh?¤lter, bei Affe und Mensch (wo dieAllantoish??hle nur ein mikroskopisches R??hrchen vorstellt) ausschliesslich N?¤hr- und Atem-organ, aber nicht Harnbeh?¤lter; bei den ??brigen Placentalia hat die Allantois die Be-deutung eines Harnbeh?¤lters, Atem- und N?¤hrorgans zugleich. Die Beuteltiere stehen in dieser Beziehung also auf der ?œbergangsstufe zwischenSauropsiden und Placentalia; denn bei den Beutlern ist die Allantois nicht mehr Atem-werkzeug, wie bei den Reptilien, aber auch noch nicht N?¤hrorgan geworden, wie beiden Placentalia. N?¤here Details ??ber die wunderbaren Anpassungen, welchen der Eiling der Beutel-tiere selbst unterliegt, finden im folgenden Abschnitt Ber??cksichtigung. III. Keimblaseii, Eilinge und Beuteljunge. A. Zwei bl?¤tterige Keimblase. Die j??ngsten Keimblasen austrasiatischer Beutler wurden einem Dasyurus-Weib-chen f??nfzehn Tage nach der Begattung entnommen. Sieben gleichalterige Blasen von74 Millimeter Durchmesser lagen frei in der w?¤sserigen, klaren Fl??ssigkeit des rechtenUterus; der linke Uterus war leer. Die Keimblasen glichen denen, welche ich\' vom

Opossum auf Tafel XIX Figur 1â€”4abgebildet habe; ich sch?¤tze daher ihr Alter auf 24 Stunden. Eine Eiweissschicht fehlte.Man unterscheidet 1) eine sehr zarte ?¤ussere, homogene Haut (Granulosamembran), 2)darunter ein Lager von Ektodermzellen, welche im Gebiete des Embryonalschildes pris-matisch, am gegen??berliegenden Pole nahezu kubisch, im ??brigen abgeplattet erscheinen,3) ein inneres zusammenh?¤ngendes Lager von abgeflachten Entodermzellen. Dotterballen,wie solche in der Furchungs- und Urdarmh??hle der Opossum-Eier angetroffen wurden,fehlten in den Keimblasen der Dasyurus viverrina. Eine Abbildung zu geben, halte ichf??r unn??tig.



??? B. Keimblase von circa zwei Tagen. Tafel XXI Fig. 1â€”2; Tafel XXXII Fig. 1. Eine freie, 2 Millimeter grosse, durchsichtige Keimblase wurde dem linken Uteruseiner K?¤uguruhratte (Hypsiprymnus) dreizehn Tage nach dem Sprunge entnommen.Der rechte Uterus war leer, zeigte aber die gleiche Gr??sse wie der tr?¤chtige. Nach Ein-wirkung von Pikrinschwefelchromosmiums?¤ure traten Fruchthof mid Primitivstreif sehrdeutlich hervor: die Keimblase wurde unter der Camera lucida gezeichnet (Tafel XXXIIFigur 1) und dann in Schnitte von y,oo Millimeter zerlegt, um die Form der Primitivrinnesowie die Ausbreitung des Mesoderms genauer zu studieren. Einige Details wurden vondem Rekonstruktionsbilde in die Zeichnung nachtr?¤glich eingef??gt. Die Keimblasenwand setzt sich zusammen aus der d??nnen Granulosamembran, demEktoderm, der Mesodermanlage und dem abgeflachten Entoderm (Taf. XXXI Fig. 1â€”2 z).Eine ungew??hnliche Gestalt zeigt die Primitivrinne: sie beginnt vorne als Gabelrinne(Taf. XXXIl Fig. 1), weitet sich im Bereiche des ??ensen\'schen Knotens zu einer flachenGrube aus und verl?¤uft als schmale Rinne nach hinten, um im Endwulst (v. K??LLIKEr),ebenfalls sich gabelnd, zu verstreichen. Ich glaube in meiner Deutung nicht fehl zu gehen,wenn ich in den beiden Schenkeln der vorderen Gabelrinne die vorderen, in denen derhinteren aber die hinteren Abschnitte der C??lompforten erbhcke; denn rechter und linkerC??lomlappen wurzeln in der Wand der Primitivrinne. Beil?¤ufig sei erw?¤hnt, dass dieC??lomlappen unregelm?¤ssige Form haben und durchl??cherte Platten darstellen, wie dieQuerschnitte deutlich lehren. Figur 1 der Tafel XXXI zeigt das sorgf?¤ltig gezeichneteRekonstruktionsbild. C. Keimblase von drei Tagen. Tafel XXXI Figur 3â€”5. Diese Keimblase entstammt einem Hypsiprymnus-Weibchen, welches vierzehnTage nach dem Sprunge abget??tet ward. Im Gebiete der Keimscheibe war das Ei mitder glatten Uteruswand

verklebt, und zwar durch Yermittelung der Granulosamembran:die Ber??hrung mit dem Spachtel gen??gte, um es frei zu machen. Auf der der Keim-scheibe gegen??ber liegenden Eifl?¤che fehlte die Granulosamembran: offenbar war sie hierresorbiert, denn die R?¤nder derselben erwiesen sich d??nn zugesch?¤rft. Die Resorptionschreitet allm?¤hlich weiter, und bei Keimblasen von f??nf Tagen ist keine Spur mehr vondieser H??llhaut zu entdecken. Die Gestalt des Fruchthofes und die Beschaffenheit der Embryonalanlao-e ist ausder Figur 3 ersichtlich. Zehn Paar Urwirbel sind angelegt. Da diese Keimblase der-jenigen auffallend ?¤hiiKch ist, welche ich vom Opossum beschrieben habe (Tafel XX Fig. 4),so beschr?¤nke ich mich auf einige Bemerkungen. Selenta, Entwickelungsgeschichte. V. g-



??? Der Cliordaentoblast erscheint noch als Schaltst??ck des Entoderms (Fig. 4_5). Im Eumpfe und im Gebiet des Nackens hat die (^Jiorda die Gestalt eines breiten Bandes:im Bereiche der Kopfplatten verschm?¤lert sie sich, wird nach vorn wieder breiter undsenkt sich zu einer Nischenfalte ein, der Gaumentasche oder vorderen Chordatasche,wie ich das gleichartige Gebilde beim Opossum nannte. Ausdr??cklich sei hier nochmalshervorgehoben, dass diese Gaumentasche nicht, wie j??ngst von mehreren Seiten vermutetwurde, mit der SEESSEL\'schen Tasche des Vogelembryos identisch ist. Die SEESSEL\'scheTasche ist vielmehr, wie mich Schnittserien durch H??hner- und Entenembryonen, fernerdurch Eilinge des Maulwurfs, der Lacerta viridis und vivipara u. s. w. lehrten, das vor-dere Blindende des Darmrohrs, und in diese vordere Darmtasche m??ndet die Gaumen-tasche ein, bei Huhn und Ente frontal, bei Lacerta, Didelphys, Talpa dorsal. Eine ?¤hn-liche Form der Gaumentasche, wie sie das Opossum am f??nften Tage der Entwickelungaufweist, ist unl?¤ngst auch f??r andere S?¤uger beschrieben, so von Bonnet f??r denSchafembryo. Im ??brigen bot die Keimblase nichts Bemerkenswertes; sie glich derjenigen der??brigen S?¤ugetiere, zumal der Didelphys virginiana, D. Keirablase von circa vier Tagen. Tafel XXXIII. Nachdem ich f??nf Vierteljahre lang ein Dutzend der behenden, h??bschen Pha-langista orientalis in Gefangenschaft gehalten, wurde eines Abends die Begattungeines P?¤rchens beobachtet. Das Weibchen sass oben auf dem Aste eines Baumes, undliess sich w?¤hrend einer halben Stunde mehrere Male von dem schnalzenden M?¤nnchenbelegen. Vierzehn Tage nach dem Sprunge wurde das Weibchen chloroformiert und ge??ffnet.Der linke Uterus zeigte keine Schwellung, der rechte hatte die Gr??sse einer dicken Hasel-nuss und enthielt eine einzige, fast kugelrunde Keimblase von 13 V2 Millimeter Durchmesser. Im Bezirke des Gef?¤sshofes war die Keimblase

mit der glatten Uteruswand ver-klebt. Beim Lostrennen derselben hob sich vom Gef?¤sshofe eine zarte glashelle Kappeab, von der Form einer Halbkugel mit zerschlissenem Bande: die GranulosamembranAuf der gef?¤ssfreien H?¤lfte der Keimblase fehlte das H?¤utchen. AVie die Abbildungen auf Tafel XXXIII lehren, ragt der Eumpf des Embryo einwenig ??ber das Niveau der Keimkugel hervor, w?¤hrend der Kopf tief ins Innere versenktist und das Proamnion eingest??lpt hat. Sechsundzwanzig Urwirbel sind angelegt. DasB??ckenrohr ist vorne und hinten noch offen. Am Schwanzende befindet sich eine trichter-artige Einsenkung (Tafel XXXII Fig. 6â€”9). Die Wand des Trichters geht, wie die Schnittserie zeigt, in die Substanz derChorda ??ber.



??? Der gef?¤ssfreie Teil der Keimblasenwand besteht aus zwei Zellenlagen, dem Ekto-derm und Entoderm, beide einschichtig. Eings um den Sinus terminalis verl?¤uft einschmaler heller G??rtel; hier sind Ekto- und Entodermzellen stark abgeplattet, w?¤hrendim ??brigen gef?¤ssfreien Abschnitt beiderlei Zellen gr??sser und dicker erscheinen. Der Gef?¤sshof besitzt den typischen Bau. Unter einem Lager grosser flacher Ekto-dermzellen mit linsenf??rmigen Kernen liegt das Mesodermgewebe mit den Gef?¤ssen, welchealle eine deutliche Wandung aufweisen. Die Zellen des Entoderms sind klein und flach.Folgende Blutbahnen Hessen sich erkennen: Aus dem Herzen entspringen zwei Aorten-st?¤mme, welche rechts wie links drei Aortenbogen bilden und getrennt voneinander beider-seits der Chorda dorsalis bis in das hintere K??rperende verlaufen und hier zugespitzt enden.In den Figuren der Tafel XXXIII sind die Aorten nicht abgebildet, weil sie durch zweiandere dicke, ventral unterhalb der Aorten liegende Parallelgef?¤sse, den Arteriae omphalo-mesentericae, verdeckt werden (vergl. Tafel XXXII Figur 5â€”8); Aorten und Dotter-arterien sind jederseits durch ein Dutzend weiter Anastomosen verbunden, w?¤hrend ausden beiden Parallelgef?¤ssen das Blut teils direkt durch feine Gef?¤sse in den Dotterkreilauf??bergef??hrt wird, teils durch einen starken Medianstamm in den Sinus terminaliseintritt (Tafel XXXIII Fig. 2), welcher vor dem Kopfende des Embryos noch nicht ge-schlossen ist. Die gleiche Anordnung der Gef?¤sse zeigen die Keimblasen des Opossum; doch sindauf Tafel XXIII in Figur 3 die oben erw?¤hnten Arteriae omphalomesentericae irrig alsAortae bezeichnet. Schliesslich sei noch erw?¤hnt, dass die prim?¤ren Augenblasen angelegt sind unddass je zwei Paar Urnierenbl?¤schen in einem Segmente liegen. Das Eachensegel ist nochintakt. Im ??brigen gleicht der Embryo vollst?¤ndig denen der ??brigen Marsupialier, so-dass ich mich einer

eingehenderen Beschreibung ??berhoben glaube. Im Eausche der Freude, nach langem vergeblichen Harren endlich eine Keimblaseeines australischen Beuteltieres erlangt zu haben, liess ich die Tafel XXXIII allzu luxu-ri??s ausstatten, was mir der Leser zu gute halten m??ge. E. Eiliiig von f??iifeinhalbeii Tage (zweidreiviertel Tage vor der Geburt). Tafel XXXI Figur 6â€”7; Tafel XXXII Figur 1â€”3. Dieses Ei wurde einem Weibchen der K?¤nguruhratte (Hypsiprymnus cuniculus)entnommen. In Figur 6 ist dasselbe in nat??rlicher Gr??sse und Farbe, in Figur 7 auf-geschnitten und vergr??ssert dargestellt. Um den Verlauf der Dottersackgef?¤sse in derletzteren Abbildung zu verstehen, denke man sich die Schnittr?¤nder wieder gegeneinan-der gelegt. Fast zwei Drittel des ellipsoidischen Eies waren vom Gef?¤sshofe des Dottersackeseingenommen, etwa ein Drittel war gef?¤ssfrei. Die Granulosamembran fehlte bereits und 35*



??? das Ei f?¤llte die Weitung des tr?¤chtigen Uterus vollst?¤ndig aus bis auf eine unbedeutendeFl??ssigkeitsschicht, welche Ei und Uteruswand voneinander trennte. Weder die Innen-fl?¤che des Uterus noch die Oberfl?¤che des Chorion waren gerunzelt; doch zeigten sichdie Ektodermzellen des Chorion auffallend vergr??ssert und gegen die Uterush??hle zapfen-oder kuppelartig vorgew??lbt (Tafel XXXII Figur 2). Die Blutgef?¤sse, in noch h??heremGrade die Lymphb?¤hnen des Uterus, waren enorm angeschwollen, sodass durch die ver-dickte Wand desselben der Embryo wahrgenommen werden konnte. Zur Orientierung ??ber die Embryonalh?¤ute betrachte der Leser den idealen L?¤ngs-schnitt in Figur 3 Tafel XXXII. Das Amnion hat sich abgeschn??rt, und besteht aus dem vorderen Kopfamnion oderProamnion (van Beneden) und dem hinteren Eumpfamnion; ersteres setzt sich ausEkto- und Entoderm, letzteres aus Meso- und Entoderm zusammen. Der Pfeil deutet dieEichtung an, in welcher (nach Analogie der Amnionbildung beim Opossum) wahrschein-lich die Proamnionfalte sp?¤ter noch weiter nach hinten vordringen wird. Die Wand desChorion zeigt dreierlei Struktur und l?¤sst unterscheiden a) das Dottersackchorion, welcheszum gr??ssten Teil vascularisiert ist, im antiembryonalen Abschnitte aber der Gef?¤sse ent-behrt, und b) das gef?¤ssfreie C??lochorion (Fleischmann), welches das Exoc??lom begrenzt.Der Gef?¤sshof zeigt also die typische Fr??hgestalt anderer Allantoidea, denn er stellt einenbreiten Eing dar, in dessen excentrische L??cke das gef?¤ssfreie C??lochorion sich einf??gt.Ein Blick auf die Tafeln XXIII bis XXVII des vierten Heftes dieser â€žStudien" gibt??ber diese Verh?¤ltnisse genauen Aufschluss, und ich unterlasse es daher, hier n?¤her daraufeinzugehen. Nur einige Bemerkungen muss ich der bildlichen Darstellung auf Tafel XXXIFigur 7 beif??gen. Aus der Aorta entspringt die Dotterarterie (Arteria omphalomesenterica) und ent-sendet viele Seiten?¤ste

direkt in den Gef?¤sshof, w?¤hrend der Flauptstamm sich gabelt undin den Sinus terminalis sich fortsetzt. Zwei Dottervenen sammeln das Blut aus dem Gef?¤ss-hofe und f??hren dasselbe zum Herzen zur??ck. In der Lithographie sind haupts?¤chlichnur die gr??sseren, bei Lupenvergr??sserung erkennbaren Gef?¤sse wiedergegeben; das Maschen-werk der Blutbahnen ist nur schematisch angedeutet. Von dem f??nf- bis sechst?¤gigen Embryo des Opossum unterscheidet sich dieser Ei-ling der K?¤nguruhratte nur unbedeutend, n?¤mlich wesentlich nur durch folgende Merkmale. 1) Das Chorion des Hypsiprymnus war glatt gespannt U-nd zeigte keinerlei Eun-zeln, wie dies beim Opossum von f??nf Tagen schon der Fall ist. 2) Der Gef?¤sshof der K?¤nguruhratte ist zwar gr??sser aber auffallend ?¤rmer anGef?¤ss Verzweigungen als beim f??nft?¤gigen Opossum-Embryo. 3) Der Umfang des Eies ist geringer bei der K?¤nguruhratte. Die Urnieren des in Figur 7 auf Tafel XXXI abgebildeten Embryos hatten kaumden dritten Teil ihrer definitiven Gr??sse erreicht. Die Lungen waren noch klein; dierechte mit f??nf, die linke mit vier Aussackungen.



??? F. Das Beuteljunge. Tafel XXXI Fig. 8-9. 19Vi Tage nach der Begattung, also 8V4 Tage nach Beginn der Eifurchung wurdeim Beutel eines Hyp sip ry mnu s-Weibchens ein Junges Yorgefunden; eine Stunde vor-her war der Beutel noch leer gewesen, die Geburt musste also in der Zwischenzeit ge-schehen sein. Haltung und Farbe des Beuteljungen, welches sich an eine Zitze festgesaugt hatte,ist in der Lithographie recht gut wiedergegeben. Die Hautgef?¤sse unter dem Epitrichiumtraten deutlich hervor, und die Kontraktionen des Herzens, 58 in einer Minute, warenleicht wahrzunehmen. Wie beim neugeborenen Opossum waren auch hier die Zehen dervorderen Extremit?¤ten mit gelben Klauen bewaffnet, w?¤hrend die Hinterzehen glatteStummel darstellten. Das Epitrichium ??berzog den ?¤usseren Geh??rgang und die Augen.Die Zunge hatte die Form einer Schaufel. Das Skelet zeigte nirgends Yerkn??cherung, die Lungen erwiesen sich als S?¤cke miteinigen Dutzend wandst?¤ndiger Alveolen und gr??sserem freien Zentralraum. Die Urnierenwaren von bedeutender Gr??sse, die Dauernieren noch sehr klein und schwerlich schon inTh?¤tigkeit. Betreffs der ??brigen Organe verweise ich den Leser auf die Beschreibungdes neugeborenen Opossum (IV. Heft pag. 157â€”161), welchem das frisch geworfene Jungeder K?¤nguruhratte sehr ?¤hnlich ist, nur dass das letztere eines â€žSchnabelschildes" ent-behrt und in der Ausbildung des K??rpers und der Organe hinter dem ersteren etwaszur??cksteht. Auf Tafel XXXI in Figur 10 findet sich noch ein Beuteljunges der K?¤nguruh-ratte vier Tage nach der Geburt in nat??rlichen Farben abgebildet. Der Mundspalt hatsich noch mehr verkleinert. ?œber die Embryonalorgane dieses und einiger ?¤lteren Beuteljungen, welche ich vonHypsiprymnus, Phalangista und Didelphys erhielt, namentlich ??ber die Bildung der schall-leitenden Apparate des Geh??rorganes, ??ber die Milch- und Dauerz?¤hne und die Extremi-t?¤ten

werden einige meiner Herren Fachgenossen in n?¤chster Zeit berichten. Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Beuteltiere zu den Reptilien einerseits,zu den placentalen S?¤ugetieren anderseits sind, soweit dieselben aus der Embryologie sichherleiten lassen, im IV. Hefte dieser Studien auf Seite 162â€”^167 n?¤her besprochen.



??? 2. Zur Entstehungsgeschichte des Amnion. Wenn es in den allermeisten F?¤llen nicht m??glich sein wird, die Herkunft einesOrgans und die Ursache seiner Entstehung genauer zu ermitteln, so lassen sich doch we-nigstens die Umgestaltungen einiger embryonalen Organe oder Organabschnitte auf reinmechanische Anst??sse zur??ckf??hren, und diese will ich als passiv - entstandene, als allo-genetische Bildungen bezeichnen. Allogenetisch nenne ich solche Bildungen oder Or-gane, deren Entstehung mechanisch direkt bedingt erscheint â€” im Gegensatz zuden autogenetischen, welche sich aktiv, sozusagen durch eigene Kraft herausbildeten. Mechanisch bedingt ist z. B. die Verschiebung und Knickung, welche einigeOrgane des Kopfes durch die embryonale Scheitel- und Nacken beuge erleiden, mechanischbedingt die fl?¤chige Ausbreitung der Embryonalanlage bei Haien und Amnioten durchden angelagerten riesigen Nahrungsdotter. Allogenetisch ist ebenso die m?¤chtige Ver-gr??sserung, welche die Harnblase der Sauropsiden w?¤hrend des Eilebens erf?¤hrt; dennals mechanische Ursache dieses Wachstums erscheint der sich ansammelnde Harn, welcherhier nicht in das umgebende Medium austreten kann, wie dies bei den im Wasser sichentwickelnden Eiern der Ichthyopsiden der Fall ist. Auch das Amnion kann, wie ich glaube, als ein allogenetisches, lediglich durchUmgestaltung benachbarter Organe, mechanisch gebildetes Organ betrachtet werden. Undzwar bin ich durch Untersuchungen an Eeptilien und S?¤ugetieren zu der Vorstellung ge-langt, dass das â€žAmnion" sich aus zwei ganz unabh?¤ngig voneinander entstandenen Faltenzusammensetze. Ich will meinen Gedankengang, den ich im IV. Hefte dieser Studien angedeutethatte, hier ausf??hrlicher niederschreiben. Bei den Eeptilien haben die Gef?¤sse des Dottersackes die zwiefache Aufgabe, Dotter-substanz dem Embryonalk??rper zuzuf??hren, um den Gasaustausch zu vermitteln. DerFunktion eines Atem

Werkzeuges wird offenbar der Dottersack am besten vorstehen, wennseine Blutbahnen dicht unter der Eiwand gelegen sind, d. h. wenn die Wand des Dotter-sackes mit der Eih??lle verl??tet. Dieser Anforderung ist thats?¤chlich dadurch entsprochen,dass die â€žC??loms?¤cke" nicht in ihrer Urgestalt als hohle S?¤cke, sondern als solide C??lom-lappen oder C??lom platten zwischen Ekto- und Entoderm der Keimblase ein wuchern.So erscheint bei den Sauropsiden die Eiwand selbst vascularisiert. Allm?¤hlich wird jedochder Dottersack samt seinen Gef?¤ssen von der Eiwand abgehoben, und zwar 1) weildie Dottermasse nach und nach zum Aufbau des Embryonalleibes aufgebraucht wird unddaher der Dotterbeh?¤lter sich verkleinert; 2) weil die fl??ssigen Zersetzungsprodukte des



??? Eilings, n?¤mlich der Harn, nicht das Ei verlassen k??nnen, sondern in der Harnblaseaufgespeichert werden, welche daher rasch an Gr??sse zunimmt und, da der Leibesspaltnoch weit offen ist, ungehindert in das Exoc??lom und weiter zwischen Somato- und Splanchno-pleura vordringt. Dem mit dem Wachstum des Embryos sich steigernden Atembed??rfnisvermag das Gef?¤ssnetz des Dottersackes nicht auf die Dauer zu gen??gen, um so weniger,als dasselbe sich kontinuierlich verkleinert, und so wird denn ein anderes Organ zur Ee-gulierung des Gasaustausches herangezogen: die Allantois, welche ohnehin die Tendenzhat, sich stetig zu vergr??ssern. Nach welcher Eichtung kann sich die Allantois ausdehnen? Da sie den Dotternicht zu verdr?¤ngen vermag, so spaltet sie das Mesoderm in seine beiden Schichten, dieSplanchno- und Somatopleura, und buchtet die letztere mitsamt dem ??berlagernden Ekto-derm zu einer Falte vor, die ich Eumpfamnion oder Eumpffalte genannt habe, weildieselbe immer weiter von hinten nach vorn ??ber den hinteren Eumpfteil des Embryoshin??bergeschoben wird. Der Eiling erscheint dadurch von der peripheren Lage ins Inneredes Eies geschoben. AVenn diese Deutungen richtig sind, muss die hintere Amnionfalteoder das Eumpfamnion als eine Faltenbildung betrachtet werden, welche lediglich demHervor wachsen der Allantois seine Entstehung verdankt. Eine ?¤hnliche Falte tritt bekanntlich auch vor dem Kopfteile des Embryos auf,aber der Grund ihrer Entstehung scheint hier ein anderer. Das m?¤chtige Wachstum desGehirnes bedingt die Scheitel-Nackenbeuge; der Kopf senkt sich tief in den Dotter hin-ein, treibt die Eihaut als vordere Amnionfalte, die ich lieber als Kopfamnion oderKopffalte bezeichnen m??chte, vor sich her und dr??ckt dieselbe ins Eiinnere hinein. Nunsetzt sich die ganze Eiwand aus Ektoderm, Mesoderm nebst Gef?¤ssschicht und Entodermzusammen, und es ist klar, dass, wenn diese Struktur

sich nicht ?¤nderte, ein Teil derBlutgef?¤sse infolge der Einfaltung gezerrt, von der Oberfl?¤che entfernt und dadurch ihrerFunktion als â€žEespirationsgef?¤sse" beraubt werden m??sste. Diese Sch?¤digung ist ver-mieden, indem der vom Kopf eingest??lpte Abschnitt der Eihaut mesodermfrei wird: So-mato- und Splanchnopleura schwinden aus diesem Bereiche und erzeugen die â€žmesoderm-freie Stelle", die Bildungsst?¤tte des Pro amnion van Beneden\'s, welches allein ausEkto- nnd Entoderm besteht. â€” Nach dieser Darstellung w?¤re das Kopfamnion durchEinst??lpung der Eiwand hervorgerufen, im Gegensatz zur Eumpffalte, welche in derForm einer Ausbuchtung angelegt wird. Die Struktur der Kopffalte h?¤ngt offenbar g?¤nzlich von der jeweiligen Eolle ab,welche der Dottersack zu verschiedenen Zeiten des Embryonallebens zu erf??llen hat. Da-von hat bekanntlich Edouard van Beneden zuerst ein treffendes Beispiel gegeben, indemer zeigte, dass der Kopf des Kaninchens zuerst von einer Ektoentodermfalte, welche erProamnion nannte, ??berzogen wird; dieses wird durch den vordringenden C??lomsack ge-spalten und das Kopfamnion erscheint danach als ektomesodermale Falte. Diese ?œber-f??hrung des Proamnion zu einer Ektomesodermalfalte ist nun zwar, wie sp?¤tere Unter-



