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Es ist seit langem bekannt, dass bei Wirbeltieren solche 

Ovarialeier, we]che aus dem Eierstoek ausgestossen und nachher 
nicht befruchtet worden sind, eigentfimliche Umwandlungen 
durchmachen, welche ~iusserlieh gewisse l~bereinstimmungen mit 
den Teilungserscheinungen aufweisen, die man w~hrend tier 
Furchung beobachtet. Falls in der That auch diejenigen Vor- 
g~tnge, die im Innern des Eies w~ihrend dieser Zeit ablaufen, 

mit den Verfinderungen, die sich bei der Furehung abspielen, 
fibereinstimmen sollten, so wfirde man hier von einer Art Par- 

thenogenese reden kSnnen, wie dieses auch yon einzelnen Autoren 

geschehen ist. 

Die Litteratur, welehe fiber diese Erscheinung vorhanden 
ist, hat neuerdings B o n n e t  in den ,,Ergebnissen der Anatomie 
und Entwickelungsgeschichte" unter der Frage: ,Giebt es bei 
Wirbeltieren Parthenogenesis?" zusammengestellt. Er kommt 
am Sehlusse seiner ErSrterungen zu dem auch bereits yon 
anderen Autoren hervorgehobenen Ergebnis, dass ,nach unserm 

gegenw~irtigen Wissen keine Berechtigung besteht, bei Wirbel- 
tieren mit Einschluss des Menschen yon parthenogenetischen 
Vorg~ngen zu reden." Nach seiner Annahme handelt es sieh 
bei den yon den Autoren beschriebenen Erscheinungen ent- 
weder um ~Degeneration nicht ~511ig oder volI entwiekelter 

Eier, oder aber um solche, bei denen auch der Befruehtungs- 

vorgang in anormaler Weise abgelaufen ist uncl diesem dann 
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aueh ein anormaler Furehungsprozess iolgt, in wieder anderen 

Fallen um Fragmentierung, welehe sieh im Anschluss an 

chemische Reize anormaler Medien bei den Eiern einstellte. 

In einer Reihe yon F~tllen hat man Erscheinungen, welehe 

an Furehung erinnern, auch an Ovarialeiern beobachtet. Auch 

bei diesen wird es sieh wohl ausnahmslos um Ersoheinungen 

der Degeneration handeln. Derartige Rfickbildungen sind, wie 

man wohl annehmen muss, an den Eierst~)cken yon maneherlei 

Wirbeltieren ~icht gerade selten; sie sind yon einer Anzahl 

Autoren beobaohtet. Etwas stiefmfitterlieh sind in dieser Be- 

ziehung die Eierst~cke der Reptilien behandelt, wohl deshalb, 

well das Material for diese Untersuehungszweoke nicht ganz 

bequem zu besehaffen ist. Abgesehen yon kleineren, wie es 

scheint m e h r  gelegentlichen Mitteilungen liegen nur Angaben 

fiber eine grSssere Untersuchungsreihe vor, welche yon S t r a h l  

im Jahre 1892 auf dem Anatomen-Kongress in Wien mitge: 

teilt sind. S t r a h 1 hat Gelegenheit gehabt, die Ver~nderungen, 

welcl~e sieh am Eierstoeksei und an der zugehSrigen Follikel- 

wand im Ovarium yon Lacerta agilis abspielen, bei solehen 

Tieren zu untersuehen, welche im Vorfrfihling gefangen und 

im Terrarium isoliert gehalten wurden. Es entwiekeln sich bei 

diesen Tieren zwar die Eier zu normaler GrSsse; wenn aber 

eine Begattung und Befruchtung nieht erfolgt, so werden die- 

selben aus dem Eierstock nicht ausgestossen, sondern erfahren 

hier eiaen unter eigentfimlichen ~tusseren Umstanden ablaufenden 

Prozess der Rfiekbildung. 

Professor S t r a h l ,  der bis dahin ausser dem genannten 

Vortrag Mitteilungen fiber den fragliehen Gegenstand nicht 

maehte,  hat mir das vorhandene Material zur we~teren Bear, 

bei!~ung fibergeben. Dem Prosektor am Institut, Herrn Priva t- 

doCe~aten Dr. H enneb~erg  , bin ich ffir freundlicben Rat bei 
der Durcharbe~tung tier Pr~parate zu Dank verpfliehtet,. 
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S t r a h l  hat,  wie eben erw~hnt, das Material ffir seine 

Untersuehungen so gewonnen, dass er im Laufe des Monats 

April eine Anzahl yon weiblichen Exemplaren von Laeerta agilis 

isolierte und nun im Laufe der folgenden Monate in bestimmten 

Zwischenr~tumen die Tiere tStete und den Eierstock untersuehte. 