??? suchungen gelehrt haben, f??r die Allantoidea die Regel; sie erleidet aber viele Ausnahmen,wie nachstehende Zusammenstellung lehrt. 1) Die Kopffalte des Amnion ist anfangs ein Proamnion, d. h. sie besteht aus einerekto entodermalen Lamelle. Durch den vordringenden C??lomsack wird das Proamnion ge-spalten, indem die Somatopleura mit dem Ektoderm verl??tet. â€” Sauropsiden, die meistenPlacentalia. 2) Der Dottersack allein besorgt w?¤hrend des Embryonallebens die Ern?¤hrung undAtmung, er wird daher nicht von der Eiwand abgehoben, das Exoc??lom bleibt klein unddehnt sich nicht zwischen die Bl?¤tter der proamniotischen Falte aus. Das Proamnion per-sistiert. â€” Alle Beuteltiere. 3) Sowohl vorderes wie hinteres Amnion legen sich als Ektodermfalte an, w?¤hrenddas Entoderm ganz unbeteiligt bleibt. Hierauf wuchern Zellen der Somatopleura in dieFaltenh??hlen hinein und verst?¤rken die ektodermalen Amnionfalten zu ektomesodermalenFalten. Zur Bildung eines Proamnion kommt es nicht. â€” Hierher geh??ren die Nagetieremit invertierten Keimbl?¤ttern und Pteropus. 4) Die Abhebung des Dottersackes von der Eiwand vollzieht sich, bevor noch dieAmnionfalten gebildet waren. Vordere und hintere Falte bestehen daher von Beginn ihresAuftretens aus Ektoderm und Somatopleura. Ein Proamnion findet sich nicht. â€” Affe,Mensch. "Was endlich die sogenannten seitlichen Amnionfalten betrifft, so kann deren Ent-stehung ohne Schwierigkeit auf das fortschreitende Wachstum der vorderen und hinterenFalte zur??ckgef??hrt werden. Ich m??chte die Seitenfalten nicht als eigenartige Bildungenauffassen; denn gem?¤ss der Gestalt des Embryos und des hellen Fruchthofes m??ssen vor-dere und hintere Amnionfalte die Form von Halbmonden annehmen, deren seitliche Aus-l?¤ufer zugleich mit der Vergr??sserung der Hauptfalten zusammenfliessen, bis endlich dieR?¤nder der Falten ??ber dem Embryo zur Vereinigung kommen. Nach dieser Hypothese w?¤re das Amnion

kein einheitliches Gebilde, sondern setzesich aus zwei genetisch differenten Falten, dem Kopf- und Rumpfamnion zusammen, welchenur deshalb zu einer doppelten H??llhaut des Embryos sich vereinigen, weil ihre Falten-r?¤nder, man m??chte sagen zuf?¤llig, zusammenstossen m??ssen. Die Vergleichung mit den dotterreichen Eiern niederer Wirbeltiere, z. B. der Hai-fische, giebt noch einen weiteren Anhaltspunkt f??r die vermutliche Zeitfolge der Ent-stehung der beiden Amnionfajten. Auch der Kopf der Haifischembryonen erleidet dieScheitelbeuge, und faltet dadurch die Eiwand nach innen. Weil aber der Harn durchdie Eih??llen in das Wasser abgeleitet werden kann, kommt es nicht zur Ausbildung einerAllantois, der Dottersack wird also nicht von der Eiwand abgehoben und eine hintereEihautfalte entsteht nicht, indes die vordere wieder verstreicht, weil der ^Embryo, derschon fr??hzeitig tanzende Bewegungen ausf??hrt, vom Dotter sich abheben kann. Bei denReptilien dagegen persistiert die vordere Eihautfalte, sie vertieft sich sogar, weil durch



??? Erhebung des Eumpfamnion der Embryonalk??rper ins Ei-Innere gepresst wird. Dochdiese Betrachtungen weiter ausspinnen, hiesse sich ins Ungewisse verlieren. Wenn die hier aufgestellte Hypothese von der Herkunft des wahren und falschenAmnion auch nicht durch die Beobachtungen bis zur Wahrscheinlichkeit gest??tzt werdenkann, so steht sie doch mit den Thatsachen und mit unseren Begriffen von der C?¤nogenieder Embryonalorgane nicht in Widerspruch. Dahingegen l?¤sst die Ansicht, dass dasAmnion als ringf??rmige Falte durch Einsinken des Embryos in den Dotter entstanden sei,die Fragen unbeantwortet, warum denn die Amnionfalten den Embryo ??berwallen, undwarum die Amnionfalte im Beginn der Entwickelung vorn und hinten verschiedene Strukturaufweise? Dar??ber giebt die hier dargelegte Hypothese befriedigenden Aufschluss. Der Versuch einer Zusammenstellung der variablen Struktur, welche das Kopf-amnion bei den verschiedenen Allantoidea besitzen kann, wird im VI. Hefte dieser Studiengegeben werden, welches die h??chst sonderbare Entwickelungsgeschichte des Pteropusedulis behandelt. 3. Das Kantjil (Tragulns javanlcus). Tafel XXXIV, Tafel XXXV Fig. 1â€”2. Auf meinen Streifz??gen durch Java und Borneo habe ich Grelegenheit gefundeneine Anzahl tr?¤chtiger Uteri des Kantjil oder javanischen Moschushirsches zu sammeln.Die systematische Stellung dieses grazilen Tierchens ist bisher nicht sicher dargelegt, denndie sp?¤rlichen Thatsachen, welche ??ber die Entwicltelung desselben, ver??ffentlicht wurdenbeziehen sich fast nur auf den Bau der ausgebildeten Placenta. Vor allen lieferte Av. K??lliker^) in einer kurzen, vortrefflichen Arbeit den Nachweis, dass der Mutterkuchendes Kantjil eine Art Zwischenform darstelle zwischen der Placenta diffusa des Schweinesund der Placenta cotyledonalis der Ruminantia. Diese Ansicht gr??ndet v. K??lliker auffolgende Beobachtungen. Gegen??ber dem inneren Muttermunde

befindet sich eine zottenfreie Eegion, welcheleicht von der Mucosa abzul??sen ist. Die Placenta hat die Form einer l?¤nglichen Kappeoder Glocke. Zumal in der Mitte besitzt dieselbe starke Eunzeln, wie Hirnwindungen,die sich gegen den Eand in unregelm?¤ssige, warzenf??rmige Erhebungen aufl??sen, die,immer nah aneinander gereiht, den Eand des Mutterkuchens darstellen und an die Co- 1) A. t. K??lliker, Uber die Placenta der Gattung Tragulus; mit Tafel IVâ€”V, in: Verhandl. der W??rzburgerphys.-med. Gesellschaft. N. F. X. Band (1876). â€” Zehn Seiten Text. Selenka, Entwickelur.gsgeschiclite. V. .^g



??? tyJedonen der Wiederk?¤uer erinnern; ausserhalb der Placenta lagen noch verein-zelte isolierte Miniaturpia Cent en. Die mittleren Teile des Mutterkuchens bestehengleichsam aus dicht aneinander gedr?¤ngten Cotyledonen. ?œber die Zotten sagt v. K??lliker,dieselben seien im allgemeinen einfache Zotten, so lang als die Placenta dick ist, seltenmit wirkliclien kurzen Astchen versehen. In den Rand- und Miniaturcotyledonen stehendie Zotten b??schelweis beisammen. â€” Das Amnion biete nichts Ungew??hnliches, tragejedoch am Nabelstrange kleine gelbbr?¤unliche Carunculae mit verhornten Epithelzellen.Das Amnion l??se sich leicht vom Chorion ab. Zwischen Amnion und Chorion liege eingrosser, zartwandiger, ganz plattgedr??ckter, beuteif??rmiger Dottersack. Die Dr??senepithel-zellen besitzen in der Eegel mehrfache oder selbst viele Kerne. Ist durch diese Untersuchungen K??llikeu\'s, die freilich in mehreren Beziehungender Erg?¤nzung bed??rfen, die Zugeh??rigkeit des Kantjil zu den Indeciduaten dargethan,so findet der Leser in den nachfolgenden Beschreibungen und den begleitenderL bildlichenDarstellungen den Nachweis erbracht, dass j??ngere Keimblasen des Kantjil fast bis inseinzelne jenen Keimblasen gleichen, welche Bonnet^) in seiner vorz??glichen Abhandlung??ber die Entwickelung des Schafes bekannt gegeben hat, und d.ie nahe Verwandt-schaft des Kantjil mit den echten Wiederk?¤uern wird damit zur Gewissheiterhoben. Allerdings darf ich diese Behauptung hier nur auf die Beschaffenheit zweierj??ngeren Keimblasen st??tzen, da mein verehrter Freund Dr. C. Ph. Sluiter, fr??her inBatavia, nunmehr in ^Amsterdam ans?¤ssig, auf meinen Vorschlag eine gr??ssere Zahl ?¤ltererEmbryonen gesammelt hat, um sowohl diese als auch die sonderbaren Umwandlungender Placenta genauer zu untersuchen, und dieser Arbeit darf ich nicht vorgreifen. DieUbereinstimmung der auf Tafel XXXIV abgebildeten Eilinge mit Schafembryonen gleicherEntwickelungsstufe ist jedoch so

frappant, dass ein berechtigter Zweifel an der Stamm-verwandtschaft beider Formen kaum aufkommen kann. Das Chorion des Kantjil hat die Form eines l?¤nglichen Sackes mit zipfeligem An-hang. Schon die dreischichtige Keimblase besitzt diese Gestalt, und sie erh?¤lt sich w?¤hrenddes ganzen F??tallebens. Zwar ist der Uterus ein echter Uterus bicornis; da jedoch dieH??rner sehr kurz bleiben, so w?¤chst die Keimblase niemals, wie bei unseren Wieder-k?¤uern, zur Schlauchform aus, sondern bleibt retortenf??rmig (Tafel XXXIV Figur 1â€”2).Der K??rper dieser Eetorte f??llt eines der beiden Uterush??rner, welches sich- w?¤hrend dei-Tr?¤chtigkeit enorm erweitert, aus; das zugespitzte Ende ragt in das kleiner bleibende an-dere Horn hinein. Der Schnauzenteil der F??ten steckt immer in dem letzteren. Uber die j??ngste in Figur 1 abgebildete Keimblase kann ich wenig berichten,weil dieselbe etwas maceriert war. Die Schnittserie ergiebt folgendes. Die Zellen desChorionektoblastes sind hoch cylindrisch, mit grossem Kern versehen und von Tr??pfchen 1) r. Bonnet, Beitr?¤ge zur Embryologie der Wiederk?¤uer, gewonnen am Schafei; in: Archiv f. Aanat. u. PhysioL,anatom. Abteilung 1884 und 1889.



??? ganz erf??llt. Wie Bonnet\'s Beobachtungen gelehrt haben, ist der Chorionektoblast desEies der Wiederk?¤uer mit der Aufnahme und Verarbeitung der dem Ei als Nahrung die-nenden ??terinmilch betraut, und die gleichen Eollen spielen offenbar die ektodermalenChorionzellen des Tragulus. Im Bereiche des rechtwinkelig zur L?¤ngsaxe stehenden Frucht-hofes lassen die Schnitte bereits die Anlage des Mittelblattes erkennen, w?¤hrend das Ento-derm als geschlossenes flaches Zellenlager die Keimblase austapeziert. Eine h??chst sonderbare Beschaffenheit zeigte das in Figur 2â€”5 abo\'ebildete etwas?¤ltere Ei. Der Embryo schwebte frei in dem mit Gerinnsel erf??llten Exoc??lom, nurfestgehalten durch acht mit blossem Auge kaum erkennbaren Bindegewebsf?¤serchen, diezwischen Chorion und Dottersack ausgespannt waren (Figur 3). Diese zarte Befestigungist sicherlich normal, denn ein anderer, in Figur 7â€”dargestellter Eiling w-ar durch f??nfsolcher F?¤dchen in gleicher Art am Chorion befestigt. Leider fehlen mir j??ngere Em-bryonalstadien, und so muss ich versuchen, die fast vollst?¤ndige Abl??sung des Embryosvom Chorion nach Analogie jener Vorg?¤nge zu erkl?¤ren, welche Bonnet bis ins einzelnebeim Schafe verfolgt hat. Dieser Forscher schildert in Wort und Bild, wie das Amniondes Schafes sich zwar fr??hzeitig ausbildet, aber durch einen langen fadenf??rmigen Amnion-nabelstiel noch l?¤ngere Zeit mit dem Chorion in fester Verbindung bleibt. Endlich zer-reisst auch dieser Stiel, und der Eiling w??rde frei im Exoc??lom umherflottieren, wennnicht zu\\or der Dottersack, der inzwischen ebenfalls vom Chorion sich abgehoben hatte,in die Zipfel des schlauchf??rmigen Eies vorgedrungen w?¤re und auf diese Weise den Em-bryo in seiner Lage festhielte. Nunmehr vergr??ssert sich die Allantois, breitet sich raschim Exoc??lom aus, verl??tet mit dem Chorion und stellt dauernd eine innige Verbindungdes Embryos mit der ?¤usseren Eih??lle

wieder her. Ahnlich muss die Entwickelung des Kantjil verlaufen, jedoch mit den Unter-schieden, dass bei diesem Tiere der Amnionnabelstiel schon fr??hzeitiger schwindet,indes die Dotterblase die Form eines S?¤ckchens mit winzigen Zipfeln bewahrt undden Embryo dadurch in situ h?¤lt, dass sie durch einzelne z?¤he Bindegewebsbr??ckchenmit dem Chorion in Konnex bleibt â€” wahrscheinlich so lange, bis die Allantois das weiteExoc??lom ausgef??llt hat und mit dem Chorion zu verwachsen begann (Fig. 3 und 7). Durch die fr??hzeitige Abl??sung des Dotters vom Chorion wird die Ern?¤hruno- desEmbryonalk??rpers offenbar beeintr?¤chtigt, und es w?¤re nicht zu begreifen, wie dem Atem-und N?¤hrbed??rfnis desselben Gen??ge geleistet werden k??nnte, wenn nicht das Chorion-ektoderm die Uterinmilch in reichlichem Mafse aufn?¤hme und in das Exoc??lom so lange??berf??hrte, bis die Allantois mit ihrem Gef?¤ssnetz die Bef??rderung der Atemgase undder N?¤hrstoffe zu ??bernehmen im st?¤nde ist. Eine Zeitlang bezieht aber der Embryoseine Nahrung- allein aus dem C??lom, und es kann daher kaum wunder nehmen wennder vom Amnion umh??llte Teil der Embryonalanlage, zumal R??ckenmark und Kopf, inihrer Entwickelung ganz auffallend zur??ckbleibt, wie auch Bonnet beim Schafembryobeobachtete, w?¤hrend die von der C??lomfl??ssigkeit direkt umsp??lte und darum besser k



??? ern?¤lirte innere oder ventrale H?¤lfte des Embryos, z. B. auch die Urnieren, keine Ver-z??gerung in ihrer Ausbildung erleidet. Vielleicht ist durch dieses ungleiche Wachs-tum des dorsalen und ventralen Abschnittes der Embryonalanlage diekonkave B.?? ckenein b u chtung zu erkl?¤ren, welche der Rumpf der Wiederk?¤uer-Embryonen, auch des Kantjil, erf?¤hrt, und welche bei unseren Rindern und Schafen soh?¤ufig die Entstehung f??taler Bruchs?¤cke verursacht (vergl. Fig. 4). Es finden sich n?¤m-lich bei einer anderen Gruppe der S?¤ugetiere, den Embryonen des Menschen und derAffen (siehe den vierten Abschnitt) ganz dieselben Erscheinungen wieder beisammen: vor-fr??he Lostrennung des Dottersackes von der Eiwand, zeitweilige Ern?¤hrung des Embryosdurch C??lomfi??ssigkeit, und konkave Einbuchtung des R??ckens. Und da die Quadrumanaet Bimana diese seltsamen Abweichungen der typischen Entwickelungsform unm??glich \\\'onden Wiederk?¤uern ererbt, sondern selbst?¤ndig erworben haben m??ssen, so dr?¤ngt sichdie Vermutung auf, dass die erw?¤hnten Modifikationen miteinander in urs?¤chlichem Zu-sammenhange stehen! Allerdings ist der Grund schwer zu erraten, weshalb das Dotter-s?¤ckchen so fr??h von der Eiwand abgel??st, dadurch der Reihe der embryonalen N?¤hr-werkzeuge entr??ckt und zum rudiment?¤ren Organ herabgedr??ckt werde: doch wissen wir,dass das Chorion unserer Wiederk?¤uer durch die Uterinmilch ??berreichlich ern?¤hrt wirdund ausser gew??hnlich rasch sich vergr??ssert, und wenn der Dottersack die-sem rapiden AVachstum nicht zu folgen vermochte, so m??sste er sich vom Chorion ab-l??sen. Gem?¤ss dieser Erkl?¤rung w?¤re also die konkave R??ckenknickung als indirekteFolge des beschleunigten Wachstums des Chorion zu betrachten, eine Adaptierung, welche,einmal erworben, auch bei solchen Eiern sich erhielt, welche relativ klein bleiben, wiedas des Kantjil. Derlei mechanische Erkl?¤rungsversuche

sind durchaus erlaubt oder sogar geboten,wenn man die Vielgestaltigkeit und Variabilit?¤t provisorischer Embryonalorgane dem Ver-st?¤ndnisse n?¤her f??hren will. Die Organe dauern, ihre Gestalt und Funktion aber wechselt,und der Funktions- und Gestaltwechsel von Chorion, C??lomsack, Dottersack und Allantois,sowie das Vikarieren dieser Organe f??reinander will in erster Linie von physiologi-schen Gesichtspunkten aus beurtheilt werden. Den Nagel auf den Kopf zu treffen, wirdmeistens unm??glich sein; das darf aber nicht vor dem Versuche abschrecken, demphysiologischen Zusammenhange solcher Erscheinungen nachzusp??ren, welche,wie die embryonalen Hilfsapparate der S?¤ugetiere, so ausgiebigen Schwankungen unter-worfen sind. Uber die Frucht und die Embryonalh??llen des in Figur 2â€”5 und Â?â€”?Ÿ abgebildetenEies habe ich nur wenig beizuf??gen. Das Chorion f??llte die H??hlungen der Uterush??rner vollst?¤ndig aus, ohne an derSchleimhaut irgendwie befestigt zu sein. Der Eiling gleicht dem von Bonnet auf Taf. Iin Fig. 12 abgebildeten Embryo von 16 Tagen 20 Stunden und unterscheidet sich vondiesem nicht wesentlich. Die L?¤ngsaxe des Embryos steht senkrecht zu der des Eies.



??? Die L?¤ngstorsion des K??rpers ist viel unbedeutender als beim Schafe, aber immerhinerkennbar, indem das Kopfende etwas nach rechts gedreht ist (Fig. 5). Sehr auffallendist die konkave R??ckenknickung (Fig. 4, Fig. ?Ÿ; pag. 54). Ein Amnionstiel fehlt bereits,der Dottersack, der mit acht zarten ?Ÿindegewebsbalken am Chorion befestigt ist, zeigtnoch die Rudimente der beiden zipfeligen Aussackungen, welche andere Wiederk?¤uer auf-weisen; mit der Verk??rzung der Uterush??rner war das Auswachsen des Eies zu einemlangen ScLlauche unm??glich gemacht, und auch der Dottersaclc konnte nicht mehr zu derf??r andere Wiederk?¤uer charakteristischen bifurken Gestalt auswachsen. In der Wandungdes Dottersackes finden sich Gef?¤sse, ebenso in der der wurstf??rmigen Allantois. ImRumpfteile des K??rpers treffen je zwei Paar Urnierenbl?¤schen auf je ein Segment. Die??brigen Verh?¤ltnisse lassen sich aus den Abbildungen erkennen. Eine etwas ?¤ltere Keimblase ist in den Figuren 6â€”9 und fiâ€”r/ dargestellt. DerEmbryo ist in der Entwickelung etwas weiter vorgeschritten als der Schafembryo, welchenBonnet auf Tafel I in Figur 13 abgebildet hat. Im ??brigen unterscheidet er sich wenigvon dem j??ngeren; jedoch ist das ganze Nervenrohr geschlossen, bis auf eine kurze Streckein der Schwanzknospe (Fig. 8 und ?/). Die Scheitelbeuge ist stark ausgepr?¤gt, die Geh??r-gr??bchen haben sich eingesenkt (Fig. 7). Das hintere K??rperende liess, nachdem der Embryo schwach durchgef?¤rbt ^ undin Balsam aufgehellt war, die Beschaffenheit der inneren Organe sehr deutlich erkennen(Fig. 7). Zur Kontrolle habe ich aus der sp?¤ter angefertigten Schnittserie das hintereLeibesende rekonstruiert (Fig. 9), und ich halte es der M??he wert, mit ein Paar Wortendarauf einzugehen. Der r??hrenf??rmige Enddarm i erweitert sich nach hinten in einen schmalen hohenSack, welcher ventral den Allantoiskanal entsendet; in die untere Mitte des letzteren

m??n-den die Urniereng?¤nge vereinigt ein (Fig. 9 und Fig. T, Un). Der Schwanzdarm verj??ngtsich zipfelig nach hinten und dorsal, und seine Wandung geht direkt in die Substanz derChorda ??ber (i c). Die C??loms?¤cke erstrecken sich als zwei Blinds?¤cke in das Schwanz-ende, die M??ndungsstellen der Urniereng?¤nge nach hinten ??berragend (Fig. C, C). Ich kann es mir nicht versagen, mit ein paar Worten der C h ori onz o tt en zugedenken, welche die herangereifte Frucht besitzt. Die blinden Enden der Chorion-zotten lassen zweierlei Struktur erkennen, je nachdem sie direkt in den urspr??nglichenFundus der Uterindr??sen einm??nden, oder aber in die sekund?¤r gebildeten Seitentaschenderselben. Nach Durchmusterung zahlreicher Schnitte durch ?¤ltere Placenten gewann ichdas folgende Bild. Bei weitem die meisten Zotten stecken in neu gebildeten Seit en-taschen der Uterindr??sen, und das Chorionektoderm dieser Zotten besteht zum gr??ssten 1) Die Durchf?¤rbung ganzer Embryonen in stark verd??nntem Boraxkarmin und nachtr?¤gliche ?œbertragung in Kanada-balsam, der mit Toluol oder Xylol verd??nnt werde, kann ich dringend empfehlen. Man kann die so behandelten Objektebeliebig lange und unver?¤ndert in einem Glassch?¤lchen mit Balsam aufbewahren, und sp?¤ter, nach Verdr?¤ngung des Balsamsdurch Toluol, die Einbettung in Paraffin vornehmen.



??? Teile aus Zellen mit zwei Kernen, welche wie die H?¤lften einer Kugel mit den Flach-seiten einander zugewendet sind, Zellprotoplasma zwischen sich fassend. Nur selten findensich Teilungsstadien, wie bei i in Figur 1 (Tafel XXXV). Solche Doppelkerne trifft manim Chorionektoderm j??ngerer und ?¤lterer Fr??chte regelm?¤ssig an, sie sind daher einenormale Dauerbildung, deren Sinn Yorl?¤ufig noch unbekannt ist. Alle in Seitentaschender primitiven ??terindr??seng?¤nge steckenden Chorionzotten fand ich stets frei von Leuco-cyten; sie nehmen nur das fl??ssige Sekret des Dr??senepithels auf. Dagegen besitzen diein den Fundus der urspr??nglichen Dr??seng?¤nge hineinragenden Chorionzotten stets nureinkernige Ektodermzellen, welche jedoch dauernd mit der Aufgabe betraut sind, auchLeucocyten zu verzehren, wie dies die naturgetreue Zeichnung Figur 2 der Tafel XXXVveranschaulicht. Das Blindende der Zotte flottiert in dem erweiterten Dr??senkanale derimmer mit zahlreichen, in Teilung begriffenen Leucocyten erf??llt, bisweilen vollgepfropftist. Viele Leucocyten stecken zur H?¤lfte schon in den Leibern der Chorionzellen, w?¤h-rend Reste der einverleibten Leucocyten bis in das Mesodermgewebe hinein verfolgt werdenk??nnen. Es lassen sich n?¤mlich die Leucocyten und ihre Zerfallst??cke sehr leicht vonden ??brigen Geweben durch die intensive F?¤rbung unterscheiden, welche dieselben inTinctionsfl??ssigkeiten annehmen. M??gen die mir vorliegenden Pr?¤parate immerhin infolgeder H?¤rtung und Einbettung starke Schrumpfung erfahren haben, so ist der Erhaltungs-zustand der Gewebe doch ein vortrefflicher und weist direkt darauf hin, dass die einker-nigen Zellen des Chorionektoderms w?¤hrend des ganzen F??tallebens imstande sind, Leu-cocyten aufzunehmen und zu verdauen.



??? 4. Affen Ostindiens. Nachdem ich jahrelang vergebens bem??ht gewesen, in Besitz j??ngerer Aifenembyro-nen zn gelangen, beschloss ich, die Entwickelungsgeschichte der dem Menschen so nahe-stehenden katarrhinen Affen in ihrer Heimat zu studieren. Ein Urlaub von neun Monaten,bei dessen Nachsuchung meine verehrten Erlanger Kollege n durch ihre F??rsprache michaufs freundlichste unterst??tzten, wurde mir von Sr. Excellenz dem Herrn StaatsministerFreiherrn Ton Lutz vertrauensvoll gew?¤hrt. Der liberalen Unterst??tzung, welche ichw?¤hrend meines sechsmonatlichen Aufenthaltes auf Java und Borneo sowohl von selten derholl?¤ndisdien Eegieruag, als auch vieler Beamten und Privatleute erfuhr, habe iches in erster Linie zu danken, dass meine W??nsche in Erf??llung gingen. Vor allem er-freute ich mich des aufopfernden Beistandes meiner verehrten treuen Freunde, des HerrnDr. C. Ph. Sluiter in Batavia und der Herren Dr. Treub imd Dr. Burck in Buitenzorg,ferner der th?¤tigen Hilfe des Herrn Eesidenten Charles Temechelen und dessen liebens-w??rdiger Gemahlin in Bembang, des Herrn Assistent-Eesidenten Dr. Eavenswaay eben-daselbst, der Gebr??der Kessler in Tjikoray, der Herren Baudewijn Broers in Banjer-massin und Â?. Kater in Pontianak. Diesen Herren, sowie allen, welche meine Unter-suchungen gef??rdert haben, sei an dieser Stelle mein herzlicher Dank ausgesprochen! Neben der morphologischen Aufgabe, die Embryologie der Affen zu ver-folgen, welche neues Licht auch auf die Entwickekmg des Eies und der Placenta desMenschen zu verbreiten versprach, hatte ich noch ein physiologisches Thema insAuge gefasst. Viel Zeit und Schweiss habe ich n?¤mlich darauf verwendet, um die Be-d.ingungen kennen zu lernen, unter welchen die Losl??sung und Befruchtung desreifen Affen ei es geschieht â€” Fragen, deren Beantwortung zugleich neue Aufschl??ssegeben muss ??ber die gleichen Vorg?¤nge beim

Menschen. Aber alle Bem??hungen in die-ser Eichtung waren erfolglos. Denn nachdem ich monatelang etwa 400 erwachsene Exem-plare des javanischen Affen (Cercocebus cynomolgus) unter dem freundschaftlichen Bei-stande des Direktors des zoologischen Gartens in Weltevreden, des Herrn Stevert, derBeobachtung unterzogen hatte, stellte sich heraus, dass weder die Brunst noch der Koitusbei den in Gefangenschaft gehaltenen Tieren normal zu verlaufen pflegt! Ich machtehierauf den Versuch, einige begr??nte Koralleninseln in der N?¤he Batavias mit erwachse-



??? lien, zum Teil br??nstigen Affen zu bev??lkern, welche sp?¤ter nach bestimmten Zeiten ab-geschossen wurden, aber bei keinem der erlegten Weibchen hatte Ovulation stattgefunden.So muss ich mich hier darauf beschr?¤nken, die Embryologie und Placentar-bildung einiger auf Java, Born?Šo und Malakka einheimischen Affenarten zu beschreiben,hoffend, dass es mir sp?¤ter noch einmal verg??nnt werden m??ge, unter besseren Kautelenoder bei einer anderen Affenspezies zu ermitteln, wie und unter welchen Bedingungendie Losl??sung des reifen Eies vom Eierstock, die Aufnahme desselben in den Oviduktund die Anheftung des befruchteten Eies an die Uterinwand erfolge. Tr?¤chtige Uteri erhielt ich von folgenden Affenspezies: 1) Cercocebus-cynomolgus, Javaaffe, gemeiner Makak. In den Nieder-ungen Javas und Borneos, sowie bei Singapore ist dieser Affe sehr gemein.Dennoch bedarf es vieler Umsicht und grosser Geduld, um eine gen??gende An-zahl tr?¤chtiger Tiere zu bekommen, weil dieselben viel furchtsamer und scheuersind, als die M?¤nnchen und die stillenden Weibchen. 2) Semnopithecus maurus, C??VlER. Diese Affenart findet sich zumal in denh??her gelegenen Landstrichen Javas sehr h?¤ufig. Allgemein bekannt ist eriinter dem Namen Lutong oder Lutung. 3) Semnopithecus pruinosus, DesmAREST. In den Niederungen Borneossehr gemein, z. B. bei Pontianak und Banjermassin. Er wird ebenfalls alsâ€žLutung" bezeichnet, und ist ??fters mit dem Semnopithecus maurus zu dersel-ben Spezies vereinigt, da er der letzteren vollkommen gleicht, â€ža cette exceptionquelle a tous les poils du pelage plus ou moins largement termin?Šs de grisblanch??tre" (Schlegel). 4) S e m n 0 p i t h e c u s m i t r a t u s , Eschscholtz (^ Presbytes mitratus). Diese vonden Eingeborenen S un\'Ii genannte Spezies ist auf Java beschr?¤nkt. 5) Se mnopithecus nasicus, Schreber. Der Nasenaffe ist bisher nur ander S??d- und S??dwestk??ste

Borneos gefunden. Bei Banjermassin ist er nichtgerade selten. 6) Hylobates sp., Gibbon. Mehrere Arten dieses Anthropoiden finden sich aufJava und Born?Šo, alle unter der Bezeichnung Wau-wau bekannt. Bisher er-hielt ich nur eine einzige Keimblase, und diese zeigt abnormer Weise die Anlageeiner D opp elplacenta, w?¤hrend in der Eegel nur eine einzige Placenta zurEntwickelung zu kommen scheint.



??? 1. ?œberblick ??ber den Verlauf der Entwickelung. Bei allen von mir mitersucliten Affen verl?¤uft die Entwickelung des Embryonal-k??rpers in der gleiclien Weise, w?¤lirend die Placenta ganz verschiedene Gestalten auf-weist. Die Ausbildung des Embryos und seiner Anh?¤nge erscheint durch fortgesetzteVererbung ein f??r allemal fixiert und unver?¤nderlich, w?¤hrend die Uterinschleimhaut,deren Bedeutung ja gerade in der Modulationsf?¤higkeit der Gewebseleniente zusuchen ist, bedeutende Formverschiedenheiten und eine so grosse Plastizit?¤t aufweist dassihre Gestalt sogar von Individuum zu Individuum grossen Schwankungen unterliegen kann.Dennoch lassen sich zwei Grundtypen der Placentarbildung streng unterscheiden, undda dieselben sich decken mit den beiden Gruppen der Katarrhinen, n?¤mlich der niederenAffen einerseits, der Anthropoiden anderseits, so will ich die zwiefache Beschaffenheit derPlacenta hier zum Ausgangspunkt einer ??bersichtlichen Zusammenstellung w?¤hlen. Den Ausgangstypus haben wir bei denjenigen Affen zu suchen, deren Keimblasenicht von einer Decidua reflexa umwuchert wird. Hierher geh??ren die Affender alten Welt mit Ausnahme aller Anthropoiden. Wahrscheinlich sind auch die ameri-kanischen Affen, die Platyrhinen, zu dieser Gruppe mit nicht umkapseltem Ei zurechnen; aber w?¤hrend die letzteren nur einen einzigen rundlichen Mutterkuchen ent-wickeln, treten bei den niederen Katarrh inen zwei Scheibenplacenten auf, n?¤m-lich eine an der dorsalen und eine zweite an der ventralen Wand des ??terus. Ausnahms-weise kann jedoch die Bildung des zweiten oder ventralen Mutterkuchens unterbleiben. Aus dieser Grundform ist offenbar die Placenta circumvallata hervorgegangen,welche den Anthropoiden, sowie dem Menschen zukommt.\') Die junge Keimblase wirdnach ihrer Festheftung vom Uteringewebe ??berwachsen und vollst?¤ndig umkapselt. Hierentsteht typisch nur eine einzige

Scheibenplacenta, und zwar an der urspr??nglichenVerl??tungsstelle des Eies mit dem ??terus. Da die Reflexa jedoch die Struktur der ??terin-schleimhaut nicht nur an ihrer Basis beibeh?¤lt, sondern â€”- wie mich ein Entwickelungs-stadium des Hylobates lehrt â€” sogar durchweg aus Dr??sengewebe bestehen kann, sotreten bisweilen auch noch sekund?¤re Verbin d??ngen des Chorion mit der Re-flexa auf und geben Veranlassung zur Entstehung eines zweiten Mutterkuchens. Ineiner vorl?¤ufigen Mitteilung^) hatte ich das Auftreten einer zweiten Placenta als dietypische Placentarform des Hylobates angesehen, w?¤hrend dieselben nur den Wert einerAusnahmsform zu haben scheint. 1) Eine ?œbergangsform zwischen der Placenta simplex und circumvallata finde ich bei Pteropus, dessen Entwicke-lung im VI. Hefte geschildert ist. W?¤hrend der Gastrulation wird das Ei dieses Tieres flaschenartig von \'der Uterinschleim-haut umwachsen, bis auf eine einzige Stelle am Gegenpol, welche freibleibt. Im Verlaufe der Entwickelung breiten sich dieW^?¤nde der flaschenf??rmigen Decidua reflexa jedoch wieder zu einer flachen Scheibe aus und stellen dann eine zwischen Ei undPlacenta eingeschaltete Platte dar. 2) Selenka, Zur Entwickelung der Affen; in: Sitzungsberichte der K??nigl. preussischen Akademie der Wissenschzu Berlin. Phys.-math. Klasse, XLVIII. 1890 pag. 1257 u. f. Selenlca, Entwickelangsgescliichte. V.



??? Die Anlage der Placenta l?¤sst sicli aus Sclniittserien der Keimblasen YerschiedenenAlters recht h??bsch verfolgen: den sp?¤teren Beschreibungen bleibe vorbehalten, die histo-logischen Ver?¤nderungen, welchen die Uterinschleimhaut w?¤hrend der Schwangerschaftunterliegt, ausf??hrlich zu er??rtern; hier soll nur im Umrisse das Bild skizziert werden,welches ich von der Bildung der Placenta aus meinen Pr?¤paraten gewonnen habe. Die Anlage des Mutterkuchens, sowohl des dorsalen wie des ventralen, ist bei denniederen Aifen immer die gleiche. J??ngere Keimblasen finde ich ausnahmslos nahezu inder Mitte der Innenfl?¤che der dorsalen Uteruswand befestigt, und zwar im Gebiete vonetwa 30 bis 40 Dr??senm??ndungen. In einem Falle z?¤hle ich z. B. 34, in einem anderen28 bis 29. Diesen Bezirk der Uterusschleimhaut will ich den Haftfleck nennen. Auchin viel w^eiter vorgeschrittenen Stadien ist die Zahl der gegen die Placenta ausstrahlenden,in R??ckbildung begriffenen Dr??seng?¤nge nicht bedeutender, und ich schliesse daraus, dassdas Wachstum der m??tterlichen Placenta nicht sowohl durch Heranziehen immer neuerSchleimhautpartieen in den Bereich des Mutterkuchens geschehe, als vielmehr durch dasWachstum des Haftfleckes selbst nebst der unmittelbar darunter gelegenen Macosa. Die j??ngste frische Keimblase, welche zur Beobachtung kam, besass Linsengestaltund war dem dorsalen Haftfleck angelagert. Trotz leisester Ber??hrung blieb dieselbe ander Nadelspitze kleben und trennte sich vom etwas vertieften Haftfleck los, Uterusepithelnebst einigen Dr??senm??ndungen mit sich reissend. In den n?¤chst ?¤lteren Stadien zeigtensich bereits Chorionzotten in die Schleimhaut des Uterus eingedrungen. Die AVandungder Zotten setzt sich ??berall aus einer doppelten Epithellage zusammen. Verfolgt mandie letzteren auf D??nnsclmitten ??ber den Rand der Placenta hinaus, so springt der Zu-sammenhang der inneren

Epithelschicht der Zotten mit dem freien einschichtigenEktoderm der K e i m b 1 a s e in die Augen, indes der ?¤ussere Epithelbelag in dasfreie Uterusepithel ??bergeht. Das gleiche Verhalten ist auch noch hier und da an?¤lteren Placenten nachzuweisen, nur wird es immer schwieriger, den Ubergang der freienEpithelien bis in die Placenta hinein zu verfolgen, weil das Chorionektoderm den sicherhebenden Randwulst der m??tterlichen Placenta faltig ??berwuchert. Wird durch diese Befunde die Persistenz des Uterus - und Dr??senepithelsw?¤hrend der Placentaranlage dargethan, so findet dieselbe durch eine andere Beobachtungihre Best?¤tigung. In vielen meiner zahlreichen Schnittpr?¤parate von jungen Keimblasenist n?¤mlich der direkte Zusammenhang eines erweiterten Dr??senhalses mit dem ?¤usserenEpithelbelag der Zotten zu erkennen, und in einer Serie von Schnitten durch die in An-lage begriffene Ventroplacenta eines Lutung stimmt sogar die Zahl der gr??sseren Zottenmit der Zahl der placentalen Uterindr??sen recht gut ??berein. Daher hann ich nicht mehrzweifeln, 1) dass die Bildung der Affenplacenta durch das Einwachsen des Cho-rions in die Dr??senm??ndungen des Haftfleckes eingeleitet werde, u.nd dass2) sowohl das einschichtige Chorionektoderm als auch das Uterus- und Dr??sen-



??? epithel in der Placenta erhalten bleibe, und zwar, wie sp?¤ter ausgef??hrt werdenwird, bis zum Ende der Schwangerschaft. Die Vergleichung j??ngerer mit ?¤lteren Placentaranlagen giebt folgende weitere Auf-schl??sse. Nachdem die Chorionzotten in die Halsteile der Uterindr??sen eingedrungen sind,schn??ren sich die letzteren von den Dr??senk??rpern vollst?¤ndig los.Diese abgeschn??rten, placentalen St??cke der Uterindr??sen will ich M??ndungstaschennennen, im Gegensatze zu den sekund?¤ren Schlauch?¤sten, welche Zottentaschen heissenm??gen. Die M??ndungstaschen treiben viele hohle Aste und Neben?¤ste und weiten sichim M??ndungsteile zu breiten Trichtern oder Gruben aus, deren Wandung wiederum neueSchlauchst?¤mme in die sich stetig vergr??ssernde Placenta entsendet, so dass schliesslichdie urspr??nglichen Lagerst?¤tten der M??ndungstaschen gar nicht mehr unterschieden wer-den k??nnen, um so weniger, als das zwischen den Dr??senm??ndungen gelegene Uterus-epithel ebenfalls viele neue Blindschl?¤uche oder Zottentaschen in die Substanz\' der Pla-centa entsendet! ?œberall trifft man das Ektoderm der Chorionzotten untrennbar mit derWandung der Zottentaschen (Dr??sen- und Uterusepithel) verklebt, aber ??berall lassen sichbeide Epithellagen mit Leichtigkeit durch ihre diff?Šrente Struktur voneinander unter-scheiden. Der Binnenraum der Chorionzotten ist stets mit lockerem Mesodermgewebe er-f??llt. Die ausf??hrliche Besprechung dieser Verh?¤ltnisse findet sich in dem ??ber die Pla-centa handelnden Kapitel. Die Entwickelung des Embryos und seiner Anh?¤nge schl?¤gt bei allen vonmir untersuchten Affenspezies den gleichen Weg ein. Ich will versuchen, die bemerkens-wertesten Ver?¤nderungen w?¤hrend der ersten Wochen der Tr?¤chtigkeit hier ??bersichtlichzusammenzufassen. Charakteristisch f??r die Entwickelung des Affeneies ist vor allem 1) Die fr??hzeitige Lostrennung des Dottersackes vom Chorion. Er beteiligt

sichnicht an der Ern?¤hrung der Frucht und muss daher als rudiment?¤res Gebildeangesehen werden; er wird nur sp?¤rlich vascularisiert und flottiert dann in derForm eines kleinen gestielten Bl?¤schens im Exoc??lom, bis er durch die Ausweitungdes Amnion gegen das Chorion gepresst wird und endlich der Resorption an-heimf?¤llt. 2) Da dem Dottersack die typische Funktion eines embryonalen N?¤hr- und Atem-organes genommen ist, so m??ssen andere Organe daf??r eintreten, das Chorion-ektoderm und die C??loms?¤cke. Ersteres vermittelt anfangs ausschliesslichdie Aufnahme der Nahrung, letztere liefern den Beh?¤lter dazu. Dementsprechendist das Exoc??lom sehr ger?¤umig und bleibt so lange Nahrungsreservoir, bis dieAllantoisgef?¤sse den Gasaustausch und die Nahrungszufuhr zum Embryo ??ber-nehmen k??nnen.



??? 3) Nach Verschluss der Amnionfalten erh?¤lt sich ein solider dicker, aus Zellen derSomatopleura bestehender Amnionnabelstrang, der Amn ionstiel, welcher denEmbryo mit dem placentalen Chorion in Verbindung erh?¤lt und dem Allantois-stiel in seinem Wachstum den Weg vorschreibt. 4) Die Allantois hat ihre urspr??ngliche Bedeutung eines Harnreservoirs voll-st?¤ndig eingeb??sst und fungiert daher nur noch als Tr?¤gerin der Placentargef?¤sse.Der Allantoish??cker (Splanchnopleura) wuchert n?¤mlich in den Arnnionstiel hin-ein und bef??rdert damit zugleich Gef?¤sskeime in die Placenta. Eine H??hlungerli?¤lt der Allantoisstiel durch den einwachsenden, sehr d??nnen, kurzen entoder-malen Allantoisschlauch, das Rudiment der Allantoish??hle bergend. Die ver-einigten Stiele des Amnion und der Allantois seien als Embryonalstiel oderHaftstiel bezeichnet. Mit dem Wachstum des Embryos verl?¤ngert und ver-dickt sich dieser Haftstiel immer mehr; er r??ckt an das Hinterende des K??rpersund endlich sogar auf dessen Bauchseite, um nunmehr den Bauch stiel (His)darzustellen. Letzterer wird schliesslich zum Nabelstrang, indem sich dem-selben auch noch der Dottersackstiel anlagert und beide von der Wandung desK??rpernabels und endlich auch noch vom Amnion umh??llt werden. All diese Thatsachen lehren, dass bei den Affen (und ebenso auch beim Menschen)einige Embryonalorgane fr??her, andere dagegen sp?¤ter zur Entfaltung kommen, als dies beiden ??brigen Placentalia typisch der Fall ist, w?¤hrend wieder andere in neuer Gestalt auftreten. Zu den vorfr??hen, â€žheterochronisch accelerierten" Bildungen geh??ren 1) dieAbl??sung des Dottersackes vom Chorion und 2) die Ausweitung des Exoc??loms zum ge-r?¤umigen Nahrungsbeh?¤lter, 3) die Zottenbildung. Umgekehrt erscheinen als zeitlich zur??ckbleibende, als â€žheterochronischretardierte" Bildungen 1) die Vascularisation des Dottersackes, 2) die entodermale H??h-lung im

Allantoisstiel, 3) die Differenzierung des Fruchthofes. Als Sonder bild??ngen sind zu nennen: 1) die m?¤chtige Entfaltung der Somato-pleura, welche als lockeres Polster das Chorionektoderm auskleidet und den Amnionstielbildet, 2) die Persistenz eines Amnionstieles, 3) die Degradierung des Dottersackes zumrudiment?¤ren Organ, 4) die konkave R??ckeneinbuchtung des Embryos (vergl. pag. 192),5) die schliessliche Verwachsung des Amnion mit dem Chorion, 6) die Festheftung desnichtplacentalen Teiles der Fruchtkapsel â€” sei dieselbe Chorion laeve oder Decidua re-flexa â€” an die Uteruswand. Kennzeichnend f??r die Anthropoiden und den Menschen ist das Auftreten einerDecidua reflexa und die Ausbildung eines einzigen Mutterkuchens, selten entwickeln sicheine oder mehrere accessorische Placenten in der Wandung der Decidua reflexa. Bei denniederen Katarrhinen legen sich dagegen zwei Placenten an, n?¤mlich zuerst eine Dorso-placenta und bald darauf eine Ventroplacenta, von denen die letztere in seltenen Aus-nahmen fehlen kann.



??? Nach diesen einleitenden Bemerkungen schreite ich zur Beschreibung der einzelnenKeimblasen und Embryonen. Die Ver?¤nderungen, welche der Uterus w?¤hrend der Dauerder Tr?¤chtigkeit erleidet, soll im vorletzten Kapitel geschildert werden, dem sich alsSchluss eine vergleichende Betrachtung der Entwickelungsgeschichte der katarrhinen Affenmit den niederen und h??heren Tierformen, auch des Menschen, anschliessen wird. Keimblase A. Lutung, Semnopithecus maurus (Java). Uber die j??ngste Keimblase, welche mir unter die H?¤nde kam, kann ich zu meinemBedauern nur wenig berichten, da dieselbe bei der Pr?¤paration stark gezerrt wurde. Der Uterus eines in Gefangenschaft befruchteten und acht Tage nach dem Koitusabget??teten Lutung wurde in transversaler Eichtung aufgeschnitten und unter FOL\'scherL??sung auseinander gelegt. Am dorsalen Haftfleck klebte eine IV^ Millimeter grosse,nahezu kugelige, durchscheinende Keimblase.\') Nachdem die Konservierungsfl??ssigkeitkurze Zeit eingewirkt hatte, pr??fte ich unter der Lupe die Konsistenz dieses K??rpersdurch Ber??hren mit einer Nadel; das klebrige Chorion haftete aber an der Nadelspitzefest und die Keimblase trennte sich los, Uterusepithel tmd einige Dr??senschl?¤uche mitsich reissend. Hierbei traten starke Zerrungen ein. Erst nach erfolgter H?¤rtung gelanges, die Keimblase von der Nadel abzustreifen. Das wertvolle Objekt wurde dann inBoraxkarmin schwach durchgef?¤rbt, in Balsam aufgehellt, gezeichnet, endlich in Paraffineingebettet und geschnitten. Die Beobachtung, dass das Chorionektoder m die Eigenschaft der Kleb-rigkeit in hohem Grade besitzt, musste ich teuer bezahlen, denn die Struktur der Keim-blase war infolge der Zerrungen kaum noch zu ermitteln; nur einige Thatsachen Hessensich, teils an der unverletzten, teils an der in Schnitte zerlegten Blase feststellen. Ab-bildungen meiner Skizzen und Pr?¤parate zu geben, getraue ich mich nicht, weil sie zumangelhaft sind und wohl

gar das Schicksal der Vervielf?¤ltigung erleiden k??nnten, wozuich die Gelegenheit nicht bieten darf. Die durchschnittlich etwa 0,05 Millimeter dicke Wandung der Keimblase scheintdurchweg dreischichtig zu sein. Das Ektoderm besteht aus einer Schicht prismatischerZellen, auf dieses folgt eine ungef?¤hr 0,04 Millimeter dicke koagulierte Schichte mit ein-gestreuten Kernen (Mesoblast), und dieser legt sich das aus abgeplatteten Zellen bestehende,sehr deutlich erkennbare Entoderm an, welches die Dotterh??hle umo-renzt. Leider ist dieEegion des Primitivstreifs bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Auffallend ist schon hier die 1) In einer vorl?¤ufigen Mitteilung (Sitzungsberichte der K??nigl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin,math.-phys. Klasse, 27. Novbr. 1890, pag. 1257-1262) ist die Cxr??sse dieses Keimbl?¤schens irrig auf 1/2 Millimeter ano-egeben;es sollte heissen IV2 Millimeter.



??? Dicke des Mittel blattes, in welchem ich eine Scheidung in Somato- und Splanchnopleuranicht zu unterscheiden vermag, wiewohl eine solche existiert haben kann. In der aufgehellten Keimblase war ein dichterer, rundlicher Fleck von ungef?¤hr\'4 Milhmeter Gr??sse zu unterscheiden: die Keimscheibe. Abgerissene, anhangende Fetzendes Uterin- und Dr??senepithels, sowie Blutgerinnsel, welches infolge der Verletzung derUterinschleimhaut ausgetreten war, verdeckten zwar einen Teil des Fruchthofes ; die Schnittezeigen, dass schon eine 0,02 Millimeter hohe Amnionfalte in den vorderen zwei Drittelndes Embryonalschildes angelegt ist. Diese Falte ist eine ektodermale und in ihrer H??hlungbefinden sich keine Mesodermzellen. Da nun die Amnionfalte von einem dicken LagerMittelblattzellen unterpolstert ist, so ist unwahrscheinlich, dass es hier zur Bildung einesProamnions im Sinne El), van Beneden\'s kommt. Ob auch eine hintere oder Eumpf-amnionfalte angelegt war, vermag ich nicht zu entscheiden. Die Zellen des Chorionektoderms haben verschiedene H??he; im Bereiche des Frucht-hofes sind sie pallisadenf??rmig, im ??brigen prismatisch, ausserhalb der Amnionfalte sinddie freien Fl?¤chen der Ektodermzellen kuppig vorgew??lbt. Von Zottenbildung ist nichts zu sehen! Das ist alles, was ich ??ber diese Keimblase zu berichten habe, obwohl ich meinePr?¤parate wohl hundertmal durchmusterte und auch zeichnete und nachmodellierte. KelmMase B. Semnopithecus pruinosus, Lutung von Pontianak (Borneo). Tafel XXXV Fig. 3â€”9. Nur die Dorsoplacenta ist angelegt. Embryonalschild rundlich, mit Pri-mitivstreif und E??ckenfurche. Amnion geschlossen; Dottersack ist noch gef?¤sslos. â€”Spiritusexemplar. Nach dem Er??ffnen des Tragsackes zeigte sich die abgeplattete Keimblase mit demdorsalen Haftflecke verwachsen. Zwischen ihrer ventralen, freien Fl?¤che und dem sch??ssei-f??rmig vertieften, ventralen Haftflecke befand sich ein dickes Gerinnsel. Figur

3 stellt dener??ffneten Uterus dar: hnks die dorsale H?¤lfte mit der Keimblase K, i-echts die ventraleH?¤lfte mit dem geronnenen Schleimkuchen G. Beim Er??ffnen der ventralen Keimblasenwand l??ste sich, trotz aller Behutsamkeit,die ganze Keimblase vom Uterus los, einen Teil der (m??tterlichen) Placenta mit sich reissend.\'Die isolierte Keimblase wurde schwach durchgef?¤rbt, in Balsam aufgehellt, photographiertund gezeichnet (Figur?Š), und endlich in Schnitte rechtwinkelig zur L?¤ngsachse der Em-bryonalanlage zerlegt. Nach den Schnitten ward aus Wachsplatten ein Modell hergestellt,dessen Umrisse sehr gut mit der Umrisszeichnung der unverletzten Eilingsanlage zusammen-stimmten (Fig. 6â€”7).



??? Wie in anderen j??ngeren Keimblasen, so lag auch hier der Eiling nicht im Centrumdes dorsalen Zottenkegels (Fig. 5). L?¤ngsaxe des Embryos und des Uterus fielen zusammen. Ausserlich unterscheidet man das schief-kegelf??rmige, dorsale Zottenfeld und denschwach vorgew??lbten ventralen Abschnitt (Figur 5 ZV). Der letztere tr?¤gt etwa 30 zapfen-artige, hier und da zwei?¤stige Vorspr??nge, welche in das Schleimgerinnsel hineinragen,ohne jedoch das Uterusepithel des ventralen HaftfLeckes, das sich auf Schnitten vollkom-men intakt erwies, zu erreichen. Es ist dies der einzige Fall, in welchem ich freieZottenbildung des Chorion zu konstatieren vermochte! In der Eegel scheint n?¤m-lich die Zottenbildung erst zu beginnen, nachdem das Chorionektoderm mit dem Uterus-epithel verl??tet ist. So besitze ich eine Keimblase, deren ventrales Chorionektoderm demUterusepithel fest anliegt, und noch keine Zottenbildung erkennen l?¤sst (Tafel XXXVIFigur 1); in den meisten anderen F?¤llen sind die Chorionzotten, welche im Beginne derEntwickelung stehen, von Uterus- und Dr??senepithel umscheidet; daher ist die freie Zotten-bildung der Keimblase B vielleicht als Ausnahmebildung oder sogar als Abnormit?¤t an-zusehen, erkl?¤rlich durch die zuf?¤llige Anlagerung von Schleimmasse, welche die Ber??hrungder ventralen Keimblasenwand mit dem Tragsack verhindert. Wenn aber der Boden, inwelchem die Zotten Wurzel fassen sollten, nicht rechtzeitig mit der Keimblase in Kontaktkommt, erf??llt das Chorion dennoch die Aufgabe, mit welcher es betraut ist, und bildetnun freie Zotten. Wie im Eingange dieses Abschnittes hervorgehoben wurde, kann dieVentroplacenta in der That g?¤nzlich fehlen, und es w?¤re m??glich, dass dieser Defekt auchdie Keimblase B betroffen h?¤tte, wenn sie zur Ausbildung gelangt w?¤re. Die Zotten, welche sich in die Uterinschleimhaut der Dorsoplacenta eingesenkt haben,lassen zweierlei Formen unterscheiden, n?¤mlich die einfach

schlauchf??rmigen und die ver-?¤stelten, die letzteren und offenbar ?¤lteren im Umkreise der Embryonalanlage, die ersterenj??ngeren n?¤her der Peripherie des Zottenfeldes (Figur 5). Der mangelhafte Erhaltungszustand dieser Keimblase l?¤sst nur folgende histologischeDetails deutlich erkennen. Die Keimblasenwand setzt sich ??berall zusammen aus dem?¤usseren einschichtigen Chorionektoderm, das durchweg aus kubischen Zellen besteht unddem inneren dicken, unregelm?¤ssig geschichteten und lockeren somatisch - mesoderrnalenPolster Ms, welches auch die Zotten erf??llt. Im wulstartig vorspringenden Eande der linsen-f??rmigen Keimblase verdickt sich die Somatopl eura (Figur o C), Das Exoc??lom war mitFl??ssigkeit und Gerinnsel erf??llt und von vereinzelten zarten Gewebsbalken durchzogen,welche jedoch bei der Pr?¤paration entfeiuit wurden und daher in den Abbildungen nichtber??cksichtigt sind. Die Gestalt des Eilings ist aus den Figuren 6â€”9 ersichtlich. Durch den Schlussdes Amnionnabels ist das amniogene Ektoderm vom Chorionektoderm bereits vollst?¤ndigabgeschn??rt; der Stiel des Amnion, der Haftstiel des Embryonalk??rpers HS, bestehtdaher ausschliesslich aus Somatopleurazellen. Die Embryonalanlage liess sowohl im unverletzten Zustande als in Schnitten die



??? R??ckenfurche und den Primitivstreif erkennen; einen neurenterisehen Kanal habe ich nichtentdecken k??nnen. Der Dottersack Dt erscheint nach hinten verl?¤ngert (Figur 6); eineAllantoistasche ist noch nicht nachweisbar. Zwischen Entoderm und Splanchnopleura desDottersackes liegen vereinzelte Zellen und Zellengruppen: die Bildungsst?¤tten der Gef?¤sse. Die Vergleichung dieser und der j??ngeren Keimblasen mit denen des Menschen istim folgenden Abschnitte ausf??hrlich besprochen; ebenso findet die Anlage und Ausgestaltungder Zotten sowie der Placenta in einem sp?¤teren Abschnitte Ber??cksichtigung. Keimblase C. Cercocebus cynomolgus, L., Javaaffe von Tandjong Priok (Java). Tafel XXXV Fig. 10â€”12; Tafel XXXVI Fig. 1. Nur die Dorsoplacenta ist vorhanden. Fruchthof gestreckt eif??rmig. Diese Keimblase ?¤hnelt der vorigen, ist jedoch in der Entwickelung etwas weitervorgeschritten. Eine Zeichnung der unverletzten Keimblase konnte ich nicht anfertigen,weil dieselbe im Uterus belassen und mitsamt diesem geschnitten werden sollte. Die ausder Schnittserie rekonstruierte Abbildung ist aber nicht recht pr?¤sentabel, und so beschr?¤nkeich mich auf die Wiedergabe einiger Details. Der Placentarteil der Keimblase tr?¤gt zahlreiche ver?¤stelte Zotten (Figur 11), nurin der N?¤he der Peripherie sind etliche noch einfach schlauchf??rmig. Die gegen??ber-liegende ventrale Wand ist ganz glatt; sie war in ihrem mittleren Viertel mit dem ven-tralen Haftfleck verklebt, so zwar, dass beim Er??ffnen des Tragsackes ein Teil des Uterus-epithels am Chorionektoderm h?¤ngen blieb. 27 Uterindr??sen liegen im Placentarbezirke;ihr Epithel l?¤sst sich bis an oder in die Placenta hinein verfolgen; stellenweise ist sogarder direkte ?œbergang des Dr??senepithels in eine Zottenscheide, welche ich ebenfalls alsverflachtes Dr??senepithel deute, zu verfolgen (Figur 11 bei x). Doch diese Verh?¤ltnissezu besprechen, bleibe einem sp?¤teren Kapitel aufbewahrt.