Er hat,  wie er mitteiit, ungef~hr ein Jahr ]ang die Tiere im 

Terrarium am Leben erhalten ksnnen. Docl~ reicht diese Zeit 

nieht aus, um aueh die tetzten Rfickbildungserscheinungen noch 

verfolgen zu kSnnen, da auch naeh dieser Zeit die Eier immer 

noeh eine betrachtliche GrSsse besitzen und jedenfalls grSsser 

sind als diejenigen Eierstockseier, welche man an dem ruhenden 

Ovarium yon Lacerta agilis finder. Immerhin war alas Material 

reichlieh genug, um wenigstens eine Reihe von Umbildungs- 

erscheinungen sowohl der Eizelle als der Follikelwand feststellen 

zu kSnnen. 

Gegenfibor den Unte r~chungen ,  welche fiber die Rfick- 

bildung meroblastischer Eier vom Vogel vorliegen, bietet das 

Material einen gewissen Vorteil dadureh, dass man bier yon 

vornherein weiss, man hat es mit Rfickbildungserseheinungen 

zu thun, und dass man wenigstens einen ungef~thren Zeitraum 

for diese Erscheinungen angeben kann, innerhalb dessen sie 

sieh abspielen. Ausserdem ist das Material auch in maneher 

Beziehung ffir die Untersuchung gfinstig; die Eikerne sind bei 

Lacel~a agilis so gross, class man sie makroskopisch schon er- 

kennt, also ihr Schwinden auch bereits mit blossem Auge fest-  

stellen kann. Die t tauptmasse des Eiprotoplasmas liegt als 

linsenf~rmig gestalteter Schi ld  auf der einen Kuppe des Eies, 

ist also in ihren makroskopisehen VerhNtnissen leicht kontrollier- 

bar, und endlich sind auch die Ver~tnderungen, welehe sich 

w~thrend der Rfiekbildung in der Follikelwand abspielen, zum 

Tell wenigstens derart ausgiebig, class sie zu sehr augenf~tlligen 

Ver~nderungen der dort gelegenen Zellen ffihren. 
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Die Erscheinungen, welche an den am Eierstock zurfick- 

gebliebenen Eiern ablaufen, nehmen eine geraume Zeit in An- 

spruch; es vergehen Monate, ehe man makroskopisch Ver~inde- 

rungen an den Eiern wahrnimmt. Eingreifendere Abweichungen 

yon dem normalen Bild, welche mit dem Mikroskop festzustellen 

w~iren, brauchen auch dann noch einige Zeit. 

Was die makroskopisch sichtbaren Ver~inderungen anbelangt, 

so berichtet S t r a h l ,  dass er erst an Eiern, welche Mitre 3uli 

getSteten Tieren entnommen waren, das Schwinden oder eine 

Lagever~nderung des Keimbl~ischen feststellen konnte. In ein- 

zelnen F~illen erschien dasselbe yon der Mitre der bei Lacerta 

ziemlieh grossen Protoplasmascheibe gegen den Rand hin ver- 

schoben. Die n~ichsten Ver~nderungen, welche dann einse~zen, 

sind am frischen Objekt schwierig zu beobaehten, treten aber 

hervor, sobald man .die Eier in geeigneter Weise fixiert. Es 

sind eigentfimliche Zerklfiftungen des Protoplasmas, welche im 

ganzen an die Erscheinungen der Furchung erinnern, im ein- 

zelnen aber doch wieder gewisse Unterschiede gegeniiber dem- 

selben erkennen lassen. 
Ich gebe in Figur 1 und 2 zwei Abbildungen, welche die 

Oberflachenansicht tier Protoplasmascheibe des Eies darstellen, 

wie man dieselben an Eiern etwa vom Ende Juli oder Anfang 

August bekommen kann. Von diesen erinnert Figur 1 in der 

That ganz ausserordentlich an Furchungspr~iparate; nur sind 

vielleicht die Rinnen zwischen den einzelnen Elementen tiefer, 

als man sie wi~hrend der Furehung zu erhalten pflegt, und die 

einzelnen Abschnitte wohl etwas unregelmi~ssiger angeordnet. 

Auff~llig dagegen ist, dass auch  hier gegen das Centrum der 

Scheibe hin kleinere Protoplasmaklumpen, gegen den Rand 

gri)ssere vorhanden sind und dass an letzteren dann naeh aussen 

Teile anschliessen, welche nicht vollkommen vonder Protoplasma- 

masse getrennt sind und in dieser Beziehung durchaus mit den 

Randsegmenten der si'ch furehenden Scheibe fibereinstimmen. 
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Ich gebe in Figur 3 zum VergleiCh ein Fl~ichenbild eines 

normalen Furchungsstadiums yon Lacerta agilis. Dasselbe ent- 

stammt (ebenso wie Figur 4) einer Serie von bisher unver- 

~ffentlicht gebliebenen Figuren, welche der verstorbene Geheim- 

rat Wag e n e r in Marburg nach Pr~iparaten yon Professor S t r a h 1 

fiir diesen gezeichnet hat. 