Beachtenswert ist der wulstartig erhobene Rand des sch??sseif??rmigen Mutterkuchens.Wie die Querschnitte zeigen, schl?¤gt sich eine breite Ringfalte des Chorion ??ber den Pla-centarwulst (Figur 11 rechts), ein Verhalten, welches ich ??brigens bei allen Affen wieder-finde, sowohl an der Dorso- als auch sp?¤ter an der Ventroplacenta! Der Eiling lagert in typischer Weise exzentrisch im Zottenkegel. Aus dem an-gefertigten Rekonstruktionsbilde hebe ich folgendes hervor. Die Embryonalanlage ist ge-streckt eif??rmig; zwei Urwirbel und einen Canalis neurentericus glaube ich deutlich zuerkennen. Der Dottersack ist nahezu kugelig und besitzt eine hintere kurze, zipfeligeTasche, welche sich unter und hinter dem Primitivstreif dorsalw?¤rts wendet: die Allantois-tasche. Zwischen Entoderm und Splanchnopleura des Dottersackes liegen zahlreiche Zellen-haufen, die Bildungsherde der Dottergef?¤sse (Figur 12 gf). Weitere Details vermag ichnicht mit der n??tigen Sicherheit zu unterscheiden.



??? Um eine Vorstellung zu geben von der Beschaffenheit des somatischen Mesoderm-polsters, welches die Keimblase auskleidet und die Zotten erf??llt, habe ich einen Quer-schnitt durch die Mitte der Embryonalanlage bei etwa hundertfacher Vergr??sserung ab-gebildet (Tafel XXXV Fig. 12). Der Dottersack Dt und ein Teil des Amnion ist vonder Fl??ssigkeit des Exoc??loms umsp??lt, w?¤hrend der dorsale hintere Abschnitt des Amniondurch den Haftstiel HS mit dem mesodermatischen Wandbeleg Ms verbunden ist. ObElemente der eigentlichen Splanchnopleura bereits in den Haftstiel eingewuchert sind, dar-??ber geben meine Pr?¤parate keine sichere Auskunft. Das Chorionektoderm der Zotten besteht aus einem einschichtigen Lager kurz-prismatischer Zellen mit kugligem oder ellipsoidischem Kern (ChE). Diesem Zottenepithelist das Dr??sen- und Uterusepithel ut ??berall fest aufgelagert, kann durch seine Strukturjedoch stets vom Chorion unterschieden werden, obwohl es sehr verschiedene Formen an-nimmt, Auf den ?¤lteren Zotten findet sich n?¤mlich ein stark abgeplattetes Dr??senepithelmit linsenf??rmigen Kernen, auf den j??ngeren Sprossen sind die Dr??senzellen dagegennoch kurz-prismatisch, und in der Verl?¤ngerung der Zottenenden geht das Dr??senepithelin dicke solide Str?¤nge ??ber, welche haupts?¤chlich aus polygonalen Zellen bestehen diestellenweise aber zu m?¤chtiger Gr??sse anschwillen und blasig aufgetrieben werden (Fig. 12,links oben. Dieser Keimblase reihen sich zun?¤chst die Keimblasen I) und E an (siehe weiter unten). Keimblase F. Cercocebus cynomolgus Autt., Javaaffe, von Java. Tafel XXXVII und XXXVIII. Beide Placenten sind angelegt, Embryonalanlage von Schuhsohlenform.Drei Paar Urwirbel. L?¤ngsaxe des Embryo f?¤llt noch zusammen mit der L?¤ngsaxedes Uterus. â€” Vortrefflich konserviertes Spiritusexemplar. Die Wandung des Tragsackes wurde transversal durchschnitten und der Uterusvorsichtig

aufgeklappt. Hierbei l??ste sich ein Teil der m??tterlichen Ventroplacenta losund blieb an der Keimblase h?¤ngen. Nachdem die Lage des Embryo durch Er??ffnen deszottenfreien Chorion erkannt war, wurde die Keimblase nebst angrenzendem Gewebe derDorsoplacenta abgel??st (Tafel XXXVII Figur 2â€”4), Die der Keimblase beraubte, auf-geklappte Geb?¤rmutter ist in Figur 1 nach einer Photographie abgebildet- rechts ist dieDorsoplacenta, links die kleinere Ventroplacenta zu erkennen. Auf Tafel XXXVIIl istin Figur 3 der L?¤ngsschnitt durch die dorsale H?¤lfte des ??terus nach einer Photographiewiedergegeben; zur ?œbersicht wurde der ideale L?¤ngsschnitt durch die Keiaablase ingleicher Vergr??sserung eingetragen. Zur weiteren Orientierung vergleiche der Leser dieFigur 5 der Tafel XXXVII, welche die Embryonalanlage nebst Dottersack plastisch, dasChorion im Schnitt darstellt. Selenka, Entwickelungsgeschichte. V. â€žâ€ž ?–O



??? Um die Gestalt des Eilings genauer ermitteln zu k??nnen, wurde, nach Er??ffnungder Keimblase (Tafel XXXVII Figur 4) und nach Beseitigung der im Exoc??lom flottie-renden Gerinnselflocken und einiger zwischen Mesodermpolster und Dottersack ausgespann-ter Zellenstr?¤nge, der Haftstiel des Embryos durchschnitten, hierauf der isolierte Embryomit anh?¤ngendem Dottersack in schwacher Boraxkarminl??sung durchgef?¤rbt, in Balsamaufgehellt und in verschiedenen Lagen mittels der Camera lucida gezeichnet (Taf. XXXVIIIFigur 1 bei auffallendem, Figur 2 bei durchfallendem Lichte; Tafel XXXVII Figur 5von der Seite). Zum Schl??sse habe ich den Embryo in Paraffin eingebettet und in Quer-schnitte zerlegt, von denen einige auf Tafel XXXVIII abgebildet Avurden; die Schnitt-richtungen sind neben der Figur 2 angegeben. Nach dem g??nstigen Erhaltungszustandezu schliessen, welchen die Gewebe des ganzen Pr?¤parates trotz des langen Verbleibes inSpiritus zeigen, wird auch die Keimblase und der Embryo nahezu die nat??rliche Gestaltbewahrt haben. Die ganze dorsale Fl?¤che der Keimblase ist dicht mit Chorionzotten besetzt,die ventrale ist gr??sstenteils glatt und tr?¤gt nur in der Mitte ein rundliches Zottenfeld(Tafel XXXVIII Figur 2â€”5). Das Chorion laeve ist ringf??rmig geworden und beh?¤ltdiese Gestalt bis zum Ende der Tr?¤chtigkeit. Die dorsalen Zotten sind ?¤lter und dem-entsprechend gr??sser und reicher ver?¤stelt, als die ventralen j??ngeren. Das Chorionektodermsetzt sich durchweg aus nahezu kubischen oder kurz-prismatischen Zellen mit rundlichenoder ellipsoidischen Kernen zusammen (Figur 6 Ch E); das auskleidende mesodermalePolster Ms ist unregelm?¤ssig geschichtet, in der Randpartie der linsenf??rmigen Keimblaseam m?¤chtigsten. Infolge der Schrumpfung hat sich das Mesodermgewebe gr??sstenteils vondem Chorionektoderm der Zotten sowohl wie der Blasenwand abgehoben. Nahe der Mitte des dorsalen Mesodermpolsters, jedoch

deutlich exzentrisch, ist derAmnionstiel angeheftet, welcher den Embryo mit dem Dottersack tr?¤gt. In den Stielhinein ragt der Allantoisschlauch, bestehend aus dem entodermalen Blinds?¤ckchen mitSplanchnopleurascheide (Tafel XXXVIII No. 116 All, Ms); letztere hebt sich in einigenSchnitten sehr deutlich von der Somatopleura des Haftstiels ab. -T



??? 4 Affen Ostindiens. (Fortsetzung.) Seit der Drucklegung meiner fr??heren Beobachtungen ??ber die Entwickelung derAffen der alten Welt (Seite 195â€”206 dieses Heftes) habe ich Gelegenheit gefunden, einegr??ssere Anzahl j??ngerer und ?¤lterer Affeneier zu untersuchen und dadurch meine Er-fahrungen Uber den Entwickelungsgang dieser Tierformen mannigfach zu erg?¤nzen undzu erweitern. Wenn ich trotzdem die neugewonnenen liesultate jetzt noch zur??ckhalteund meine Beschreibungen vorl?¤ufig abbreche, so geschieht dies aus gutem Grunde. DerErhaltungszustand meiner Pr?¤parate ist n?¤mlich recht mangelhaft und macht es nur ineinzelnen F?¤llen m??glich, die histologische Struktur des Embryos, der Eih?¤ute und derPlacenta mit befriedigender Genauigkeit zu studieren. Daher habe ich mich entschlossen, noch einmal die Entwickelung der niederenund h??heren ostindischen Affen in deren Heimatlanden zu verfolgen. Geleitet von denbisherigen Erfahrungen werde ich meinem Ziele zweifellos n?¤her kommen als dieses bis-her m??glich war, und genauere Aufschl??sse erhalten sowohl ??ber die morphologischenund histologischen Umwandlungen, welche Frucht und Uterus w?¤hrend der Tr?¤chtigkeiterfahren,, als auch ??ber die physiologischen Bedingungen der Befruchtung. Nur einige wichtige Erg?¤nzungen der fr??heren Angaben und Bemerkungen ??berdie Lage und Form der Placenten m??ge hier schon zur Besprechung kommen. 1. Die Anheftung der jungen Keimblase kann sowohl am dorsalen wie amventralen Haftfleck der Uterusschleimhaut beginnen, so dass bald die Dorsoplacenta,bald die Ventroplacenta zuerst angelegt wird. Ausnahmslos geschieht jedoch die Ver-l??tung der Keimblase mit dem Uterus an einem der beiden, einander gegen??ber liegendenHaftflecke, also an vorgebildeten, identischen Stellen. 2. Das Mesodermpolster, welches das Exoc??lom der jungen Keimblase durch-setzt und teilweise erf??llt, zeigt bei gleichalterigen

Keimblasen die verschiedenste Aus-dehnung, wie denn auch der Umfang der Eier selbst, sowie der Placenten, bedeutendeDifferenzen aufweist. Oft war ich bei der Er??ffnung kleiner Eier ??berrascht, den Embryofast die ganze Keimblasenh??hle ausf??llen zu sehen (Tafel XXXVI Fig. 9), w?¤hrend inanderen F?¤llen das Mesodermpolster wohl drei Viertel des Exoc??loms erf??llte und derEmbryo dem Chorion an einer beliebigen Stelle angelagert war (Fig. 6). Selenka, Entwickelnngsgeschiclite. V. 2. ^q



??? 3. Das anfangs kugelige, sp?¤ter birnf??rmige Nabelbl?¤schen bleibt immerwinzig klein. Stets fand ich dasselbe durch einzelne Bindegewebsstr?¤nge am Mesoderm-polster festgehalten oder sogar ganz in letzteres eingebettet, so dass es oft grosse Vorsichterforderte es frei zu legen. Die Wand des Dotters?¤ckchens weist ein deutliches Gef?¤ss-netz auf; doch f?¤llt das ganze Gebilde fr??hzeitig der Resorption anheim, indem es durchdas sich ausweitende Amnion gegen das Chorion gepresst und abgeplattet wird. BeiF??ten von einigen Centimetern L?¤nge ist es mir selten gelungen, die Reste des Dotter-sackes noch aufzufinden. 4. Bedeutenden individuellen Schwankung en unterliegen Form und Gr??ssen-verh?¤ltnis der beiden Placenten. Bald ist die Ventroplacenta kleiner, bald dieDorsoplacenta; seltner sind beide von gleicher Gr??sse. H?¤ufig ist die kleinere Placentaauffallend dicker, zuweilen ist es umgekehrt. Allermeist stehen die zwei Placenten so-wohl rechts als links durch zwei bis drei Gef?¤ssbr??cken mit einander in Verbindung(Tafel XXXIX und XL), doch kann ausnahmsweise eine dieser Verbindungen fehlen(Taf. XL Fig. 5). In mehreren F?¤llen wurde eine vollst?¤ndige Verschmelzung der Pla-centen beobachtet, sei es dass beide nur durch eine schmale Br??cke miteinander in Ver-bindung standen (Taf. XL Fig. 1 und 5), sei es dass ein breiter Placentarg??rtel im Drei-viertelkreis ausgebildet war (Tafel XL Fig. 3). Bei einer halbausgereiften Frucht desJavaaffen traf ich einmal sogar nur eine einzige rundliche Placenta an; die auf Seite 197versuchte Deutung, nach welcher die Ausbildung eines zweiten Mutterkuchens unter-blieben w?¤re, ist vielleicht dahin abzu?¤ndern, dass hier beide Placenten fr??hzeitig miteinander verschmolzen seien, um sich zu einer Scheibe abzurunden (Taf. XXXIX Fig. 5).Unter zehn F?¤llen fand ich durchschnittlich a) sechsmal die Ventroplacenta und f??nfmal die Dorsoplacenta gr??sser; einmalwaren beide von gleicher Ausdehnung

und Dicke: b) neunmal verlief der Nabelstrang zur gr??sseren, einmal zur kleineren Placenta; c) achtmal waren beide Placenten getrennt, zweimal mit einander verwachsen. Diese Durchschnittszahlen wurden aus 40 untersuchten F??ten gewonnen. 5. Zwillingsfr??chte traf ich nur ein einziges Mal an, und zwar bei einemJavaaffen. Beide Nabelstr?¤nge hafteten an der gr??sseren Dorsoplacenta. Jeder Embryolag in seinem eigenen Amnion eingeschlossen. 6. Meine fr??here Mitteilung, dass das Ei des Hylobates von einer dicken De-cidua reflexa umschlossen wird, kann ich nochmals best?¤tigen.



??? 5. Keimbildung des Kalong (Pteropus eduiis). Tafel XLI. In dem Kampf um die Form, welchen die Geb?¤rmutter der S?¤ugetiere und ihrParasit, der Embryo, w?¤hrend der Schwangerschaft mit einander auszufechten haben,erleiden beide Teile tiefgreifende c?¤nogenetische Ver?¤nderungen, denn sie m??ssen sichwechselseitig anpassen. Im Einklang mit den Vererbungsgesetzen lassen sich zwar bei den einzelnen S?¤uge-tierst?¤mmen ganz bestimmte Stilarten unterscheiden, nach denen Uterus und Embryow?¤hrend der Tr?¤chtigkeit sich ausgestalten; aber innerhalb solch einer Eeihe Yon wesent-lich gleichem Entwickelungsstil k??nnen Ausnahmen auftreten: der typische Bauplan wirdnicht mehr strenge eingehalten und erf?¤hrt ??berraschende Ab?¤nderungen, zumal w?¤hrendder fr??hen Entwickelungsphasen, wo die Biegsamkeit sowohl der embryonalen wie deruterinen Gewebe sehr gross ist. Die eigentlichen Ursachen derartiger c?¤nogenetischen Umbildungen sind wohl nurin seltenen F?¤llen zu erraten, besonders weil es allermeist fraglich bleibt, ob die ein-getretene Neuerung durch Wechsel der Funktion oder der Gestalt hervorgerufen, obsie von Seiten des Embryo oder des Uterus insceniert sei. Desto sicherer muss esbei gen??gendem Vergleichsmaterial gelingen, c?¤nogenetische Formwandlungen des Keim-lings wie der Geb?¤rmutter in ihrem plastischen Aufbau zu verstehen, d. h. mor-phologisch zu deuten, mithin auf den regul?¤ren Formungsmodus zur??ckzuf??hren undals heterochronische oder lokale Verschiebungen, als B??ck- oder Fortschrittsbildung, alsR??ckschlag oder Vererbungsk??rzung zu bestimmen. In der Keimesgeschichte des Kalong treffen nun, entsprechend der Sonderstellung,welche dieses Flattertier in der Eeihe der Mammali??n einnimmt, die seltensten Neuerungenzusammen. Eine bisher unbekannte Art der Keimblatt-Inversion, sodann die fr??h-zeitige Umgestaltung derDotterblase zu einer m?¤chtigen, gef?¤ssreichen und solidenPlatte,

ferner die Vorwucherung der Mucosa uteri zu einem langen Placentarstiel,endlich die zeitweilige Umkapselung der Keimblase durch eine flaschenf??rmige Deciduareflexa, die sich jedoch sp?¤ter wieder zur??ckklappt â€” sind Prozesse, wie sie zusammenbei keinem anderen S?¤ugetiere vorkommen d??rften. Die gr??sste ?„hnlichkeit bietet noch 40*



??? die Entwickelung der einheimisclien insektenfressenden Flederm?¤use, bei denen z. B. auchdie gleiche Art der Bl?¤tterinversion wie beim Kalong stattfindet, eine Thatsache, welcheich unl?¤ngst zu konstatieren Gelegenheit hatte. Der n?¤heren Beschreibung dieser hier angedeuteten Entwickelungsvorg?¤nge seieneinige Bemerkungen vorausgeschickt, auf welche Weise ich mir das Untersuchungsmaterialverschaffte. Auf den Eilanden des malayischen Archipels, sowohl auf den grossen Sundainselnals den kleinen Koralleninseln, trifft man h?¤ufig Scharen des fliegenden Hundes, Ptero-pus edulis, in der Volkssprache â€žKalong" genannt. Diese Gesch??pfe sind, gleich denFlederm?¤usen, Nachttiere. Den Tagesschlaf halten sie, bis zu 500 Individuen vergesell-schaftet, auf hohen B?¤umen ab, zumal den bis 200 Fuss hohen Waringin-, Dadap- undKapokb?¤umen, aufgeh?¤ngt an einem oder beiden Hinterf??ssen, wie dies in Brehm\'s Tier-leben sehr gut im. Holzschnitt dargestellt ist. Mit anbrechender D?¤mmerung suchen dieKalongs die fruchttragenden B?¤ume auf, oft viele Meilen weit in die Runde ausfliegend,und kehren erst in der Morgend?¤mmerung an ihre Schlafstellen zur??ck. Ihr Flug istsehr hoch. Um der Tiere habhaft zu werden, muss man sie w?¤hrend des Tagesschlafesvon den ?„sten herabschiessen. Freilich verscheucht der erste Knall fast alle Tiere sofort,indem sie sich unter lautem Gekreisch erheben, wie eine schwarze Wolke den Himmelverfinsternd, um dann einen anderen, oft stundenweit entfernten Ruheplatz aufzusuchen.Erfolgreich ist auch die n?¤chtliche Jagd, wo man die Tiere einzeln aus den niedrigenFruchtb?¤umen abschiesst. Um das Korn des Flintenlaufes zu erkennen, wird auf das-selbe ein St??ckchen Zunder oder, was mir jedoch zu grausam schien, ein Leuchtinsektbefestigt. Die Periode der Fortpflanzung scheint auf Juli bis September beschr?¤nkt; wenig-stens enthielten die erwachsenen, im Juli erlegten Weibchen s?¤mtlich noch eine Keim-

blase, die gegen Ende August erbeuteten aber schon fast ausgetragene F??ten. 1. Die Keimblasen. Tafel XLI. Obwohl ich eine grosse Anzahl von Uteri und Ovidukten in Schnitte zerlegte, beidenen ein junges befruchtetes Ei zu vermuten war, so bekam ich doch kein einzigesFurchungsstadium zu Gesicht. Die j??ngste Keimblase zeigte sich schon durchaus zwei-bl?¤tterig und mit dem Uterus innig verwachsen. Um so reicher ist mein Material an?¤lteren Keimblasen bis zum Auftreten der Urnierenbl?¤schen aufw?¤rts, so dass ich anmeinen Schnittpr?¤paraten die merkw??rdige Umformung der Keimscheibenanlage Schrittf??r Schritt verfolgen kann. Die ?¤lteren dieser Keimblasen bieten jedoch nichts Bemerkens-wertes dar, sondern gleichen so sehr denen der Maus und der ??brigen Deciduaten, dass



??? icli micli liier auf die Besprecliung der Bl?¤tteranlage und deren Metamorphosebeschr?¤nke. Das Ei des Kalong heftet sich an der mesometralen Wand des Uterus fest, ent-weder im rechten oder linken Uterushorn, stets unweit der Eingangspforte des Oviduktesin den Uterus. An dieser Stelle zeigte sich ausnahmslos die Mucosa in Form einer breitenWarze erhoben, deren Gipfel die Keimanlage tr?¤gt (Fig. 3 und 8). Es ist sehr wahr-scheinlich, dass diese Verdickung der Schleimhaut, welche sich rasch vergr??ssert und zueinem langen Placentarstiel aus w?¤chst, erst nach erfolgter Anheftung des Eies hervor-wuchere. A. Zweischichtige Keimblase. Die j??ngste Keimblase (Fig. 1 und 2) gleicht einer d??nnwandigen Halbkugel,von deren verdickter Basis ein etwas excentrisch gelegenes Z?¤pfchen nach innen vor-springt, wie das Licht in einer Laterne. Die Kuppel der Keimblase ragt frei ins Lumendes Uterus vor, w?¤hrend die Basis fest mit dem Uterus verwachsen ist, ganz ?¤hnlich wiedie etwas ?¤ltere Keimblase Ch in Fig. 3 dieses zeigt. Auf D??nnschnitten unterscheidetman erstens das Entoderm, welches als geschlossenes einschichtiges Zellenlager dieinnere Keimblasen wand auskleidet und das Z?¤pfchen ??berzieht, zweitens das Ektoderm.Das letztere l?¤sst erkennen: a) ein einfaches Lager kubischer Zellen im Kuppelteil derKeimblase; b) die flache Placentarregion Z, welche mit dem Uterus verwachsen ist undaus welcher kegelf??rmige Zotten anlagen in die Schleimhaut vorspringen; c) einen zapfen-f??rmigen, soliden Zellenhaufen, der zwar noch mit dem placentaren Ektoderm in Kontaktsteht, aber histologisch bereits von demselben abgesetzt erscheint. Dieser Zapfen (Fig. 2 y)enth?¤lt aber auch noch die Bildungsherde der beiden Mesodermlappen, alsoÂ?ntodermale Elemente (vergl. Fig. 7 Coel). Der K??rze wegen sei der Zapfen als forma-tives Ektoderm bezeichnet. Der Zapfen nebst dem ihn ??berziehenden Entoderm stellt die gesamte Anlage desFruchthofes nebst

den wahren Amnionfalten dar. Schon Figur 3 und 4 weisen daraufhin. In der letzteren Abbildung sieht man den erw?¤hnten Ektodermzapfen oder dasâ€žformative EktodermÂ? durch ringf??rmige Einfaltung des Innenblattes vollst?¤ndig vomZottenektoderm abgehoben und gegen das Zentrum der Keimblase vorgeschoben. Ausdieser Phase der Entwickelung besitze ich mehrere ganz ??bereinstimmende Keimblasen. Der n?¤chste wichtige Vorgang ist die Umwandlung des Ellipsoids formativer Ekto-dermzellen zur Hohlkugel (Figur 5 und 6). Eingeleitet wird dieser Prozess durchUntergang der zentralen Zellen, wie ich aus den unregelm?¤ssig gestalteten Kernst??ckchenentnehme, welche in der H??hlung zerstreut gefunden werden; es ist ein typisches Bilddes Kernzerfalles. In der Figur 6, die nach einem wundervoll konservierten Pr?¤paratemittels der Camera gezeichnet ist, f?¤llt ein Vorsprung d ins Auge; da andere gleich-eiterige oder etwas ?¤ltere Keimblasen dieses Gebilde nicht erkennen lassen, darf man



??? wohl annehmen, dass es bedeutungslos ist. Beachtenswert ist dagegen der zipfelige Vor-Sprung, welcher sich zwischen die Faltenr?¤nder des Entoderms nach aussen dr?¤ngt; die-ser Zipfel kennzeichnet n?¤mlich die Lage des k??nftigen Primitivstreifs und der C??lom-taschen; er ist also entodermaler Natur. B. Das Mittelblatt. Indem der Piacentarstiel der ??teruswand sich immer mehr verl?¤ngert und dieKeimblase weiter ins Lumen der Geb?¤rmutter vorschiebt, legt sich im Embryo das Mittel-blatt an. Zur Orientierung sei erw?¤hnt, dass Uterus und Keimling der in Figur 7 dar-gestellten Keimscheibe im allgemeinen noch dasselbe Bild darboten, wie Figur 5; ichbegn??ge mich deshalb mit der Besprechung der Embryonalanlage selbst. Die. Figur ist nach einem Modell gezeichnet, welches ich nach der BoRN\'schenModelliermethode aus Wachsplatten von Millimeter Dicke rekonstruiert habe; die Schnitt-serie ist l??ckenlos. Ein Blick auf die Abbildung, welche nur die H?¤lfte der blasenf??rmigenKeimanlage darstellt, lehrt, dass das Ektoderm innen, das Entoderm aussen liegt; dieKeimbl?¤tter zeigen die sogenannte invertierte Lage! Der innere Hohlraum Â? ist die Amnion-h??hle, in Md sind Medull?¤r- oder Kopfw??lste (welche sich auf der anderen, hier fehlen-den Modellh?¤lfte bis gegen den [entodermalen] Primitivstreif hinziehen), bei Coel sind diePrimitivrinne und die beiden C??lomtaschenim Schnitt getroffen. Das Darm-Entodermen ??berzieht die kugelige Embryonalanlage und biegt in scharfem, ringf??rmigen Knickauf die Keimblasen wand ??ber. Es sei ausdr??cklich hervorgehoben, dass ich mehrere nahezu gleichalterige Keim-blasen des Kalong in toto und in Schnittserien mit einander vergleichen konnte und stetsdie Anlage des Mittelblattes in der Gestalt zweier hohlen Taschen nachzuweisen ver-mochte. Es mag auffallen, dass diese urspr??ngliche Bildungsweise des Mesoderms alsUrdarmdivertikel bei einem h??heren S?¤ugetiere wieder zur Erscheinung tritt, w?¤hrenddie

Taschenform der Mittelblattanlage bisher nur bei den Eiern etlicher Fische, der Am-phibien und einiger Eeptilien nachgewiesen werden konnte. Ich erinnere daran, dass ichbei einem Beuteltierembryo (siehe die erste Mitteilung dieses Heftes) die gleichen Taschender Mesodermanlage beobachten konnte, und der vorliegende Fall erscheint demnachweniger befremdend. Sobald die Kugel formativer Zellen eine H??hlung erhalten hat, geht die Weiter-bildung der Embryonalanlage normal von statten, allein mit dem Unterschiede, dass hierder E??cken konkav gekr??mmt ist, die Bauchseite konvex. Erst nach und nach strecktsich der Embryonalschild. Ein halbes Dutzend Zwischenstadien, von der hohlkugeligen bis zur gestrecktenKeimanlage, liegen vor mir, teils als intakt herauspr?¤parierte Blasen, teils in Schnitt-serien. Alle Pr?¤parate rufen im wesentlichen dasselbe Bild hervor, wie die korrespon-dierenden Embryonalphasen der Nager mit Blattinversion, und ich verweise daher auf



??? die bildlichen Darstellungen des ersten und dritten Heftes dieser â€žStudien". Figur 9(Tafel XLI) zeigt einen Querschnitt des Uterus und der eingeschlossenen Embryonalanlagedes Kalong; Figur C ist etwas schematisiert. ?œber die Ver?¤nderungen, welche der Uterus w?¤hrend der Tr?¤chtigkeit erleidet,hat Herl- Dr. G??hre im folgenden Kapitel berichtet. Ich will nur noch erw?¤hnen, dassetliche der im Piacentarbezirke gelegenen Uterindr??sen eine enorme Ausweitungerfahren: sie f??llen sich mit Leucocyten (Tafel XLI Fig. 3, 4, 5, 9 Dr) und stellenX^ahrungsreservoire f??r die benachbarten Placentargewebe dar. Zugleich erweitern sichdie Blutgef?¤sse, ohne jedoch eine ?¤hnliche M?¤chtigkeit zu erreichen. Der Placentarstiel (Fig. 5, 8 und 9 PI) zeigt nicht ??berall die gleiche Gestalt;bald ist er an seiner Wurzel stark eingeschn??rt, so dass Mutterkuchen und Eeflexa samtder umkapselten Keimblase wie eine gestielte Beere der Uteruswand ansitzen, bald istseine Basis breiter als der Hals. Auch die Decidua reflexa uteri weist mancherlei Unterschiede auf, sowohl in derSchnelligkeit ihres Wachstums, als in der Form, ihrer B?¤nder. In Figur 8 habe ich einenTeil des tr?¤chtigen Uterus abgebildet, in welchem der Placentarstiel sehr lang ist unddie Decidua reflexa die Keimblase ganz ungleichm?¤ssig ??berwachsen hat, wodurch dasfreibleibende Chorionfeld Ch ganz zur Seite zu liegen kam. In anderen F?¤llen sind dieE?¤nder der Decidua reflexa fast ganz gleichm?¤ssig vorgeschoben. Dieselben sind baldganzrandig, meist gelappt (Tafel XLII Fig. 5). Die Eeflexa ist eben ein c?¤nogenetischesGebilde, welches um so weniger in feste Form gepr?¤gt wurde, als es sich stets fr??hzeitigwieder von der Keimblase zur??ckzieht, um endlich in der eigentlichen Placenta aufzugehen! II. Die Blattiimkelir. Nachdem es gelungen ist, die r?¤tselhafte, von von Bisch??fe am Ei des Meer-schweinchens entdeckte umgekehrte Lage der Keimbl?¤tter auf eine Modifikation des nor-malen

Bildungsvorganges zur??ckzuf??hren i), wurde von verschiedenen Seiten der Versuchgemacht, den Grund dieser sonderbaren c?¤nogenetischen Ver?¤nderung zu ermitteln. Soerkl?¤ren van Beneden und julin^) die Blattinversion als Folge einer abnorm fr??hzeitigenEntwickelung des Amnion, w?¤hrend Fleischmann dieselbe als die, auf eine fr??hereEmbryonalzeit verschobene Einsenkung des Embryos in den Dottersack betrachtet, wiesolche f??r die Nager ganz charakteristisch ist. Ob die feine Deutung Fleischmann\'s,welche auf eine hetero ehr onis che Acceleration der Umbildung des Dot- 1) Vergleiche das erste und dritte Heft dieser Studien. 2) Ed. van baseden et Ch. Jdlin, Recherches sur la formation des annexes foetales chez les Mammif?¨res. Archives deBiologie, tom. V, 1884. 3) A. Fleischmann, Embryologische Untersuchungen. Zweites Heft. Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1891. B. Die Umkehrder Keimbl?¤tter. Seite 123â€”141, Taf. VIII.



??? tersackes zur Napfform hinausl?¤uft, auf eine Form??bereinstimmung der jun-gen invertierten Keimblattanlage mit der ?¤lteren normalen Entwicke-lungsform der Lagomorphen und Sciuromorphen â€” ob diese Deutung Fleischmann\'sbefriedigen kann,\' steht dahin. Eine eigentliche Erkl?¤rung der Blattinversion versuchtFleischmann auch nicht, und wie ich glaube, l?¤sst sich eine solche auch nicht aus seinerAnschauung gewinnen. Denn wenn man mit diesem Autor annimmt, die Ausgestaltungdes Dotters zur Napfform habe die Veranlassung gegeben.zur Blattinversion, so bleibt dochunerl?¤utert, warum auch die Keimscheibe selbst eine provisorische Formver?¤nderung er-leiden solle. Ferner w?¤re die Schlussfolgerung, welche man aus Fleischmann\'s Betracht-ungen ableiten muss, dass n?¤mlich Blattinversion an die Napfgestalt des Dottersackesgebunden sei, unrichtig; denn auch bei Talpa, Vespertilio und Pteropus trifft man Bl?¤tter-umkehrung, obwohl diese Tiere den Nagern ferne stehen und eine ganz abweichendeGestalt des Dottersackes aufweisen. Noch weniger befriedigt die Ansicht van Beneden\'s und J??lin\'s, welche die ver-fr??hte Amnionbildung f??r die zeitweilige Umlagerung, Umkr?¤mpelung der Keim-bl?¤tter verantwortlich machen wollen. Denn erstens bleibt es unverst?¤ndlich, warum einso ausdrucksloses Organ wie das Amnion im st?¤nde sein k??nne, aus eigener Initiati\\^e dieganze Embryonalanlage zu revolutionieren, und zweitens wurde von mir nachgewiesen,dass bei Arvicola und Mus die Amnionbildung erst beginnt, nachdem der Prozess derBlattumkr?¤mpelung nahezu wieder ausgeglichen ist. Die Definition dieser Autoren w?¤redaher h??chstens auf das Ei des Meerschweinchens und der Flattertiere anwendbar(siehe unten). Wenn es nun gl??ckte, einen w?¤hrend der Gastrulation schon auftretenden Vorgangzu entdecken, welcher allen Eiern mit sp?¤terer Blattumkehr gemeinsam zukommt, da-gegen den Eiern s?¤mtlicher ??brigen S?¤uger fehlt, so

w?¤re der Prozess vielleicht demVerst?¤ndnisse n?¤her gef??hrt. Solch einen, die Blattinversion einleitenden Vorgang glaubteich fr??her schon gefunden zu haben, und ich sehe mich, nachdem ich die Bl?¤tterumkehrbei allen Tierarten, wo dieselbe beobachtet ist, aus eigener Anschauung verfolgt habe,gen??tigt, meine Anschauungen hier aufs neue zu vertreten. Ich betrachte die Bl?¤tterumkehr als unmittelbare Folge der fr??hzeitigenVerwachsung der Keimblase mit der Uteruswand. Bei allen S?¤ugern mit Blattinversion, n?¤mlich bei Arvicola arvalis und A. (Hypu-daeus) amphibius, bei Mus musculus und Mus decumanus, bei Cavia cobaya, Talpa,Vespertilio und Pteropus verw?¤chst die Keimblase viel fr??her mit dem Uterus, als diesbei den ??brigen S?¤ugetieren geschieht. In der Eegel ist der Keimblase Zeit gelassen,um auf der kugeligen Keimblasenfl?¤che den Fruchthof anzulegen und danach, untergleichzeitiger Entstehung der Amnionfalten, gegen das Innere der Keimblase vorzur??cken.Wenn dagegen derjenige Teil der Keimblasenwand, aus welchem der Fruchthof hervor-gehen soll, allzu zeitig mit dem Uterus zu verwachsen beginnt, so ist die M??glichkeit



??? abgeschnitten, dass der Fruchthof\' sich normal anlegt. Je nach der Lage in welcher dasEi verw?¤chst mit dem Uterus, oder je nach der Schnelligkeit, mit welcher diese Ver-wachsung vorw?¤rtsschreitet, lassen sich, wie ich glaube, vier verschiedene Typen der so-genannten Bl?¤tterumkehr, â€” besser gesagt vier verschiedene Modifikationender Einst??lpung des Fruchthofes unterscheiden. 1. Die geringste Ab?¤nderung erf?¤hrt das Ei der Feld- und Wassermaus, Arvi-cola arvalis und Arvicola amphibius, wo anfangs nur das ausserhalb des Frucht-hofes gelegene Keimblasenektoderm mit dem Uterusepithel verw?¤chst und wo die Keim-blase noch Raum genug vorfindet, um sich fr??hzeitig zum Cylinder auszuweiten. DasFruchthofsgebiet vermag sich bei fortschreitender Vergr??sserung aber nicht in der Ebeneauszudehnen, da der ganze Keimcylinder vom Uteringewebe fest umlagert ist, und Folgedavon ist die Einst??lpung des Fruchthofes ins Innere des Keimcylinders hinein: Frucht-hof nebst Amnionanlage, ofi:enbar durch Raummangel verhindert, sich scheibenf??rmigauszudehnen, werden gezwungen, ebenfalls Cylinderform anzunehmen; und wenn mandiesen cylindrischen Fruchthof allein ins Auge fasst, so liegt das Entoderm aussen,das Ektoderm aber innen, d. h. die Grundbl?¤tter sind eingest??lpt, umge-kehrt, invertiert. Dieser cylindrische Fruchthof entwickelt sich aber in typischerArt weiter und breitet sich endlich, nachdem auch die beiden Amnionfalten aufgetretensind, fl?¤chig aus u. s. w. (Vergl. Tafel III und XVI dieser â€žStudien\'^). Gleichsam den Beginn, den Anlauf zu solch einer Einst??lpung des Fruchthofesbeobachtete Heape bekanntlich im Ei des Maulwurfes; die Einsenkung vertieft sich je-doch nur napfartig und verstreicht wieder schon vor dem Erscheinen der Amnionfalten. 2. Bei der Hausmaus und Wanderratte, Mus muscul US und Mus decumanus,tritt eine neue Variante hinzu, indem die Keimblase noch fr??her als im Arvicola-Typus,n?¤mlich schon

w?¤hrend des Auftretens der Urentodermzellen, also im Beginn der Gastru-lation, mit dem Uterusepithel verl??tet und alsbald, nach raschem Schwund des letzteren,dicht von Mesodermgewebe der Geb?¤rmutter umschlossen wird; nur der Fruchthof-Anteilder Keimblase bleibt vorl?¤ufig unbedeckt und schaut noch frei in das Uteruslumen. Dieengumkapselte cylindrische Keimblase benimmt nun offenbar den formativen (Embryound Amnion bildenden) Keimzellen, welche frei in das Uteruslumen schauen, die M??g-lichkeit, sich ebenso zu entwickeln wie beim ersten Typus, und in der Gestalt einer Voll-kugel, die anfangs aus etwa 50 Zellen bestehen mag, sondert sich das formative Ekto-derm und wird von dem nachwachsend sich einst??lpenden Chorionektoderm weiter insInnere der Keimblase vorgedr?¤ngt. Die distalen Zellen dieser â€žEktodermkugel" tretenauffallender Weise bald wieder mit dem nachdr?¤ngenden Chorionektoderm in geweblicheVerbindung, die Ektodermkugel erh?¤lt eine H??hlung und die gesamte Keimblase gleichtjetzt ganz derjenigen des Arvicola-Typus. Das formative Ektoderm blieb w?¤hrend dieserVer?¤nderungen stets von dem einschichtigen Entoderm ??berlagert. 41 Selenka, Eiitwickelungsgescliiclite. V. 2.



??? Ausdmcklicli sei nochmals hervorgelioben, dass in der â€žEktodermkugel" auch dieBildungsst?¤tten der Mesodermlappen enthalten sind, mit anderen Worten dass dieselbeauch noch entodermale Elemente umfasst. 3. Anders geschieht die Umkapselung durch uterine Bindesubstanz, und anderserscheint daher auch die Blattinversion bei Cavia cobaya. Es wird hier dieganze Keimblase ringsum vom ?œteringewebe umwachsen, auch der Eruchthof-x\\.n-teil derselben. â€” Gem?¤ss unsern modernen Anschauungen, dass schon in dem sich ab-furclienden Ei, um so mehr in der Blastula und Gastrula, die einzelnen Zellen mit einerbestimmt vorgeschriebenen Eolle zuk??nftiger Gewebsbildung betraut sind, darf man er-warten, dass die am Bildungspole des Eies gelagerten Ektodermzellen ihre Aufgabe trotzder st??renden Verwachsungsvorg?¤nge erf??llen werden, indem sie sich zum Aufbau desEmbryonalleibes und des Amnion anschicken. Dies geschieht auch, ?¤hnlich wde beimzweiten Typus, durch rechtzeitige Abschn??rung der formativen Zellen, welche Kugel-gestalt annehmen. Da nun der Uterus des Meerschweinchens, der viel volumin??ser istals derjenige der Batten und M?¤use, schon im Beginn der Tr?¤chtigkeit eine auffallendeLockerung in der Umgebung der Keimblase erf?¤hrt, so hat letztere Gelegenheit, zumlangen Cylinder auszuwachsen. Das einschichtige Entoderm vermag sich ebenfalls zurCylinderform auszudehnen, wobei es die anklebende Ektodermkugel mitnimmt und weitvon ihrer Ursprungsst?¤tte entfernt. Eine nachtr?¤gliche Verwachsung des formativen Ekto-derms mit dem peripheren Keimblasenektoderm, wie dies beim zweiten Typus beobachtetwird, ist dadurch ausgeschlossen. Zwar hat es den Anschein, als solle diese Verwachsungdennoch Zustandekommen; denn von der Ursprungsst?¤tte der Ektodermkugel hebt sichjetzt ein einschichtiges Zellenlager sackf??rmig los und w?¤chst der ersteren entgegen, machtaber bald wieder Halt und flacht sich endlich

wieder ab, sobald der Keimcylinder in dieKugelform ??bergeht. Diese ektodermale Membran halte ich f??r die Aussenlamelle desAmnion, w?¤hrend der Bildungsherd der Innenlamelle desselben, das eigentliche Amnion,in der Ektodermkugel enthalten ist. Typus 2 und 3 der Fruchthof-Einst??lpung gleichen sich demnach darin, dassdie Bildungszellen des wahren (ektodermalen) Amnion zusammen mit dem embryogenenEktoderm als Kugel abgeschn??rt werden von der Bildungsst?¤tte des falschen Amnion(Aussenlamelle des Amnion); beide Typen unterscheiden sich dadurch, dass die ge-trennten Bildungszellen des wahren und falschen Amnion beim Eatten-Typus sp?¤ter wiederâ€? in gewebliche Vereinigung treten, w?¤hrend sie im Meerschweinchen-Typus ein f??r alle-mal getrennt bleiben! 4. Noch einen Schritt weiter modifiziert erscheint die Bl?¤tter- oder Fruchthof-inversion bei Vespertilio und Pteropus. ?œbereinstimmend mit dem Meerschwein-chen verw?¤chst die Fruchthofregion der Keimscheibe auch bei diesen Thieren schonw?¤hrend der Gastrulation mit dem Uteringewebe, und es hebt sich eine kleine Kugel



??? formativer Zellen dauernd vom Chorionektoderm ab. Aber es unterbleibt die Son-derung eines falschen Amnion g?¤nzlich, indem vermutlich dessen Bildungszellen imChorion aufgehen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Bl?¤tterumkehr, Fruchthofinversion,oder wie man sonst diesen Prozess bezeichnen will, unabh?¤ngig von einander 1) beiTalpa, 2) den Murinen, 3) Cavia und 4) den Flattertieren sich herausgebildet habe; fer-ner dass die Blattumkehr auch noch bei einigen anderen Deciduaten k??nne nachgewiesenwerden. Das w?¤re auch keineswegs wunderbar. Finden sich doch im Tierreiche analogeF?¤lle zur Gen??ge! Beim Amphioxus, den Amphibien legt sich das Mesoderm in der ur-spr??nglichen Form von Urdarms?¤cken an, aber bei vielen h??heren und niederen Wirbel-tieren entsteht das Mittelblatt in Gestalt solider Platten oder lockerer Zellennetze. Und?„hnliches gilt von der Anlage der Leber, der Schilddr??se, des Oviduktes. Ebenso wiebeim Hai, bei den Sauropsiden die typische Anlage der Mesoderm sacke sich verwischthat, indem der massige IST?¤hrdotter den Fruchthof abplattete, die Mesodermbl?¤tter zu-sammenpresste und die eingeschlossene H??hlung verschwinden machte, ebenso ist beieinigen S?¤ugetieren durch die fr??hzeitige Fixierung der Keimzone eine Zusammen-dr?¤ngung oder Aufh?¤ufung der formativen Zellen bewirkt, und dadurch die Fruchthof-inversion hervorgerufen. Nicht eine r?¤tselhafte, in ihren Ursachen ganz unbegreiflicheAcceleration der Amnion- oder Fruchtanlage scheint hier vorzuliegen, sondern eine ein-fach mechanische, zeitweilige Yerlagerung der Keimzellen. Die Bl?¤tter- oder Fruchthofinversion l?¤uft nicht auf eine zeitliche Yer-schiebung der Organanlage hinaus, sondern auf eine lokale Yerschiebung. 4r



??? 6. Dottersack und Placenta von Pteropus edulis, L. Von Dr. phil. Rud. G??hre.^^ Hierzu Tafel XLIL Die folgenden Mitteilungen geben AufscUuss ??ber die embryonalen N?¤hr-organe des sundanesischen fliegenden Hundes. Lage und Beschaffenbeit der scheiben-f??rmigen Placenta, sowie das Verhalten des Dottersackes erinnern durchaus an die gleichenGebilde der einheimischen Flederm?¤use und bekr?¤ftigen damit die l?¤ngst vermutete,??fter aber auch angezweifelte Verwandtschaft der frugivoren Flattertiere mit den in-sektivoren. Herr Professor Dr. Selenka gewann auf Java das Untersuchungsmaterial vonPteropus, und es wurde mir durch seine Liebensw??rdigkeit der angenehme Auftrag,Teil zu nehmen an der Bearbeitung der Ontogenie dieses Tieres, speziell der sp?¤teren, inder Entwickelung weiter fortgeschrittenen Stadien. â€” Ich f??hle mich meinem verehrtenLehrer f??r alle mir dabei zu Teil gewordene Unterst??tzung, f??r die Anleitung und Ein-f??hrung in das mir fr??her ferner gelegene Gebiet der Entwickelungsgeschichte zu w?¤rmstemDanke verpflichtet. Auch Herrn Privatdozenten Dr. Fleischmann muss ich Dank sagenf??r mir immer bereitwilligst gew?¤hrte selbstlose Unterst??tzung. Voraufschicken m??chte ich einige Bemerkungen ??ber die Klassifizierung undden Bau des Pteropus edulis. Den Chiroptera insectivora gleichen die Frugivora, zu denen der Kalong, Pte-ropus edulis, geh??rt, ausserordenthch. Die K??rperform, die auffallende Umwandlungder vorderen Extremit?¤ten durch enorme Verl?¤ngerung ihrer Knochen sind beiden gemein-same Eigent??mlichkeiten. Ebenso verbindet die Flughaut die Finger bis an ihre Spitzevollst?¤ndig mit einander, l?¤sst jedoch den Daumen frei. Derselbe wird zwar durch Fehlender dritten Phalange etwas verk??rzt, ist aber ausserordentlich stark und kr?¤ftig, wodurcher zum Klettern, seiner haupts?¤chlichsten Verwendung, gut geeignet erscheint. Von den 1) Die hier folgenden Mitteilungen werden sp?¤ter auch als Erlanger

philosophische Doctordissertation erscheinen.



??? Vordergliedmafsen breitet sich die Flughaut auf die Seiten des Rumpfes aus; die hinterenExtremit?¤ten werden jedoch nur von einer schmalen Falte umfasst. Das Organ kannschirmartig zusammengefaltet und an den Rumpf angelegt werden. Die Behaarung, die ??brigens an der Flughaut, den F??ssen und Ohren fehlt,ist braun bis schwarz gef?¤rbt, dunkler am R??cken, heller am Kopf, Hals und Bauch;auch die Flughaut ist dunkelbraun bis schwarz gef?¤rbt. Der Kopf tr?¤gt lange, zugespitzte Ohren und erinnert in seiner Form und Phy-siognomie ausserordentlich an den Hund oder Fuchs, daher auch der Name â€žFiederhundÂ?. Die Milchdr??sen sind, wie bei anderen Ghiropteren, an der Brust gelegen. Daseinzige Junge saugt sich an denselben fest, mit den Vordergliedmafsen sich ankrallendund wird ausserordentlich lange, bis zur vollen Entwickelung, von der Mutter umher-getragen. Wie bei den Insectivoren, so ist auch beim Kalong der Uterus zweih??rnig; erhat einen kurzen, gemeinsamen K??rper, der mit einem Cervix in die Scheide einragt. Die Kalongs sind, wie die Flederm?¤use, Nachttiere; sie schlafen tags??ber, oftzu vielen hunderten vereinigt, auf hohen B?¤umen, an den Hintergliedmafsen aufgeh?¤ngt.Mit beginnender Dunkelheit werden sie lebhaft. Sie bewegen sich sehr gut im Fluge,kriechen und klettern aber auch recht gewandt, indem sie sich mit den Krallen der vor-deren Extremit?¤ten einhaken und den K??rper nachziehen. Abgesehen von den Gr??ssenunterschieden â€” der K??rper des Kalong ist ungef?¤hr40 Centimeter lang und hat eine Spannweite der Flughaut bis zu 150 Centimetern â€” sindnoch einige andere Unters chiede der Chiroptera frugivora und insectivora aufzustellen.Es ist bekannt, dass die Ern?¤hrung der Ghiropteren eine ganz verschiedene ist und zursystematischen Trennung in frucht- und insektenfressende Flattertiere gef??hrt hat. Dem-gem?¤ss sind auch die Z?¤hne verschieden; die Eckz?¤hne der Insectivora sind st?¤rker

undkr?¤ftiger gebaut als die der Frugivora, die Reibfl?¤chen der Backenz?¤hne bei den ersterenspitzh??ckerig, sehr scharf, bei den letzteren hingegen breit und stumpfh??ckerig. DasGebiss von Pteropus edulis geht aus folgender Zahnformel hervor: A 2 . 3 1 1 TTT" Ein weiteres Unterscheidungsmoment liegt in der Bekrallung der Finger. Beiallen Ghiropteren tragen s?¤mtliche Zehen der Hintergliedmafsen ziemlich starke N?¤gel.Von den Vordergliedmafsen besitzt bei den Flederm?¤usen nur der Daumen, bei den Ka-longs ausser diesem auch der Zeigefinger einen krallenartigen Nagel. W?¤hrend ferner bei Pteropus kein Schwanz vorhanden ist, auch die geringste,?¤usserlich bemerkbare Anlage desselben fehlt, haben die Flederm?¤use einen solchen, wennauch rudiment?¤rer Art. Was nun die Entwickelung betrifft, so scheint die ?œbereinstimmung zwischenden insekten- und fruchtfressenden Handfl??glern in dieser Beziehung ebenso gross zu



??? sein, wie die ?œbereinstimmung in der Gestalt. Darauf deuten die nachfolgenden An-gaben hin. Das von Java und den benachbarten Ivoralleninseln stammende, von Ende Juli bisEnde August erbeutete Material bietet ungef?¤hr 25 verschiedene Entwickelungsstufen, diezwar keine fortlaufende Serie bilden, sondern in der mittleren Periode der Entwickelungeine L??cke lassen, es dennoch aber erm??glichten, die Anlage und Umformung der wich-tigsten embryonalen N?¤hrorgane, des Dottersackes und der Placenta, zu erkennen. Der m??hevollen Erbeutung des Materiales entsprechend, unterlag auch dessen Kon-servierung einigen Schwierigkeiten. E??r die F?¤rbung und f??r Schnittserien allein geeignetwaren die in Spiritus und in M??LLER\'scher Fl??ssigkeit konservierten Uterussegmente; fastunbrauchbar erwiesen sich dagegen die in Salpeters?¤ure aufbewahrten. F??r die F?¤rbungder Pr?¤parate wurde teils Boraxcarmin, teils H?¤matoxylin nach B??hmer oder Alaun-carmin benutzt. Unter den bereits angef??hrten Verh?¤ltnissen konnte von einer Feststellung desAlters der Embryonen nicht die Rede sein. Zur Orientierung ??ber dasselbe muss ichmich beschr?¤nken, einzig und allein die Gr??ssenverh?¤ltnisse der Uterussegmente anzugeben. Da ich nur die sp?¤teren Entwickelungsstadien des Kalong bearbeitet und nurvergleichsweise junge Keimblasen ins Bereich meiner Untersuchungen gezogen habe, be-absichtige ich, eine genaue Beschreibung des ?¤ltesten Entwdckelungsstadiums vorauszu-schicken und darnach auf j??ngere Stadien zur??ckzugreifen, um Anlage und Umbildungder Eih?¤ute und der Placenta, ihre Lageverh?¤ltnisse zu einander und zum Embryo aus-einander zu setzen. 1. Das ?¤lteste Entwickelungsstadium. Uterus und F??tus. Das anscheinend ?¤lteste, das gr??sste der vorhandenen Uterussegmente (Fig. 7 u. 8)ist 7,5 Centimeter lang, 6 Centimeter breit und 5 Centimeter hoch. Die scheibenf??rmigePlacenta ist mesometral gelegen, ihre ?¤ussere Abgrenzung

(Fig. 7 R) eine sehr scharfeund besonders auff?¤llig gegen??ber der ??brigen, papierd??nn gewordenen Uteruswand. DieEr??ffnung derselben wurde vom Cervix uteri her an der antimesometralen Curvatur vor-genommen. An der gesammten, antiplacentar gelegenen Uteruswandung lagen die mit-einander verklebten Eih??llen derselben innig an (Fig. 8 Am, AlF\', Ut), mit Ausnahmeeiner kleinen Partie an der Einschnittstelle. Infolge dessen wurden die Eih??llen in Ge-meinschaft mit der Uteruswand l?¤ngs zerschnitten, so dass der Embryo freiliegt. Einek??nstliche Trennung der verschiedenen Embryonalh??llen ist allerdings mit wenig Schwierig-keiten zu bewirken; am Rande der Placenta weichen dieselben von der Mucosa uteri zu-



??? r??ck, und darauf ist eine weitere Trennung der Schicliten in Amnion und Allantois zubeobackten, wie wir sp?¤ter selien werden. Der Embryo ist weit vorgescliritten in der Entwickelung; seine K??rperformensind bereits in cliarakteristisclier Form v??llig ausgebildet. Er ist bedeckt von einer SchicktSchleim oder Eiweissgerinnsel. Die leicht abhebbare Epidermis ist hell- bis schwarz-braun gef?¤rbt, die Krallen sind hart, und in der Nacken- und R??ckengegend macht sichder erste Anflug von Haaren bemerkbar. Der K??rper ist stark gekr??mmt und hat eineL?¤nge von 8 Centimeter, eine Dicke und E??ckenbreite von ungef?¤hr 4,5 Centimeter. Dercharakteristisch gebildete Kopf ist zwischen die Vordergliedmafsen eingezogen, das Kinnder Brust angedr??ckt und von der Flughaut fast v??llig bedeckt; die hinteren Gliedmafsensind fest an den Leib angezogen. Die Bauchfl?¤che des Embryos ist genau gegen die Placenta gerichtet und derselbensehr nahe angelagert, w?¤hrend der R??cken antimesometral liegt. Der Kopf sieht nachdem Cervix uteri hin, w?¤hrend das K??rperende ovarialw?¤rts gerichtet ist. Der Nabelstrang (Fig. 7 u. 8 N) misst ungef?¤hr 5 Centimeter, ist 7 Millimeterdick und in drei Viertel bis ganzer Umdrehung von links nach rechts spiralig gewunden.Derselbe tritt etwas seitlich, n?¤her der Peripherie als dem Centrum der Placenta an die-selbe heran. Er ist scheidenartig umh??llt vom Amnion und enth?¤lt drei Arterien undzwei Venen; von diesen Gef?¤ssen kommen zwei Arterien als Arteriae umbilicales von derAllantois (Fig. 7 Allg), das Blut vom Embryo in die Placenta f??hrend, w?¤hrend in einerVene, Vena umbilicalis, das Blut zur Frucht zur??ckfliesst; eine Arterie und eine Veneentfallen auf den Dottersack, n?¤mlich die Vena und Arteria omphalo-mesenterica. Allantois-gang und Dottersackkanal sind zur??ckgebildet und als Lumina in der Nabelschnur nichtmehr nachzuweisen. Nach Durchschneidung des Nabelstranges und Abhebung des Embryos wurden dieEih?¤ute, welche der

Uteruswand am nicht placentaren Teile anhafteten, vom Randeder Placenta aus durchschnitten. Im Bereiche der letzteren, vom Rande ungef?¤hr einenCentimeter entfernt, ist die Trennung der in der ??brigen Ausdehnung miteinander ver-l??teten Eih??llen, Amnion und Allantois, zu beobachten (Fig, 7). Das Amnion stellt eine geschlossene Blase von ziemlich d??nner, durchscheinenderWandung dar. Vom K??rper des Embryos ist dasselbe durch seinen Inhalt, den Liquoramnii, abgedr?¤ngt worden und hat sich im dorsalen Bereiche des Embryos dem anti-mesometral gelegenen (soliden) Teile der Allantois angelegt (Fig. 8 Am). Nach der Bauch-seite des Embryos zu, am Rande der Placenta, l??st sich das Amnion von der Allantois(Fig. 8). Am Hautnabel ist das Amnion mit dem Bauche des Embryos verbunden. Die Allantois l?¤sst einen Hohlraum nur in geringer Ausdehnung erkennen; indiesem ?¤ltesten Stadium betr?¤gt der Durchmesser des im Bereiche des Nabelstranges ge-legenen Lumens ungef?¤hr 1,5 Centimeter (Fig. 8 Allh). Vom Rande des Hohlraumes anist die placentar gelegene ?¤ussere Wand der inneren angel??tet, doch so, dass mikroskopisch k



??? beide Wandungen noch deutlich voneinander zu unterscheiden sind (Fig. 8 All\'). DieAllantois ist an der gesammten konkaven Fl?¤che der Placenta innig mit ihr verbunden.Am Eande derselben h??rt die Doppelwandigkeit der Allantois auf, sie ist weiterhin imvollen Eikugelumfange zu verfolgen als einfache, solide Platte, der nach innen das Amnionanliegt (Fig. 8 All\'\'). Die Vaskularisation der Allantois ist in Anbetracht ihrer Funktion, die Ern?¤hrungdes Embryos von der Placenta aus zu vermitteln, eine sehr bedeutende. Diesem Placentar-kreislaufe dienen zwei starke arterielle Gef?¤sse (mit sehr starker aus Quer- und L?¤ngs-fasern bestehender Muskelhaut [Fig. 7 Allg]), die nach ihrem Austritte aus dem Nabel-strange sich sofort dichotomisch verteilen, und ferner eine weite Vene, die sich zuerst inzwei Haupt?¤ste gabelt, um dann in weiterer Verzweigung den Arterien auf ihrem cha-rakteristischen Verlaufe zu folgen. Dottersack. In dem oben beschriebenen exoembryonalen, an der Placenta gelegenen Hohlr?¤ume(Fig. 8 Ex), gebildet durch Auseinanderweichen der im ??brigen Verlaufe verl??teten Ei-h??llen, Amnion und Allantois, ist der Dotter sack (Fig. 7, 8 und 6, D) gelegen. DiesOrgan macht seiner Natur nach einen sonderbaren Eindruck und seine Deutung war miteinigen Schwierigkeiten verkn??pft, die noch erh??ht wurden durch den Mangel jener Ent-wickelungsstufen, in welche der Beginn der Umbildung dieser Eih??lle f?¤llt. Ein einzigerUterus (in Fig. 6 abgebildet) gab dar??ber Aufschluss, und es wurde mit Sicherheit seineNatur als Dottersack erkannt. Derselbe hat allerdings eine bedeutende, bisher wohl kaumbeobachtete Umwandlung erfahren: er stellt ein solides Gebilde dar, das auf den erstenBlick den Eindruck von dr??sigem Gewebe macht. Seine Gestalt ist scheibenf??rmig, un-regelm?¤ssig rundlich, von grau-weisser Farbe. Bei sehr m??rber, br??ckeliger Konsistenzist bereits makroskopisch ein lappiger Bau zu erkennen. Der Durchmesser betr?¤gt un-gef?¤hr SYa Centimeter,

die Dicke in der Mitte Vg Centimeter, die nach den E?¤ndern zuallm?¤hlich sich verj??ngt. Die Lage des Dottersackes (Fig. 7 u. 8) in dem exoembryonalen Eaume ist nichtkonzentrisch: das Gebilde ist an seiner Peripherie mit dem Nabelstrange verbunden,beiderseitig umgreifen denselben lappige Forts?¤tze, f??llen aber den Llohlraum auf dieserSeite nicht v??llig aus. Anders liegen die Verh?¤ltnisse an der entgegengesetzten Seite,hier f??llt das Organ die H??hlung vollst?¤ndig aus, ja es sind sogar, augenscheinlich in-folge Eaummangels, die E?¤nder umgeschlagen und ??bereinander gefaltet, und zwar nachder konkaven Fl?¤che zu. Seine Lage zum Embryo ist eine einseitige und zwar linksvon demselben, gegen dessen Kopf hin gerichtet. Auf einem Querschnitte durch denDottersack ist die lappige Natur desselben zu erkennen; im Centrum, gewissermafsen einGer??st darstellend, liegt ein Bindegewebsstrang, der Gef?¤sse f??hrt. Ein Lumen, eine



??? Dottersacldi??lile ist iiicht vorhanden, auch nicht mehr im Dottersackstiele. Auf Quer-schnitten desselben sind zwei Gef?¤sse, ein arterielles und ein ven??ses zu finden. Um den Bau des Dottersackkuchens festzustellen, wurde ein St??ck desselben nebstNabelstrang und anhaftenden Teilen von Amnion und Allantois abgel??st, gef?¤rbt und pa-rallel dem Nabelstrang in Schnitte zerlegt. Auf diesen Schnitten sind zwei Zellformenzu unterscheiden: grossblasige, blasse Zellen mit vollen, runden Kernen, die hier und danoch Mitosen erkennen lassen, hegen in kleinen H?¤ufchen zusammen; dLse sind begrenztvon spindelf??rmigen, durch gegenseitigen Druck abgeplatteten Zellen, in ein-, seltenermehrschichtiger Lage. Erstere sind offenbar anzusehen als Entodermzellen, letztere alsZellen des Mesoderms. Die auf diese Weise gebildeten L?¤ppchen legen sich \'zu gr??sserenLappen zusammen, die ebenfalls von mehrschichtigem Mesoderm umgeben sind, Ls, weilfreier liegend, mehr kubische bis cylindrische Form hat. Hierdurch entsteht ein dr??sen-artiges System von Lobi, die an der Basis und zum Teil auch an ihren Seitenfl?¤chenuntereinander zusammenh?¤ngen. In den Schnitten sind im Centrum des Organes bis andessen Spitze gr??ssere Gef?¤sse in Quer- und Tangentialschnitten getroffen. Placenta. Die deciduate Placenta ist scheibenf??rmig, discoidal und liegt mesometral. In dem untersuchten ?¤ltesten Stadium hat dieselbe einen Durchmesser von ungef?¤hr 5 und eine Dicke von VI, Centimetern. Nach den R?¤ndern zu verj??ngt sich dieselbe sehr allm?¤hlich und geht in die papierd??nn gewordene Uteruswand ??ber (Fig. 8 P). Vom Mesometrium aus treten zwei starke Gef?¤sse, eine Arterie und eine Vene, an die Pla-centa heran. In einem durch das Centrum gef??hrten halbmondf??rmigen Querschnitt der Placentazeigt dieselbe einen auff?¤lligen, radi?¤r streifigen Bau. Durch zwei tiefe Riffe ist dieselbein drei ziemlich gleiche Teile getrennt; in den Buchten verlaufen sehr starke Gef?¤sse

derAllantois und senden von hier aus ihre ?„ste in die Placenta hinein. Der mikroskopische Befund der Placenta ist folgender: der Uteruswand, die sichzusammensetzt aus Serosa, ?¤usserer circul?¤rer und innerer longitudinaler Muskelschichtlegt sich ohne besondere Abhebung die Placenta an. Nach der Verschiedenheit der Ge-f?¤sse kann man drei Schichten an ihr beobachten: eine ?¤ussere mit vielen, sehr weitenl?¤ngs- und quergeschnittenen Gef?¤ssen, welche die erste Verzweigung der vom Mesome-trium aus eintretenden m??tterlichen Arterie darstellt. Von dieser Schicht gehen starkgewundene, kapillare Gef?¤sszweige ab, die sich radi?¤r anordnen und untereinander ana-stomosieren. Durch Vereinigung der radi?¤ren Kapillaren wird die dritte, zu innerst ge-legene Schicht der Placenta dargestellt. In die L??cken dieses Gef?¤ssbalkenger??stes hineinist das Chorion in soliden Str?¤ngen gewuchert, dem sp?¤ter die Allantois mit Gef?¤ssengefolgt ist. Die Zotten liegen zwischen den radi?¤ren Kapillaren, stellen gleichsam deren 42 Selenka, Entwickelungsgeschichte. V. 2.



??? Ger??st dar, folgen ihrem Verlaufe und ver?¤steln sich wie diese, dringen jedoch nicht ganzbis zur ?¤usseren Schicht der weiten Gef?¤sse vor. Uterindr??sen waren im Bereiche der Placentascheibe nicht vorhanden, eine That-sache, die nicht auff?¤llt bei der fr??hen Umbildung der zur Placenta bestimmten Schleim-hautpartie des Uterus. Ich werde auf diese Verh?¤ltnisse sp?¤ter zur??ckkommen. Genauere Untersuchungen der einzelnen Schichten ergaben folgendes: 1. Innerste Schicht. Dies Gef?¤ssbalkenwerk, subchoriale Stratum (siehe auchFig. 4) ist begrenzt von spindelf??rmigen Zellen, den Endothelien. Diese bilden keineabgeschlossene Wandung, nach ihrem vereinzelten, l??ckenhaften Auftreten auf L?¤ngs-schnitten ist die Schicht als ein Maschenwerk von Endothelien anzusehen. Denselbenschliesst sich eine Schicht grossblasiger, dichtgelagerter, durch gegenseitigen Druck polye-drisch gewordener Zellen an. Die Zellleiber sind blass, die Kerne jedoch sehr dunkelgef?¤rbt und gross. Diese Zellen sind ohne Zweifel aufzufassen als modifizierte Binde-gewebszellen, entstanden durch Umbildung des ehedem interglandul?¤ren Bindegewebesder Uterinschleimhaut. Der Bindegewebsschicht legt sich, die Verbindung des m??tterlichen mit dem f??talenGewebe herstellend, ein ein- oder mehrschichtiges Lager von Ektodermzellen sehrinnig an. Die Form dieser Zellen ist kubisch bis niedrig-cylindrisch, ihr Zellleib, wennauch, nach F?¤rbung mit H?¤matoxylin, blasser als die sehr stark tingierten Kerne, ist dochvon dunklerer F?¤rbung als der der Bindegewebszellen; diese kompaktere Ektodermzellen-schicht tritt infolge dessen sofort hervor. Von dieser Zellschicht sind infolge von Schrumpfungen die Allantoiszotten(Fig. 4) zur??ckgetreten. Dieselben liegen eigentlich den anf?¤nglich soliden Ektoderm-wucherungen fest an; sie h??hlen die letzteren durch Einwucherung aus, und die f??talenBlutgef?¤sse werden dadurch in die materne Placenta eingef??hrt. Uterusepithel ist an der innersten Schicht,

dem subchorialen Stratum der Pla-centa nicht aufzufinden, dasselbe ging offenbar zu Grunde w?¤hrend der fr??hzeitigen Um-bildung der Uterusschleimhaut und verschwand mit der Degeneration der Schleimhaut-dr??sen im Bereiche der zuk??nftigen Placenta, wie bereits hervorgehoben. 2. Die zweite Schicht bildet die Gef?¤sszone kapill?¤rer Natur. Ihren radi?¤rangeordneten Kapillaren fehlt der Endothelbelag vollst?¤ndig, die Begrenzung bilden viel-mehr die schon erw?¤hnten, dickleibigen Bindegewebszellen in ein- oder zweischichtigerLage. Diesen liegt dann eng das Gewebe embryonalen Ursprunges an; dasselbe reichtnicht bis zum ?¤usseren Eande der Kapillaren, sondern nur bis ungef?¤hr drei Viertelnderen L?¤nge. Von da an verlieren die Radi?¤rgef?¤sse ihren kapillaren Charakter, ihreLumina werden weiter und die Entfernungen zwischen den einzelnen Gef?¤ssen gr??sser.Die L??cken werden ausgef??llt von Conglomeraten der oben genannten Bindegewebszellen.



??? Die zu beobaclitenden Kernteilungsfiguren dieser Zellen deuten auf die Wichtigkeit der-selben bei der Bildung der Kapillaren hin. 3. Die dritte Schicht, der Muscularis anliegend, bietet keine irgendwie wichtigenBesonderheiten. In einer Schicht lockeren, weitmaschigen Bindegewebes sind Gef?¤sse ein-gelagert mit grossem, weiten Lumen; ihre Wandungen haben einen kontinuierlichen En-dothelbelag, um die sich eine stark entwickelte Muscularis anlegt. IL Anlage nnd UmMIdnng yon Dottersack, Allantois und Placenta. Dottersack. I. Die kleinste der van mir untersuchten Eikammern ist 10 Millimeter lang und7 Millimeter dick; sie wurde in toto gef?¤rbt in B??hmer\'s H?¤matoxylin. Die Medulla desEmbryos ist noch offen, die C??loms?¤cke zeigen weites Lumen. Der Dottersack stellt sich als eine Blase von ovaler Form dar; sein Ento-derm hatte sich demjenigen Teile des Chorions angelegt, der antimesometral liegt undin keine Verbindung mit der Placenta tritt, ist aber durch die erfolgte ??mwachsung mitMesoderm, infolge Wucherung der Mesoderms?¤cke, vom Ektoderm wieder abgedr?¤ngt.Durch die Mesodermschicht ist auch die Versorgung des Dottersackes mit Gef?¤ssen erfolgt.Ein Sinus terminalis, Abschluss der Gef?¤sse in einer Randzone, ist nicht vorhanden, dadas Mesoderm sich bereits ??ber die volle Entodermblase ausgebreitet hat. In diesem Stadium ist noch keine Spur von Anlage der Allantois vorhanden.Das Amnion ist geschlossen, auch in den Querschnitten des Schwanzteiles des Embryoszeigen sich die amniotischen Scheiden verl??tet. Der Embryo selbst erscheint in dieserSerie quer geschnitten. 2. In einem etwas weiter entwickelten Stadium, in dem die Eikammer ungef?¤hrII Millimeter lang und 9 Millimeter breit und hoch ist, erschien die Allantois in ihrerersten Anlage als kleiner H??cker des mittleren Keimblattes, mit dem sich das visceraleBlatt des Entoderms ausst??lpt. 3. In den n?¤chstgr??sseren ??terussegmenten zeigte sich die Allantois in fort-w?¤hrender

Gr??ssenzunahme, w?¤hrend der Dottersack seine im ersten Stadium beschrie-benen Verh?¤ltnisse beibehielt. Die Allantois hat die embryonale Leibesh??hle verlassen,nimmt im Exoc??lom, zwischen Dottersack und Amnion fortwuchernd, an Ausdehnung zuund erreicht das Chorion, an dessen Innenfl?¤che sie sich anlegt. Der Blutgef?¤ssreichtumder Allantois ist bereits fr??h ein grosser, besonders an der ?¤usseren Fl?¤che, mit welchersie an die ser??se H??lle zu liegen kommt, um in deren solide Zotten mit blutgef?¤ssf??hren-den Forts?¤tzen hineinzuwuchern.



??? 4. In einem Stadium der Entwickelung, dessen Gr??sse 14,5 : 12,5 Millimeter war(abgebildet in Fig. 1 und 2), wurde die Uteruswand abpr?¤pariert, so dass die beclier-f??rmige Placenta frei lag. Nicht ohne Schwierigkeiten war die letztere abzul??sen unddie Eikugel frei zu legen, deren ?¤usserste H??lle, das Chorion, die ??brigen Eih??llenund den Embryo u.mgab; der Teil desselben, der der Placenta nicht anliegt, ist v??lliggef?¤sslos. Das Gr??ssenverh?¤ltnis von Allantois und Dotter sack ist ungef?¤hr 1:3;erstere zeigt sich auf ihrer Oberfl?¤che dicht besetzt mit Zotten. An den E?¤ndern derbeiden Eih??llen, die im ??brigen keine innige Ber??hrung eingehen, streicht das Chorionfrei ??ber den Zwischenraum beider hinweg (Fig. 1 und 2 All, D, Ch). In einer backsch??sself??rmigen Einst??lpung des Dottersackes liegt der Embryo,5 Milhmeter lang, umgelegt auf die linke Seite, den Kopf in den Dottersack eingedr??ckt;die R??ckenfi?¤che ist gekr??mmt, die Anlage der Vorderextremit?¤ten ist deutlich entwickelt,die Hinterextremit?¤ten sind erst angedeutet. Das Schwanzende ist stark gekr??m-mt undumfasst den Allantoisstiel. Das Amnion liegt dem K??rper des Embryos dicht an. 5. Ein bedeutend ver?¤ndertes Bild bietet ein weiteres Stadium von 21 MillimeterL?¤nge und 15 Millimeter Breite. Der Versuch, die Eikugel in ?¤hnlicher Weise heraus-zupr?¤parieren aus der Placentakammer wie im vorigen Stadium, gelingt nur zum Teil.Das Lumen der Allantois ist nicht gr??sser geworden, allein dieselbe ist vom Eandeaus als solide Platte gewuchert und hat den Dottersack vollst?¤ndig von demChorion abgedr?¤ngt, womit ein vollkugeliges Allantochorion gebildetwird. Der Prozess kann leicht von statten gehen, da der Dottersack keine Blutgef?¤ssef??hrenden Zotten in die Wucherungen des Chorions bildet, an der Ern?¤hrung des F??tusvon der Geb?¤rmutter aus nicht teilnimmt. Das Dottersacklumen ist kleiner g-eworden, o ^ seine Form birnf??rmig, und es ist anzunehmen, dass mit

Umwucherung des Dottersackesdurch die Allantois des ersteren regressive Metamorphose beginnt. Bereits im vorigen, besser aber noch in diesem Entwickelungsstadium ist der Ver-lauf der Gef?¤sse von Allantois und Dottersack zu verfolgen. Direkt vom Allantoisstieltreten zwei arterielle Hauptst?¤mme an die Allantois heran, auf der sie sich wieder in jezwei Zweige verteilen; mit den beiden arteriellen LIauptst?¤mmen tritt eine Vene aus demAllantoisnabel heraus, die sp?¤ter, in vier ?„ste geteilt, mit den Arterien verl?¤uft und sichverzweigt. â€” Am Dottersack sind ??berhaupt nur zwei Hauptgef?¤ssst?¤mme zu beobachten,die sich strahlenf??rmig auf dem Dottersacke verzweigen, eine Arterie und eine Vene. 6. Ein ann?¤hernd gleichgrosses Uterussegment, 23 Millimeter lang, 15 Millimeterdick (konserviert in M??LLER\'scher Fl??ssigkeit, gef?¤rbt in Alauncarmin), ist in einer Serie"^on ungef?¤hr 280 Schnitten enthalten; die Schnittrichtung liegt in der Fl?¤che des Meso-metriums. Wie in allen j??ngeren Stadien, so hat auch in diesem in der Hauptsache derDottersack (Fig. 3 D Taf. XLII) seine Lage noch gegen??ber der Placenta, dorsalvom Embryo. Mit der Gr??ssenzunahme desselben geht Hand in Hand eine Abnahme des



??? Dottersacklumens, gleichzeitig flacht sich aber auch die Allantois (Fig. 3 All ders. Tafel)wieder stark ab. In einigen Pr?¤paraten dieser Serie ist, in geringer Entfernung vomAllantoisstiel, eine Strecke der Allantois als solide Bildung zu erkennen; ihre Wand istsehr verdickt und gef?¤ssreich und senkt sich tiefer in die Placenta ein. An dieser Stelleist der Dottersack, aus seiner urspr??nglich antiplacent?¤ren Lagerung seithch verschoben,in die N?¤he der Allantois gebracht. Diese Ver?¤nderungen spielen sich linkerseits vomEmbryo ab. Obwohl der Dottersack kleiner geworden ist, erh?¤lt sich doch sein Blut-gef?¤ssreichtum in der urspr??ngHchen F??lle. Die zusammengefalteten Wandungen dessel-ben zeigen sich an einzelnen blutgef?¤ssreichen Stellen verdickt. â€” Das Amnion liegtdem K??rper des Embryos nicht mehr dicht an. Von dieser Periode der Entwickelung an sind ganz bedeutende Umwandlungen desDottersackes anzunehmen. Einmal wird derselbe durch Wachstum des Embryos unddurch Abnahme seines Lumens passiv aus der ehedem dorsalen embryonalen Lage aufdie linke beziehungsweise Bauchseite des Embryos verschoben, und weiterhin falten sichdie Dottersackwandungen, ?¤hnlich wie beim losen Zusammenballen eines Tuches, so dasssie in innigen Konnex treten. Wichtig und bemerkenswert ist dabei, dass die Degene-ration des Organes sich nicht mit auf seine Vaskularisation erstreckt, \' im Gegenteil h?¤ltdie Erweiterung der Gef?¤sse ziemlich gleichen Schritt mit derjenigen in der Allantois.Durch den Druck des mit Fruchtwasser sich f??llenden Amnions wird der gefaltete Dotter-sack platt gedr??ckt. Auf diesen Prozess der Degeneration des Dottersackes folgt eineAVucherung der zelligen Elemente des Organes, deren Beginn in einem Pr?¤parate, demAlter der Gravidit?¤t nach im n?¤chsten nach dem zuletzt beschriebenen, gefunden wurde. 7. Das Uterussegment dieses n?¤chsten Stadiums misst nur 2,3 Centi-meter in der L?¤nge und 1,9 Centimeter in der

Dicke, ist also kaum gr??sser als das letzt-beschriebene, und trotzdem ist die Entwickelung auffallend weit vorgeschritten (abgebildetin Figur 6). Die Placenta ist abgeflacht und hat sich in ihrer ganzen Ausdehnungan die ??teruswand angelegt, w?¤hrend sie im vorigen Stadium noch deutlich becher-f??rmig war. Das Amnion liegt, am Hautnabel angeheftet, weit gefaltet, locker umden Embryo herum. Der Embryo ist relativ sehr gross, seine Lage auch hier diegleiche wie in j??ngeren Stadien, mit der Bauchseite der Placenta zugekehrt. Der Kopfzeigt bereits seine charakteristischen Formen und ist durch starke Kr??mmung des Nackensdicht an die Brust angezogen; die Gliedmafsen sind deutlich gegliedert, es sind vordereund hintere Extremit?¤ten mit der weit entwickelten Flughaut verbunden, ebenso auch die-einzelnen Phalangen besonders der Vordergliedmafsen. Der K??rper des Embryos hat inseiner hochgradig gekr??mmten Lage eine L?¤nge von 1,6 Centimeter und eine Dicke vonungef?¤hr 1 Centimeter; der Nabelstrang ist 5 Millimeter lang. â€” Chorion und Al-lantois liegen in der vollen Ausdehnung der Innenfl?¤che des Uterus (Fig. 6) an. DieBlasenform der letzteren ist fast g?¤nzHch geschwunden, ihre H??hlung nur noch im Be-



??? reiclie der Placenta vorhanden. Die Gef?¤ssverteilung auf derselben ist in der bereitsbeschriebenen charakteristischen Weise zu erkennen. Der Dottersack (Fig. 6 D) ist zum Teil an der ventralen Seite des Embryos,zum gr??sseren Teile aber noch linksseitig von demselben gelegen, ist flach gedr??ckt undhat einen Durchmesser von ungef?¤hr 1 Centimeter. An Innen- und Aussenfl?¤che desDottersackes sind flachgedr??ckte, ??bereinander gelegte Falten zu finden, und aus densel-ben ist, obwohl das Organ durch Zellwucherungen bereits festere Konsistenz und lappigen,dr??senartigen Bau angenommen hat, die Art der Umbildung zu erkl?¤ren. Dieselbe hatnoch nicht gleichm?¤ssig am ganzen Organ begonnen, wie einzelne tiefe Buchten, beson-ders aber sehr d??nne Stellen unter den Falten schliessen lassen. In der weiteren Entwickelung nimmt dann der Dottersack gleichm?¤ssig an derWucherung teil, zugleich aber wird der Gr??ssenzunahme, der Ausbreitung desselben eineGrenze gesetzt durch Yerl??tung von Amnion und Allantois. Durch seinen Inhalt wirddas Amnion mehr und mehr ausgedehnt und kommt an den soliden Teil der Allantoiszu liegen, und beide Eih??llen verkleben dann miteinander, mit Ausnahme des Teiles, deran der Placenta liegt. In deren Bereiche wird damit eine vollst?¤ndig abgeschlosseneH??hlung, die also vom Amnion und der inneren Allantoiswand begrenzt wird, hergestellt,und der in der Umwandlung begriffene Dotter sack wird darin eingeschlossen. 8. In Anbetracht dieser Verh?¤ltnisse finden wir dann auch bereits im folgendenStadium der Entwickelung den Dottersack etwas modifiziert. Der Embryo ist hier sehrviel,weiter entwickelt, das Uterussegment 4,3 Centimeter hoch und 3,1 Centimeter dick.Da abgesehen von der Gr??sse dieses von dem untersuchten ?¤ltesten Entwickelungsstadium,das eingangs ausf??hrlich abgehandelt worden ist, im Befunde wenig abweicht, so willich mich auch ausf??hrlich nicht darauf einlassen. Der Dottersack hat an Breite

undDicke zugenommen, und da die Ausdehnung desselben an der linken Seite des Embryosdurch Abschluss des Exoc??loms ein Hindernis findet, haben sich die R?¤nder umgeschlagenund ??bereinander gelegt. Der gegen??berliegende Rand, der am Nabelstrang liegt, hatf??r seine Ausbreitung Platz und umgreift den Funiculus mit einem linken und einemrechten Lappen (Fig. 7). In diesem Zustande verharrt nun der merkw??rdig umgebildete Dottersack bis zumSchluss der Gravidit?¤t, wie viele der ?¤lteren, in der Gr??sse wenig differierenden Uterus-segmente zeigen. Welchen Zweck eine solch auff?¤llige, bedeutende Umwandlung desOrganes haben kann, ob und was f??r eine Funktion demselben zuf?¤llt, ist allerdingskaum erkl?¤rlich; dass er aber physiologisch eine wichtige Rolle spielt, darf wohl ver-mutet werden.



??? Placenta. Die deciduate, discoidale Placenta von Pteropus edulis ist bereits in den fr??hestenStadien, voraussichtlich noch ehe das Ei sich anlegt, in einem hohen Grade vorgebildet.Sie ist geformt wie ein rundlicher Becher (Figur 5), der ziemlich weit geschlossenist, dessen Wandungen von der ??teruswand abgehoben und nur an einer kurzen, meso-metral gelegenen Strecke mit ihr verbunden sind; an dieser Stelle treten die Blutgef?¤ssevom Mesometrium her in die materne Placenta ein. Der dieser Anheftungsstelle geradeentgegengesetzte Pol der Becher-Placenta ist der nicht geschlossene Teil derselben; derRand ist rissig, gezackt, zum Teil ??bereinander gefaltet und sehr verd??nnt. Die Dickeder AVand nimmt allm?¤hlich zu bis zur erw?¤hnten stielartigen Anheftung der Placenta andie Mucosa uteri. Mikroskopisch zeigt dieser zur m??tterlichen Placenta umgewandelte Teil derUterusschleimhaut folgendes: auf den ersten Blick f?¤llt der fast vollst?¤ndige Mangel anUterindr??sen auf, selbst in den tiefsten Partien sind dieselben degeneriert. W?¤hrend derPlacentation ist auch das Uterusepithel vermutlich zu Grunde gegangen. Dieser Degene-rationsprozess f??hrt indirekt zu einer gleich n?¤her zu beschreibenden Neubildung vonGef?¤ssen. In dem auf Seite 225 beschriebenen ersten Uterussegment ist die Verbindung desEmbryos mit der Placenta durch Bildung solider Zotten der Serosa erfolgt. Die makro-skopischen Verh?¤ltnisse sind die oben beschriebenen und erhalten sich mit wenig Modi-fikationen bis zum sechsten Stadium. Mit dem fortschreitenden Wachstume der Keimblasedieser Stadien flacht sich die Becherform der Placenta mehr und mehr ab, die ?–ffnungdes einen Poles wird immer gr??sser und die am entgegengesetzten Pole gelegene stiel-artige Verbindung der Placenta mit der Uteruswand allm?¤hlich breiter. Der Bau der Placenta in diesen ersten sechs Stadien ist ein deutlich zwei-schichtiger (Fig. 3 und 4). Eine weitmaschige Bindegewebsschicht mit sehr

vielengrossen, starkwandigen Gef?¤ssen bildet der Becher - Placenta ?¤ussere Schicht, die in denPlacentastiel ??bergeht, in welchem die Zahl und Weite der Gef?¤sse noch auff?¤lligerwird. Dieser Schicht lehnt sich die zweite innere an, ein Balkenwerk von Gef?¤ssenmit engem Lumen, die direkt am Chorion sich ein Weniges erweitern. Die R?¤umezwischen den Gef?¤ssen werden ausgef??llt von dickleibigen Bindegewebszellen (Fig. 4 B),vermutlich hervorgegangen aus den zellul?¤ren, bindegewebigen Elementen der Mucosauteri, dem Teile derselben, der sich fr??hzeitig umbildet. Die Endothel-Begrenzungdieser Gef?¤sse ist eine vollst?¤ndige und zu verfolgen bis zum ?œbergange in die Gef?¤sseder peripheren Schicht. In diesem Bereiche sind solide Sprossen von Endothelien zubeobachten, keilf??rmige Zellconglomerate, die nach meinen Pr?¤paraten schliessen lassen,dass die Bildung der inneren Zone der Placenta ausgeht von den ?¤usseren weitlumia-en



??? Gef?¤ssen. Dieser Prozess reicht ungef?¤hr bis zu dem auf Seite 226 beschriebenen sechstenStadium. Es h??rt dann die Neubildung von Gef?¤ssen durch Endothelwucherungen auf. Das Chorion, das sich an dies Gef?¤ssbalkenwerk anlegt, wuchert mit solidenZellstr?¤ngen (Fig. 4 Ch) zwischen dasselbe ein, so dass drei Zellschichten die Begrenzungdieser Gef?¤ssbahnen bilden: Endothel, dickleibige Bindegewebszellen und Ektodermzellendes Chorions. In die Schl?¤uche des letzteren dringen dann Blutgef?¤sse f??hrende Binde-gewebszotten der Allantois ein. Nachdem nun allm?¤hliche Abflachung der Placenta mit dem Wachstum der Em-bryonalanlage erfolgt und dieselbe mit der ??teruswand durch Verbreiterung des Stielesin der vollen Ausdehnung verbunden ist, beginnt ein neuer Bildungsprozess. Die Zotten,die in den ersten Stadien nur sehr langsam in die m??tterliche Placenta eingedrungen unddabei das Gef?¤ssnetzwerk gestreckt haben, beginnen im siebenten, auf Seite 227 beschrie-benen Stadium weiter in die Tiefe zu wuchern. Das zwischen den Gef?¤ssen befindlicheSystem von modifizierten Bindegewebszellen hat sich durch Zellteilung vergr??ssert und hatmit dem Dickenwachstum der Placenta die Begrenzung von Gef?¤ssbahnen ??bernehmenm??ssen zur Verbindung des subchorialen Gef?¤ssnetzes mit der peripheren Gef?¤ssschicht.Es ist zwischen beiden damit eine neue Zone von unregelm?¤ssig gewundenen Gef?¤ssbahnenentstanden, die aber nicht mehr von Endothelzellen begrenzt werden. Strahlenartig dringendie embryonalen Zotten zwischen diesen Kapillaren vor und ordnen sie radi?¤r an. Vondiesem Stadium an beh?¤lt die Placenta ihren nunmehr dreischichtigen Bau, nimmt weiter-hin nur an Dicke fortw?¤hrend zu. â€” Der Befund des ?¤ltesten, im Anfang beschriebenentr?¤chtigen Uterus zeigte ja die gleichen Verh?¤ltnisse, auf die ich an dieser Stelle noch-mals hinweisen m??chte. Sdihissbetraclitung. Die Resultate der Untersuchungen von

Pteropus edulis, die aus den vorhergehen-den Darstellungen zu ziehen sind, m??gen kurz in folgendem zusammen gefasst sein. Die Eikugel legt sich mit ihrer Serosa der discoidalen, deciduaten Placenta an;dieselbe ist gebildet durch eingreifende Ver?¤nderungen der Uterusschleimhaut, wie Dege-neration der Schleimhautdr??sen und des Uterusepitheles und Neubildung von mehreren,anf?¤nglich zwei Schichten von Gef?¤ssen. Die Placenta nimmt dabei eine Becherform an^die durch einen kurzen Stiel an der Uteruswand befestigt ist; peripher liegt eine Schichtgrosser weiter Gef?¤sse, von deren Endothel aus durch Wucherung solider Zellstr?¤ngesich ein gewundenes, am Eande der Placenta abschliessendes Gef?¤ssbalkenwerk kapill?¤rerNatur bildet. In sp?¤teren Stadien plattet sich die Placenta langsam aber betr?¤chtlich ab,so dass sp?¤ter ihr Stiel verschwunden und sie vollst?¤ndig an die Uteruswand angelegtist. W?¤hrenddem hat sie aber auch an Dicke zugenommen, und es hat sich eine neue



??? ScMclit von Gef?¤ssen, zwischen den oben erw?¤hnten gelegen, gebildet, die radi?¤r an-geordnet sind. Bei dieser Neubildung sind in hervorragender Weise modifizierte Binde-gewebszellen der Mucosa uteri beteiligt, die die alleinige Begrenzung der Kapillaren??bernehmen. Wir sahen aus den obigen Darstellungen, dass die embryonalen Zotten anf?¤nglichnicht weit in die Tiefe der Placenta eindringen; erst in der Zeit der Neubildung derdritten Zwischenschicht von Gef?¤ssen nehmen auch die Zotten th?¤tigen xinteil daran, in-dem sie durch st?¤rkeres Wachstum und Vordringen in die Tiefe die Streckung und radien-f??rmige Anordnung der Gef?¤sse dieser Schicht bewirken. Die Ectoderm-Zotten des Chorions werden in sp?¤teren Stadien, nachdem die Al-lantois sich gebildet hat, durch deren bindegewebige Wucherungen mit Blutgef?¤ssen ver-sorgt. Ehe dies geschieht, liegt in weitem Umfange des Chorions diesem der vollblasige,fr??hzeitig stark vaskularisierte Dottersack an, ohne aber Gef?¤sse in dasselbe abzugeben.Dies ??bernimmt vielmehr allein die Allantois; aus dem C??lom herausgetreten, wuchertsie zwischen Amnion und Dottersack an das Chorion heran, legt sich an dasselbe zuerstnur im Bereiche der Placenta an, um aber sp?¤ter durch Wucherung als solide Platte umden Dottersack herum, ihn vom Chorion abdr?¤ngend, mit demselben zum vollen Kugel-umfange sich zu verbinden. Damit ist ein geschlossenes Allanto-Chorion gebildet. Abgesehen von der Verkleinerung ihrer H??hlung und der sp?¤teren Verl??tung mitdem sich ausdehnenden Amnion erleidet die Allantois weitere Ver?¤nderungen nicht. Be-deutenden Umwandlungen hingegen wird der Dottersack unterworfen. Mit der Gr??ssen-zunahme des Embryos und der Ausdehnung des Amnions f?¤llt der Dottersack, unterErhaltung seiner starken Vaskularisation, zusammen. Das Amnion dr?¤ngt ihn auf diehnke Seite des Embryos und allm?¤hlich immer mehr an die Bauchseite desselben, n?¤heran die

Placenta heran. Schliesslich, nachdem das A^mnion sich v??llig ausgedehnt, an dieAllantois sich angelegt hat und mit ihr verl??tet ist, mit Ausnahme des Placentarbereiches,liegt er, sehr faltig zusammen gefallen, in diesem R?¤ume zwischen Allantois und Amnion.Die Zellen der beiden Bl?¤tter des Dottersackes, des Entoderms und Mesoderms, beginnennun zu wuchern, und es entsteht ein solides, gelapptes Gebilde von dr??senartigem An-sehen, dessen Gef?¤sse im Inneren verlaufen. An den R?¤ndern faltet es sich saumartiginfolge Raummangels um, an der entgegengesetzten Seite umfasst es den Funiculus. EinLumen des Dottersackes ist nach dieser Umbildung nicht mehr vorhanden, auch in seinemStiele nicht. Histologisch sind in meinen Pr?¤paraten die Zellen nach ihrem Urspr??ngedifferenziert: die des Entoderms grosse, runde Zellen von hellerer Tinktion im Centrumder L?¤ppchen, die des Mesoderms platt-gedr??ckte, spindelf??rmige, durch Carmin dunklergef?¤rbte Zellen, randst?¤ndig die L?¤ppchen begrenzend. Mit dem Wachstume des Embryos schreitet auch die des Dottersackes bis zumEnde der Gravidit?¤t fort; im ?¤ltesten Stadium trat mir dies ehemals morphologisch, wiejetzt noch physiologisch r?¤tselhafte Organ in dieser Gestalt zu Tage. Selenka, Entwickelnngsgeschiclite. V. 2. 1



??? Litteratur. Die liier mitgeteilten Untersucliimgen werden wolil die ersten sein, welche ??berdie Ontogenie des Pteropus handeln. Wohl ist die Entwickelung n?¤her oder ferner Ter-wandter Flattertiere bereits bearbeitet worden; ohne Ausnahme jedoch bezieht sich dieseauf die j??ngsten Entwickelungsstadien. Soweit m??glich wurden dieselben ins Bereichmeiner Arbeit gezogen und, der Wichtigkeit verschiedener derselben entsprechend, zumVergleich und zur Kontrolle, geb??hrend verwendet. a\'an Beneden und Julin machen in ihren â€žBecherches sur la formation des an-nexes foetales chez les Mammif?¨res (Lapin et Ch?Širopt?¨res)", Arch, de Biol., ??ome V,pag. 369 Angaben, die nicht f??r alle Flattertiere, wenigstens nicht f??r Pteropus eduiis,Anwendung finden k??nnen. Dieselben geben an, dass der nicht an der Placenta liegendeTeil des Chorions in einen gef?¤ssf??hrenden und einen gef?¤sslosen zu scheiden sei; dieVaskularisation gesch?¤he an der Placenta durch die Allantois, an dem erw?¤hnten, ausser-halb derselben liegenden Teile durch den Dottersack. Auch in den j??ngeren Stadienkonnte eine von den Verfassern geschilderte Gef?¤ssversorgang des der Placenta nicht an-liegenden Chorions nicht beobachtet werden, dasselbe bleibt vielmehr in der ganzen frag-lichen Ausdehnung gef?¤sslos. Nach meinen Untersuchungen bei Pteropus eduiis kannder Dottersack ??berhaupt nicht in Betracht kommen, da derselbe durch die wucherndeAllantois vom Chorion abgedr?¤ngt und ein volles, kugeliges Allantochorion gebildet wird. Die im j,Bulletin de l\'Acad?Šmie royal de Belgique", 3 s?Šrie, t. XV, no. 1 und 2,1888 von van Beneden ver??ffentlichten Untersuchungen ??ber die Placenta von Vespertiliomurinus zeigen mehr ?œbereinstimmung mit den von mir gemachten Beobachtungen beiPteropus eduiis. Das Uterusepithel geht w?¤hrend der Placentation zu Grunde, beteiligtsich also nicht an der Bildung der m??tterlichen

Placenta; ein Gleiches gilt von denUterindr??sen, so dass von Ern?¤hrung des Embryos durch ein Dr??sensekret nicht die Bedesein kann. Das m??tterliche Blut zirkuliert in netzartigen Lakunen, deren Begrenzungnach van Beneden umgebildete Gef?¤ssendothelien (?) abgeben sollen; zwischen diesenGef?¤ssen liegen die Zotten mit den f??talen Blutgef?¤ssen, so dass der Austausch der Fl??ssig-keiten dieser beiden Gef?¤ssgebiete nur auf osmotischem Wege vor sich gehen kann. Die Beobachtungen in der Umbildung der Placenta meiner Untersuchungsobjektebekr?¤ftigen die von F?ŸOMMEL gewonnenen Besultate bei der Fledermaus, die er in seinerâ€žEntwickelungsgeschichte der Placenta von Myotus murinus", Wiesbaden 1888, angiebt.Der Teil der Uterusschleimhaut, der mit der Eioberfl?¤che verw?¤chst, wird discoidale Pla-centa; eine Decidua reflexa bilde sich nicht; das Uterusepithel geht zu Grunde. Obgleichdas Dottersacklumen kleiner wird, erh?¤lt sich bei Myotus murinus der Dottersackkreislaufauch nach Ausbildung des Kreislaufes der Allantois aussergew??hnlich lange. Zur Zeitâ€žder Verwachsung des Eies mit der Uteruswand tritt eine enorme Gef?¤ssumbildung in



??? den innersten Schichten der Uterusschleimhaut auf; es lassen sich fr??hzeitig subchorialeGef?¤sse von aussen gelegenen, gr??sseren Gef?¤ssneubildungen unterscheiden. Die sub-chorialen Gef?¤sse bilden kapillarartige Radi?¤rgef?¤sse in der Decidualschicht. In der ?¤usserenGef?¤sszone tritt eine enorme Epithelwucherung auf, woraus eine eigene dritte Schichtepithelialer, blutf??hrender Schl?¤uche und Str?¤nge gebildet wird. Es ist nicht unwahr-scheinlich, dass auch eine Blutneubildung in diesen Decidualzellmassen stattfindet. DieGef?¤sse dieser mittleren Zone ordnen sich radi?¤r an und bilden an der ?¤usseren Grenzedurch Konfluieren ein Gebiet grosser Blutlakunen, welche sp?¤ter durch Bildung zahl-reicher Br??cken von Decidualzellen in ein spongi??ses Kanalsystem verwandelt werden."Die Form der Placenta ist bei Myotus nicht von Anfang an wie bei Pteropus eine cha-rakteristisch vorgebildete; die Placentaranlage wird vielmehr von der ??brigen Uterus-schleimhaut durch eine anfangs plattenepithelartig aussehende, sp?¤ter faserige Schichtgetrennt. In Bezug auf die Lage des Dottersackes und Vergr??sserung der Allantois ??ber denPlacentarbezirk hinaus macht Fleisciimann in â€žEmbryologische Untersuchungen II, 1891"bei der Fledermaus gleiche, allerdings ganz kurze, Angaben; die charakteristische Lage-rung des (rudiment?¤ren) Dottersackes ist â€žam kranialen Rande der Placenta". In Anbetracht der auff?¤lligen, enormen Umwandlungen des Dottersackes musste eseigentlich befremden, in der Litteratur nur eine einzige, dazu noch sehr karge Notiz ??berden modifizierten Dottersack bei den Chiroptera zu finden. Es ist dies eine Ver??ffent-lichung von Robin in â€žComptes rendus" T. XCII, 1881, 8. 1354; bearbeitet sind daselbstdie Eih??llen einer Reihe von Chiropteren, darunter auch einer Pteropusart, Pteropus ve-tulus. Er ist zu der Uberzeugung gelangt, dass, wie Ercolani bereits angenommen,

derDottersack bis zur Geburt persistiere; der Gef?¤ssreichtum desselben f?¤llt ihm auf, und erschreibt ihm eine wichtige physiologische Rolle zu. Von ihm angefertigte Schnitte sp?¤-terer Dottersackstadien zeigen, dass das Organ zusammengesetzt ist aus bindegewebigergef?¤ssreicher Grundlage, umgeben von zweierlei Zellen: innere, grosse polyedrische, mitFettk??gelchen gef??llte und ?¤ussere, lange, prismatische. ?œber die Natur, den Ursprungder Zellen etc. erw?¤hnt Robin nichts. Nur einer Angabe in seiner Arbeit m??chte ichnoch entgegentreten: er schreibt, dass in einem gewissen Stadium, in welchem Allantoisund Dottersack ungef?¤hr gleich grosses Volumen haben, beide Eih??llen sich mit den R?¤n-dern ber??hren (Chorion streicht dar??ber hinweg) und ihre Gef?¤sse Anastomosen eingehen.Dabei bestreitet er aber mit Entschiedenheit die Beteiligung des Dottersackes an der Vas-kularisation des Chorions. Wenn dieser letztere Punkt auch nach meinen Untersuchungenvollkommen richtig ist, so ist es mir in keinem einzigen Stadium der Entwickelung m??g-lich gewesen, Gef?¤ssverbindungen zwischen Dottersack und Allantois zu beobachten. Esist mir nicht klar, durch welche Verh?¤ltnisse Robin zu dieser unhaltbaren Annahme ge-kommen ist.
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??? HYPSIPEYMNUS CUNICULUS. Ch Chorda dorsalis. md Medullarplatte. en Entohlast. ms Mesoderm. ex Ektohlast. pr Primitivrinne. gf Gef?¤sse. st Sinus terminalis.k Rand der C??lomlappen. 2; Granulosamembran. Fig. 1. Gr??sster Schnitt durch die Primitivrinne der 2 Tage alten Keimblase. In der Figur 1 der folgenden Tafel ist die Keimblase in der Aufsicht gezeichnet. Fig. 2. Querschnitt durch die Mitte der Primitivrinne derselben Keimblase, bei starkerYergr??sserung. Vergleiche Figur 1 und 10 der folgenden Tafel. Fig. 3. Keimblase von 3 Tagen. Fig. 4. Querschnitt durch diese Keimblase im Gebiete des vierten Urwirbels. Fig. 5. Derselbe bei st?¤rkerer Yergr??sserung. Fig. 6. Keimblase von ??b\'g Tag, in nat??rlicher Gr??sse und Farbe. Fig. 7. Dieselbe aufgeschnitten, bei schwacher Yergr??sserung. Die Dotterarterie, in der Wand der Dottersacknische verlaufend, entsendet beiderseits feinereGef?¤sse in den Gef?¤sshof und geht dann in den Sinus terminalis st ??ber. Zwei Dotter-venen f??hren das Blut dem Herzen wieder zu. Das Maschenwerk der Blutbahnen imGef?¤sshofe ist nur schematisch angedeutet; in Wahrheit ist es viel reicher entfaltet. Diezwischen den Venae omphalomesentericae liegenden Gewebsl??cken des Amnion, welcheGef?¤ssbahnen vort?¤uschen, sind f?¤lschlich durch Rotdruck hervorgehoben. â€” VergL denhalbschematischen L?¤ngsschnitt Figur 3 der folgenden Tafel. Fig. 8â€”9. Beuteljunges, von der Seite und von vorn, kurz nach der Geburt, in ??Vg-maliger Yergr??sserung. Nach dem Leben gezeichnet. Fig. 10. Beuteljunges, vermutlich 4 Tage alt, 4V2 mal vergr??ssert. Nach dem Leben.
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??? Fig. 1â€”3. Hypsiprymnus cuniculus. Fig. 1. Ganze Keimblase im Alter toxi 2 Tagen, bei 32faclier Vergr??sserung. Die Primitivrinneist vorne und hinten gegabelt. â€” m Mesodermplatten. Fig. 2. Schnitt durch den Gef?¤sshof einer S^/a Tage alten Keimblase. ex Ekto-, en Ento-,m Mesoderm; g Gef?¤ss mit Blutk??rpern. â€” Vergr. 500. Fig. 3. Halbschematischer L?¤ngsschnitt durch den Embryo der K?¤nguruhratte imAlter von 5â€”Tagen. Fig. 4â€”9. Querschnitte durch den auf Taf. XXXIII abgebildeten Embryo des Beutel-fuchses. â€” Vergr. 60. â€”â€? Mesoderm rot, Chorda blau. Ae Proamnion. EC Exoc??lom. i Darm.ao Aorta. en Entoderm. Md Medullarrinne.C C??iom, ex Ektoderm. o Geh??rblasen.Ch Chorda. g Gef?¤sse. Rw E??ckenw??lste.Chr Chorion. h trichterartige Einsenkung der Uw Urwirbel.Dv Dottervenen. hinteren ChordawurzeLy Die beiden Parallelgef?¤sse, welche das Blut aus zahlreichen Querst?¤mmen der Aorta em-pfangen und teils in feinen ?„sten direkt in den Gef?¤sshof, teils direkt in den Sinus ter-minahs f??hren (Tafel XXXIII Fig. 4 Fig. 2). Fig. 4. Schnitt durch liumpf und Kopf. Fig. 5. Schnitt durch das hintere K??rperende, wo die Medullarw??lste noch nicht ge-schlossen sind. Fig. 6â€”9. Schnitte durch das hintere Chordaende. Man vergleiche Figur 3â€”4 der folgenden Tafel. Fig. 10. Querschnitt durch die vordere Gabelrinne des Primitivstreifs der Figur 1. â€”Starke Vergr??sserung. en Entoderm. m Mesoderm. ex Ektoderm. Z Granulosamembran. ii die Gabelrinne.



??? TafXXXir. Lith Allst..v. C Kirst, I.Glpjiiq Sel(?jika del



??? . ... ....., mf rniSgMm: Â?sp?? -^v;;ÂŽÂ?ÂŽ â–  i â–  -v.. . h ^ mm



??? ___ M iC^^ \' A \' \'^W-V y\' V - -il ??? \' \' 1 ^\'l?Š^ ., \' iiiwimiii II iii ^^ " . - f- ii^irii - ky 1 V \'\'??v^ 5 4A iS. \'



??? Tafel XXXIII. PHALANGISTA OEIENTALIS, Beutelfuclis. Fig. 1. Die Keimblase, nach Abl??sung der Granulosamembran, circa 7 mal vergr??ssert. Fig. 2. Gef?¤sshof und Embryo derselben Keimblase, nach Abtragung der gef?¤ssfreien H?¤lfte, von innen betrachtet. Aus den getrennten Aorten entspringen zwei weite parallel verlaufende Dotterarterien, welcheSeiten?¤ste in den Gef?¤sshof abgeben, distal sich vereinigen und in den Sinus terminalis,der vorne noch nicht geschlossen ist, ??bergehen. Fig. 3. Der Filing vom R??cken betrachtet, bei st?¤rkerer Vergr??sserung. Durch die Kopfbeuge ist ein Teil der Eihaut als proamniotische Tasche nach innen vor-gebuchtet. Fig. 4. Derselbe. Ae H??hle des Proamnion. Ra Rumpfamnion oder hintere Amnionfalte. Am Proamnion oder vordere Amnionfalte. st Sinus terminahs. ao Arteria omphalomesenterica. Sz Stammzone. ch Chorda dorsaUs. J-F Hintere Tasche der Medullarplatte, welche Dv Venae omphalomesentericae. sich in die hintere Chordah??hle einsenkt Ex Vordere Extremit?¤ten. (Taf. XXXII Fig. 9). Md Urwirbel. z Medullarrinne.pz Parietalzone.
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??? TEAGULUS JAVANICUS, Kantjil. Alle Abbildungen sind mittels der Camera gezeichnet. A Augenblase. H Geh??rgr??bchen. aaa Solide Bindegewebsstr?¤nge, mittels deren der i Vorderdarm. Dottersack am Chorion befestigt ist. i\' Hinterdarm. All Allantois. i" Hinteres Darmende, in die Allantois ??ber- Am Amnion. gehend. h Allantoiswand (Fig. 5). Md Medullarw??lste. C C??lom. Ml Medulla spinalis. c Chorda dorsalis. o Einm??ndung des WoLFr\'schen Ganges in den Ch Chorion. Darm. cor Herz. S Schwanzdarm. D Dottersack. TJh Urnierenbl?¤schen. ent Entoderm. Un Urnierengang. g Gef?¤sse. ??iv Urwirbel.h Hirnplatte. Fig. 1. Ureibl?¤tterige Keimblase in nat??rliclier Gr??sse. Fig. 2â€”5, Eine ?¤ltere Keimblase. Fig. 2. Die unverletzte Keimblase in nat??rlicher Gr??sse. Fig. 3. Dieselbe ge??ffnet, vergr??ssert. Der Eiling ist von der Fl??ssigkeit des Exoc??loms rings umsp??lt, und wird allein durch acht feine F?¤serchen am Chorion festgehalten. | Fig. 4. Derselbe Embryo, etwas mehr vergr??ssert; von der Seite gesehen, aâ€”y Schnittrichtungen. j Fig. 5. Der gleiche Embryo vom Bauche gesehen. Der Dottersack ist in der Mitte abgeschnitten. | Fig. a, ?Ÿ, j\'. Querschnitte durch diesen Embryo. Fig. 6â€”9. Eine etwas ?¤ltere Keimblase. Der Baueb der retortenf??rmigen Keimblasesteckt im einen, der gekr??mmte Anhang im anderen Uterusborn.In nat??rlicher Gr??sse.Der Embryo vergr??ssert, von der Seite. Derselbe vom ?Ÿ??cken. In der Allantois sind einige gr??ssere Gef?¤sse sichtbar.Hinterende dieses Eilings. Rekonstruktionsbild.)j. Querschnitte durch den Embryo. Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9. Fig. ??- i i.
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??? Fig. 1â€”2. TRAGULUS JAVANICUS. Schnitte durcli Chorionzotten. Homogene ?–l-immersion. Fig. 1. Querschnitt durch den Seitenast einer Zotte. Ch Chorionektoderm. Die Zellen meist doppelkernig; hei i ein in Teilung begriifener Kern.D Dr??senepithel des Uterus, nur angedeutet.g Gef?¤ssdurchschnitt. H Zottenh??hle, von lockerem Mesodermgewebe erf??llt.Z Zwischenraum zwischen Zotte und Dr??senepithel. Fig. 2. L?¤ngsschnitt durch das blinde Ende einer Btammzotte. Das Zottenende ragt frei in denerweiterten Halsteil einer Uterindr??se, in welcher zahlreiche Leucocyten L. Leucocyten-reste L\' liegen zerstreut im Zottengewebe; j Schleimgerinnsel. â€” Die Kerne des Chorion-ektoderms sind einfach, nicht doppelt. G emeinsame Bezeichnung f??r Fig. 3â€”12 (Javaaffe und Lutung). Am Amnion. E Embryo (nebst Dottersack). Ms Lockeres Gewebe der Somato- Amh Amnionh??hle. ect Ektoderm. pleura. Art Arterie. \' en Entoderm. Ms\' Splanchnopleura. Bl Blutr?¤ume. Ex Exoc??lom. Pr Primitivstreif. C C??lochorion. f Medullarfurche. Ut Uteruswand. C?i Chordarinne. G Gerinnsel zwischen ventralem ut Uterus- und Dr??senepithel. ChE Chorionektoderm. Haftfleck und Keimblase. ??w Urwirbel. T) Dorsalh?¤lfte des Uterus. gf Gef?¤ssanlagen. v Ventrale Uterush?¤lfte. Dr Uterindr??sen. HS Haftstiel. V Venen. DP Dorsoplacenta. K Keimblase. -Z\' Chorionzotten. Dt Dottersack. L Uteruslumen. VZ Chorionzotten der Ventroplacenta. M?¤ Medullarplatten. Fig. 3â€”9. LUTUNG (Semnopithecus pruinosus) von Borneo. â€” Embryo B. Fig. 3. Der tr?¤chtige Uterus, aufgeschnitten und aufgeklappt, in nahezu doppelter Gr??sse. Photo-graphische Aufnahme. Fig. 4. Die Keimblase. Die der Dorsoplacenta gegen??berliegende Wand ist ge??ffnet, das Gerinnselaus dem weiten Exoc??lom entfernt, um den Embryo mit Dottersack {E) frei zu legen,^/j. Nach einer Photographie.Fig. 5. Querschnitt durch diese Keimblase bei schwacher Vergr??sserung. Camera. Breite des Frucht-hofes 0,41 Millimeter. Fig. 6.

Der Embryo in der Seitenansicht. Gezeichnet nach einem Wachsmodell, welches aus der Schnittserie rekonstruiert wurde.Fig. 7. Derselbe in der Aufsicht; der Haftstiel ist nicht gezeichnet. Ebenso.Fig. 8. Querschnitt durch die R??ckenfurche. Vergl. Fig. 7.Fig. 9. Querschnitt durch den Primitivstreif. Vergl. Fig. 7. Fig. 10â€”12. JAVAAFFE (Cercocebus cynomolgus) von Java. â€” Embryo C. Flg. 10. Dorsalh?¤lfte des tr?¤chtigen Uterus mit der Keimblase, von innen. Die der Dorsoplacenta gegen??berliegende freie Fl?¤che der Keimblase ist dem Beschauer zugekehrt. Vergr.Fig. 11. Querschnitt durch Uterus nebst Keimblase. Schwache Vergr??sserung. Camera. â€” Bei ist der ?œbergang einer Uterindr??se in die Zottenscheide zu erkennen.Fig. 12. Querschnitt durch den Embryo nebst Haftstiel und benachbarten Zotten, "o/j^. Camera.â€” Die Zotten sind noch gef?¤ssfrei.
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??? Gemeinsame Bezeielinung. Am Amnion. Dr Dr??senscMcht. DP Dorsoplacenta. Amh Amnionh??hle. e Chorion laeve. VP Ventroplacenta. D Dottersack. F Fundus uteri. L Uteruslumen. Ms Mesodermpolster. Fig. 1. SEMNOPITHECUS MAUEUS, Lutung von Java, in doppelter Naturgr??sse. Die rechte Seite des Uterus ist abgetragen und der Uterus ein wenig auseinander gebogen, so dass dieKeimblase nicht mehr ganz ihre nat??rliche Gestalt zeigt; der Eand der etwas kleineren Dorsoplacentahat sich sogar von dem Uterus abgel??st (Â?), w?¤hrend der Umschlagsrand der Ventroplacenta (o) seinenat??rliche Lage und Gestalt zeigt. â€” Der Embryo besitzt nahezu schon die Form des auf Taf. XXXVIIabgebildeten. Fig. 2. CEECOCEBUS CYNOMOLGUS, Javaaffe von Java, in nat??rlicher Gr??sse. Die ventrale H?¤lfte des Uterus ist abgeschnitten und die Ventroplacenta von der ??teruswand abgerissenund an der Eiwand h?¤ngen geblieben. Die Dorsoplacenta, die hier verdeckt ist, hat die dreifacheFl?¤chenausdehnung der Ventroplacenta. Der Embryo besitzt ungef?¤hr die Gr??sse des in Figur 6 ab-gebildeten. Fig. 3. CEECOCEBUS CYNOMOLGUS, Javaaffe von Singapore, doppelte Natur-gr??sse. â€” Nach einer Photographie. Isolierte Keimblase, linksseitig aufgeschnitten und aufgeklappt. Das Exoc??lom ist dicht mit lockerem Binde-gewebe aufgef??llt, in welchem der mit dem Amnion ??berzogene Embryo eingebettet liegt. Der gef?¤ss-haltige Dottersack ist von dem anhaftenden Mesodermgewebe befreit. â€” K der durchschimmernde Kopf,E die Extremit?¤ten der Frucht. Fig. 4. Gleichalterige Frucht derselben xYffensp ecies von Java, in dreifacherNaturgr??sse. Das Mesodermpolster war weniger stark entwickelt und ist vollst?¤ndig herauspr?¤pariert. Das Amnion ist,bis auf einen kleinen Eest Am, entfernt. Der K??rpernabel K ist noch sehr kurz. Yig.

5â€”6. SEMNOPITHECUS MAUEUS, Lutung von Java, in nat??rlicher Gr??sse. Fig. 5. Das isolierte Ei mit den Placenten. Das glatte Chorion trennt die, dem Beschauer zugekehrtekleinere Ventroplacenta von der Dorsoplacenta, welche die Ausdehnung des Eiumfanges besitzt und zuwelcher der Nabelstrang tritt. Fig. 6. Das Ei rechtsseitig aufgeschnitten und auseinander gelegt. Der Embryo liegt im spitzeren Endedes Eies, umh??llt von dem Amnion Am. Der gr??sste Teil des Exoc??loms ist mit dem Mesodermgewebedicht erf??llt, in welchem auch das (hier nicht sichtbare) Nabelbl?¤schen eingepolstert liegt. Fig. 7. Isolierte Keimblase mit Placenten des CEECOCEBUS CYNOMOLGUS vonJava, in doppelter Gr??sse. Von der linken Seite gesehen. Das ringf??rmige Chorion laeve e trennt die beiden, gleich grossen Placenten. Fig. 8. St??ck einer Chorionzotte desselben Eies, bei 45facher Vergr??sserung. a abgeschnittene Zotten?¤ste. Fig. 9. Das isolierte Ei eines SEMNOPITHECUS PEUINOSUS (Lutung von Borneo),rechtsseitig aufgeschnitten und aufgeklappt. Nat??rliche Gr??sse. Das Amnion hat sich ausgedehnt und das Exoc??lom verdr?¤ngt. Der Dottersact wurde nicht mehr auf-gefunden. Dorso- und Ventroplacenta stehen beiderseits durch je drei Gef?¤ssbr??cken mit einander inVerbindung; beide Placenten sind von gleicher Gr??sse. Fig. 10. CEECOCEBUS CYNOMOLGUS von Singapore, in Naturgr??sse. Das isolierte Ei ist linksseitig ge??ffnet und aufgeklappt. Der Nabelstrang zieht zur gr??sseren Dorsoplacenta.Das Amnion ist mit dem Chorion bereits verwachsen. Fig. 11. Dasselbe Ei, den Embryo im Profil darstellend.
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??? JAVAAFFE (Cercocebus cynomolgus) von Java. â€” Embryo F. Alle Figuren beziehen sich auf das gleiche Exemplar. All ?„llantoiskanal. Am Amnion. Zuf?¤llige Haftstr?¤nge, zwischen Dottersack undChorion ausgespannt. Bl Blutlakune. ChE Chorionektoderm. Cn Canalis neurentericus. dd Die unregelm?¤ssig gefalteten, soliden und ver-zweigten Blindenden der Zottentaschen(Uteringewebe). D Dottersack. DC Deciduazellen. DB Dorsoplacenta. Dr Dr??senzone des Uterus. en Entoderm. Ex Exoc??lom. HS Haftstiel des Eilings, bestehend aus dem ver-dickten Amnionnabelstrang. M Muskularis des Uterus.Mi Splanchnopleura.Ms Lockeres Mesoblastgewebe.Ms\' Mesodermgewebe der Zotten.ut Uterusepithel, die Uterush??hle begrenzend.ut\' Verflachtes, mit dem Chorionektoderm verl??te-tes Uterus- und Dr??senepithel.V Vorderhii\'n.VB Ventroplacenta.W Uterush??hle. Z Chorionzotten mit dem anh?¤ngenden Uterin-gewebe. (Das Mesodermgewebe hat sich in-folge der eintretenden Schrumpfung vomChorionektoderm abgehoben.zf Zottenfreie Ringzone des Chorion (Chorion laeve).sw Zwischenraum, k??nstlich durch Schrumpfungdes lockeren Mesodermgewebes entstanden. Fig. 1. Der l?¤ngs ge??fihete Uterus. Die Keimblase mitsamt dem anh?¤ngenden Uteringewebe ist abgel??st. Fig. 2. Die Keimblase in der Seitenansicht. Vg. (11 Millimeter im gr??ssten Durchmesser.) Fig. 3. Dieselbe. Die kleinere oder Ventroplacenta ist dem Beschauer zugekehrt. Fig. 4. Dieselbe ge??ffnet und die Ventroplacenta nach links zur??ckgeschlagen. Die H??hlung war mit Grerinnsel und vereinzelten Bindegewebsfasern erf??llt; nach Entfernungderselben tritt der Dottersack zutage. Die Keimblase im idealen L?¤ngsschnitt; der Embryo ist plastisch gezeichnet.Camera. Nach Er??ffnung der Keimblase wurde der Embryo am Haftstiel abgeschnitten, in verschiede-nen Lagen gezeichnet (siehe folgende Tafel) und darauf in Querschnitte, die Keim-blasenwand in Schnitte parallel dem Embryo

zerlegt. Fig. 5. Fig. 6. Der zottenfreie Rand der Keimblase im Schnitte (aus der Gegend B der Fig. 5).Starke Vergr??sserung. Die Figuren 2â€”5 sind nicht mit der n??tigen Akkuratesse und Zartheit auf Stein ??bertragen. _
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??? JAVAAFFE (Cercocebus cynomolgus) von Java. â€?â€”â–  Embryo P. Die Figuren stellen den Embryo der Taf. XXXVII bei 42 facher Vergr??sserung dar. Camera. â€” Fig. 3 in 4 facher Vergr??sserung. AI Blindende des Allantoisschlauches. i Darmrinne. All Allantoisschlauch. K?¤ Kopfdarmh??hle. am Amnion. L ??teruslumen. Ch Chorda. Mi Splanchnopleura. Cn Canalis neurentericus. Ms Mesoblast. D Dottersack. Pr Primitivstreif. Dr Weitung der Uterindr??sen. Btv E??ckenw??lste. en Entoderm. ??t Uteruswand. ex Ektoderm. JJiv Urwirbel. h Herzanlage. V Prim?¤res Vorderhirn.HS Haftstiel (Amnionstiel). Fig. 1. Der auf dem Dottersacke liegende Embryonalschild ist von der Dorsoplacentaabgetrennt, indem der Haftstiel durchschnitten wurde (siehe Fig. 5 der vorigen Tafel), Das Amnion ??berdeckt die Embryonalanlage (vergl. No. 15). Bei auf-fallendem Lichte gezeichnet. Fig. 2. Derselbe bei durchfallendem Lichte (Amnion durchsichtig). No. 15â€”124. Querschnitte durch diesen Embryo in den bei Fig. 2 bezeichneten Stellen. Fig. 3. L?¤ngsschnitt durch Uterus und Dorsoplacenta des auf der vorigen Tafel in Fig. 1abgebildeten Pr?¤parates. Nach einer Photographie. Die Lage der Keimblaseist sp?¤ter einskizziert. Vergr. y,.Dr Dr??senfundus. dr M??ndungen der Dr??sen in die Lichtung der Geb?¤rnautter.L ??teruslichtung.K Keimblase.Ut Uterus. y y Zwei jener Uterindr??sen, deren Halsteil bis in die Placenta hinein verfolgt werdenkann (vergl. Tafel XXXV Fig. 11 x).
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??? Gemeinsame Bezeiclinung. F Fundus uteri oder dem Fundus angelagert. l linke Seite des Uterus. O Cervix uteri oder am Cervix liegend. DP Dorsoplacenta. r rechte Seite des Uterus. VP Ventroplacenta. Fig. 1, 1 a, 2 stellen Bilder der ?¤usseren und inneren Fl?¤chen einer aus dem Uterus iso-lierten Keimblase von SEMNOPITHECUS MAURUS, Lutung von Java, innat??rlicher Gr??sse dar. Fig. L Die hintere Fl?¤che der Keimblase mit dem kleineren dorsalen Placentarfelde. Vi- Fig. la. Vordere Fl?¤che derselben mit der gr??sseren Ventroplacenta. Fig. 2. Das linke glatte Chorion ist durch einen L?¤ngsschnitt er??ffnet und das Chorionaufgeklappt. Der Embryo ist aus der Amnionh??hle in der Achsenrichtung nach obengeschoben; er zeigte Steissendlage. Die Nabelschnur geht zu der die linke Embryonal-seite deckenden Ventroplacenta, welche dicker und gr??sser ist als die Dorsoplacenta.Die beiden Placentarfelder stehen nur auf der rechten Seite in direkter Gef?¤ssverbin-dung. Vi- Fig. ??. CERCOCEBUS CYNOMOLGUS, Javaaffe von Singapore. Nat??rliche Gr??sse. Die vordere H?¤lfte des Uterus ist nach oben geklappt, der Embryo, welcher Steissendlagezeigte, auf die rechte Seite geschoben. Die Nabelschnur geht zur Dorsoplacenta,welche die linke Embryonalseite deckt. Beide Placentarfelder, von denen das dorsale sehrgross ist, stehen sowohl rechts wie links in Gef?¤ssverbindung. Fig. 4. SEMNOPITHECUS NASICUS, Nasenaffe von Banjermassin (S??dost-Borneo).Nat??rliche Gr??sse. Der Uterus ist durch einen L?¤ngsschnitt der linken Seite er??ffnet. Die Nabelschnur desEmbryo, welcher sich in Steissendlage befand, geht zur Ventroplacenta, die dickerist aber von gleicher Gr??sse wie die Dorsoplacenta. Beide Placenten stehen rechts undlinks in Gef?¤ssverbindung. Fig. 5. CERCOCEBUS CYNOMOLGUS, Javaaffe von Java. Nat??rliche Gr??sse. Der Uterus ist links aufgeschnitten und aufgeklappt. Nur

eine scheibenf??rmige Placenta,welche im wesentlichen dorsal liegt, aber auf die Ventralwand des Uterus ??bergreift.
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??? Tafel XL. Gemeinsame Bezeiclinung. F Fundus uteri. i linke Seite des Uterus. C Cervix uteri. df Dorsoplacenta. r rechte Seite des Uterus. TP Ventroplacenta. Fig. 1. SEMNOPITHECUS MITRATUS, Suriii von Java, in nat??rlicher Gr??sse. Uterus rechts er??ffnet. Der Nabelstrang geht zur gr??sseren ventralen Placenta, welchefast die ganze vordere Innenfl?¤che des Uterus einnimmt, w?¤hrend die Dorsoplacenta kaumhalb so gross ist. Beide Placenten stehen rechts und links in Gef?¤ssverbindung. Fig. 2. CERCOCE?ŸUS CYNOMOLGUS, Javaaffe von Java, in halber Naturgr??sse. Der Uterus ist an der rechten Seite aufgeschnitten; der Embryo zeigte Kopfendlage. DerNabelstrang geht zur grossen und dicken Ventroplacenta; die Dorsoplacenta ist auf-fallend klein. Fig. 3. SEMNOPITHECUS MAURUS, Lutung von Java, in halber Naturgr??sse. Dorso- und Ventroplacenta sind verwachsen; der dorsale Teil ist der gr??ssere und zu ihmtritt der Nabelstrang. Fig. 4. CERCOCEBUS CYNOMOLGUS, Javaaffe von Java, in halber Naturgr??sse. Der Embryo besitzt Kopfendlage; seine Nabelschnur geht an die m?¤chtigere Dorso-placenta. Beide Placenten stehen rechts und links in Gef?¤ssverbindung. Fig. 5. SEMNOPITHECUS MAURUS, Lutung von Java, in halber Naturgr??sse. Der Embryo zeigt Kopfendlage. Die Nabelschnur geht zur Ventroplcenta, welchebeiderseits mit der etwas kleineren Dorsoplacenta in Gef?¤ssverbindung steht. Die Fruchtist nahezu ausgetragen.
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??? Gemeinsame Bezeiclinung. a Amniogenes Ektoderm (Fig. 7j. L Leucocyten. Ae Proamnion (Ektoderm Entoderm). M Mesometrium. Am Amnion (Ektoderm Mesoderm). Md Medullarw??lste. Amh Amnionh??hle. mes Mesoderm. B Deciduazellen. p Zerfallende Ektodermzellen (Fig. 6). Ch Chorion. P Placenta. Che Chorionektoderm. PI Placentarstiel. Coel C??lomtasche (Fig. 7). R Eand der becherf??rmigen Placenta. D Dottersack. Rf K??ckenfurche. d in Eesorption begriffener Ektodermzapfen. S Schnittfl?¤chen des Uterus. Dfx Decidua reflexa. ?? Umschlagsrand des Chorionektoderms auf die Dr Uterindr??se. Decidua. Drp Dr??senepithel. ut Uteruswand. E Embryonalanlage. Ut Uteruslumen. en Entoderm. Utep Uterusepithel. ex Ektoderm. Y Die formativen Ektodermzellen (Fig. 2, 4). g Durchschnittene Gef?¤sse des Uterus. Z Solide Zottenwucherungen des Chorion- i Zapfenartige Keimanlage (â€žKeimscheihe"). ektoderms. Fig. Aâ€”C. Halbscliematisclie Durchschnitte durch Keimblasen verschiedenen Alters. Die gewellte Linie deutet das Mesoderm, die punktierte das Entoderm, die vollen Striche dasEktoderm an (vergl. den Text auf Seite 000). Fig. 1. D??nnwandige, zweibl?¤tterige Keimblase. Von scheibenf??rmigen Zotten Zf erbebt sich im Innern die zapfenf??rmige Keimanlage i. Fig. 2. Keimanlage desselben Eies bei 400facher Vergr. im L?¤ngsschnitt. Camera.Y der Kegel formativer Ektodermzellen. Fig. 3. Querschnitt durch den Uterus. ^Vi- Camera. Ch die Keimblase. Der Placentarzapfen PI ist noch wenig ausgebildet (vergl. Fig. 9). DieGef?¤ssbahnen sind nicht eingetragen. Dr die stark erweiterten Dr??senr?¤ume des Placentarstielssind mit Schleim und Leucocyten erf??llt. Fig. 4. Keimblase der Fig. 3 bei 200facher Vergr. im Schnitt. Camera. Das freie Chorion Ch ist etwas zusammengefallen. Die Dr??senr?¤ume Dr besitzen zum Teil nochihr Epithel Drp^ zum Teil ist dasselbe zerst??rt, wie z. B. bei f. â€” Leucocyten L liegen so-wohl im Dr??senr?¤ume, als in dem

Gewebe. Fig. 5. Etwas ?¤ltere Keimblase mit ilirem Placentarstiel. Camera. Fig. 6. Der formative Teil (â€žKeimscheibe") derselben Keimblase, Camera. Der Hohlraum Amh oder die Amnionh??hle entstand durch Zerfall der centralen Zellen (/>). Fig. 7. Halbkugelige H?¤lfte einer anderen Keimblase, etwas ?¤lter als die in Fig. 6dargestellte. Nach einem rekonstruierten Wachsmodell gezeichnet. â€” R??ckenteil der Embryonalanlage ist ab-getrennt, sodass die distale H?¤lfte nur noch die Kopfanlage Md und den Primitivstreif, sowiedas amniogene Ektoderm a sehen l?¤sst. Fig. 8. Tr?¤chtiger Uterus. V,. Die ??teruswand ist ge??ffnet, um den frei vorragenden Placentarstiel PI zu zeigen, Fig. 9. ?„lteres Stadium, schwach vergr??ssert. Camera. Der Embryo ist im R??cken quer durchschnitten. Nur die gr??sseren ??teringef?¤sse sind ber??cksichtigt. r



???



??? ffj^: IWi \' \'-.Â?K-?€ â– Â?I m im â€ž -"A â–  â€?â€?â€?\', -.rmmM. Iffe â– "ic-..



??? r \'4 i - A Â? f ^ \'in .^if- ^.t <>- V ^ JC 4 -r^ \' .?Ž i V



??? Gemeinsame Bezeichnung. All Allantois. g durchschnittene Gef?¤sse des Z Zotten. D Dottersack. Uterus. Che Chorionektoderm. Ch Chorion. D\' Dottersackh??hle. B Deciduazellen des Uterus. M mesometrale Seite. Dg Dottersackgef?¤sse. N Nabelstrang. aM antimesometrale Seite. Allg Gef?¤sse in den Allantoiszotten. Ex Exoc??lom. Cx Cervix uteri. E Embryo. Amh Amnionh??hle. Ut Uteruswand. S Allantoisstiel. All\' verl??tete Bl?¤tter der Allantois. Ut\' Uteruslumen. Am Amnion (Ektoderm plus Somato- All" solide Allantoiswand. PI Placentarstiel. pleura). P Placenta. Allh Allantoish??hle. R Eand der becherf??rmigen Placenta. Fig. 1 u. 2. Eikugel aus der Uteruskammer herauspr?¤pariert. Vergr??sserung ^jy. Dottersack sowie Allantois sind hutpilzf??rmig, vaskularisiert; ??ber beide zieht das Chorion hinweg. DerKopfteil des Embryos liegt in einer nieschenartigen Einbuchtung des Dottersackes, w?¤hrend sein Schwanz-teil die Allantois nur unbedeutend eindr??ckt. 1 Ansicht des Embryos.Flg. 2. Ventrale j Fig. 3. Schnitt durch einen ?¤lteren Embryo, parallel dem Mesometrium gef??hrt. Die gef?¤ssf??hrenden Allantoiszotten haben sich infolge von Schrumpfung von dem Chorionektoderm zur??ck-gezogen, welches mit dem ??teringewebe fest verbunden ist. 4. Chorionzotten desselben Embryos bei 165 maliger Vergr??sserung. 5. Becherf??rmige Placenta eines etwas ?¤lteren Entwickelungsstadiums. Vergr. Uteruswand zum Teil entfernt, zum Teil zur??ckgeschlagen, so dass die stielartige Verbindung von Placentamit Uteruswand sichtbar wird. Zwischen dem zugesch?¤rften, eingekerbten Eande R der Decidua reflexatritt die Keimblase Ch frei zu Tage. 6. Ge??ffnetes Uterussegment, in 3 maliger Vergr??sserung. Der Uterus misst 2,3 Centimeter in der L?¤nge, 1,9 Centimeter in der Dicke und ragt hier und da ??ber dieUteruswand heraus. Die Uternswand mit dem daran festverbundenen Allantochorion (solide Platte derAllantois) ist

deckelartig bis ungef?¤hr zur Placenta abgehoben; zur??ckgeblieben ist nur der am Meso-metrium gelegene Teil der Uteruswand mit der Placenta, die ??berzogen ist von der Allantois. DiePlacenta ist nicht sichtbar. Im locker gefalteten Amnion liegt der 15 Millimet. lange und 10 Millimet.dicke, stark gekr??mmte Embryo; an seiner linken Seite ist der solide Dottersack sichtbar. Das Amnionist ge??ffnet, der Embryo vom Nabelstrange abgel??st und zur??ckgeschoben. Der zu Tage tretende Dotter-sack ist 10 Millimeter lang und 8,5 Millimeter breit und sitzt wie eine Blattspreite am Blattstiele demNabelstrange an. Fig.Fig. Fig. Dottersack einer nahezu ausgetragenen Frucht nebst Umgebung, in nat??rlicherGr??sse. Die Uteruswand ist aufgeschnitten und nach rechts und links zur??ckgeklappt, der Embryo vom NabelstrangN abgetrennt und in das Amnion ein Fenster geschnitten (vergl. Fig. 8); ein Teil des Amnions ist amNabelstrang belassen. In dem er??ffneten Exoc??lom liegt der nierenf??rmige, abgeplattete und an denE?¤ndern eingeschlagene Dottersack (vergl. Fig. 8). Ein Teil der Allantoisgef?¤sse Allg schaut unter demDottersacke hervor; der Eand der Placenta R schimmert durch. Halbschematischer Durchschnitt durch das gleiche Objekt der vorigen Zeichnung,in nat??rlicher Gr??sse. Der Embryo ist abgeschnitten und nur der Placentarteil des Uterus ber??cksichtigt. Zur Orientierung seigesagt, dass ausserhalb des Bereiches der Placenta ??teruswand, Allantochorion und Amnion fest unter-einander verl??tet sind, w?¤hrend im Gebiete der Placenta das Exoc??lom, in welchem der Dottersack ge-lagert, noch erhalten geblieben ist. Das Allantoislumen ist auf unbedeutenden Eaum beschr?¤nkt undumgiebt ringf??rmig den Allantoisgef?¤ssstiel. Das Lumen des Dottersackes ist vollst?¤ndig geschwunden,und man bemerkt seine Anheftung an den Nabelstrang, sowie auf der linken Seite den eingeschlagenenEand. Fig. 7. Fig.
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??? C. W. KREIDEL\'S VERLAG IM WIESBADEN. in yorbereitung befinden sich vom vorliegenden werke: SECHSTES HEFT. PTEEOPUS EDULIS. SIEBENTES HEFT. CEOCTDURA MUROUS. bereits erschienen sind: ERSTES HEFT. DIE KEIMBL?„TTER UND PRIMITIV-ORGANE DER MAUS. MIT 4 TAFELN IN FARBENDEUCK. â€” PREIS 12 MARK. ZWEITES HEFT. DIE KEIMBL?„TTER DER ECHINODERMEK MIT 6 TAFELN IN FARBENDRUCK. - PREIS 15 MARK. DRITTES HEFT. DIE BL?„TTER-UMKEHRUNG IM EI DER NAGETHIERE. MIT 6 TAFELN IN FARBENDRUCK. - PREIS 15 MARK. VIERTES HEFT. DAS OPOSSUM (DIDELPHYS VIRGINIANA).MIT 14 TAFELN IN FARBENDRUCK UND DREI HOLZSCHNITTEN. - PREIS 40 MARK. von demselben verfasser erschien: EIN STREIFZUG DURCH INDIEN. MIT 29 IN DEN TEXT GEDRUCKTEN ABBILDUNGEN.PREIS 2 MARK. druck von carl eitter i!f wiesbaden.
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