Der Vergleich zeigt die ~hnlichkeiten sowohl als die Unter- 

schiede. Erstere in der allgemeinen Anordnung der vollkommen 

abgeschniirten centralen Protololasmateile, letztere in dem sehr 

viel gleichm~ssigeren Bilde sowohl der Furchungskugeln als der 

Segmente be~ der Furchung gegen~iber den Protoplasmaklumpen 

bei der Degene~'ation. 

Das andere Pr~iparat kann in mancher Beziehung mit dem 

Endstadium der Furchung verglichen werden, in welchen man 

inmitten der  Scheibe schon so kleine Furchungselemente findet, 

class sie bei LupenvergrSssert~ng nicht mehr als Einzelstficke 

hervortreten, w~ihrend am Rande die Segmente noch deutlich 

durch Furchen geschieden sind. Doch wtirde hier der Unter- 

schied auff~illiger sein, als in dem eben beschriebenen Stadium. 

u man unsere Abbildung (Figur 2) mit einem Fl~ichen- 

bilde aus tier eben beschriebenen Furchungszeit (Figur 4), so 

erweist sich bei letzterem die gauze Protoplasmascheibe mehr 

oval, und die am Rande gelegenen Segmente weisen eine mehr 

radi~ire Stellung der zwischen ihnen kenntlichen Furchen auf, 

w~hrend bei dem Degenerationss~adium die Scheibe rundlich 

ist und die gauze Anordnung der tiefen am Rande gelegenen 

Rinnen doch betr~ichtlich yon dem Furchungsbilde abweicht. 

Ein Vergleich tier beiden Figuren wird das besser lehren, als 

eine auch eingehendere Schilderung. 

Es scheint, als ob die weiteren Zerfallserscheinungen des Eies 

nach dem Schwinden des Kernes zeitweilig rasch vorw~irts gehen, 

mn dann weiter eine Weile weniger augenf~illig zu werden ; jeden- 

falls beschreibt S t r a h l ,  dass man im August auch an frischen 
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Objekten den Zerfall der Protoplasmaseheibe in einzelne Teile be- 

reits makroskopiseh erkennen kann. Wenn derselbe welter vor- 

geschritten ist, so liegt das ursprt~ngHeh einheitliehe Protoplasma- 
sttiekin Gestalt einzelner Brocken auf dem gelben Dotter. Weiterhin 

kommt es offenbar zu einer Verfltissigung der  Dottermasse 

selbst; clenn man finde~ bei solehen Tieren, welche w~ihrend des 

Herbstes get6tet wurden, zumeist den ganzen Inhalt der Eizelle 

an Stelle d e r  sonst vorhandenen Massen des gelben Dotters 

umgewandelt in eine Flfissigkeit yon mehr oder minder trfibem, 

gelbem, molkigem Aussehen. Diese Fliissigkeit hat man sich 

wohl als umgewandeIten Dotter vorzustellen. Sie bildet sieh 

auf Kosten eines Teiles der Dotterkugeln selbst, w~ihrend die 

noch unveranderten oder wenig veranderten Teile des Dotters 

die Klumpen und Floeken bilden, welche innerhalb der Fliissig- 

keit schwimmen. Eine wesentliche Verkleinerung des Eies, 

d. h. also eine Resorption der so gebildeten Fliissigkeit scheint 

erst in verh~iltnism~ssig sp~iter Zeit aufzutreten. Dagegen ist 

es mSglich, dass sich die Seheidewande zwischen den einzelnen 

Eiern vereinigen und durchreissen, da man in einer Reihe yon 

Fallen neben einzelnen isolierten Eiern grosse mit Flfissigkeit 

gef~illte S~ieke finder, deren Entstehung auf diesem Wege sieh 

am einfachsten erkl~iren wfirde. Allerdings ist die MSglichkeit 

auch nieht yon der Hand zu weisen, dass ein Zerreissen der 

Follikelw~inde und ein Zusammenfliessen der in denselben ge- 

legenen Inhaltsmassen auch durch ~iusseren InSult bewirkt 

werden kSnnte. Dass w~ihrend der Winterszeit die Ver~inde- 

rungen an der Eizelle nur sehr langsam vor sieh gehen werden 

und eventuell aueh monatelang ganz Stillstehen k~nnen, ist 

ohne weiteres nach den Lebensverhiiltnissen der Eidechsen an- 

zunehmen. 
Es dauert nach dem eben Ausgefiihrten verh~iltnism~ss!g 

lange, bis die ersten Erscheinungen der Riickbildung an den 

im Eierstocke zurfickgehaltenen Eiern makroskopisch sichtba~ 

werden. 
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Aueh das mikroskopische Bild zeigt meist erst dann Ver- 

anderungen, wenn man so]ehe bereits bei der Untersuchung mit 

unbewaffnetem Auge oder mit der Lupe feststellen konnte. 

Ffir die Beurteilung derselben steht mir eine gr6ssere ZahI 

yon mikroskopischen Pr~iparaten zur Verfagung. 

Als Ausgangspunkt ffir die Darstellung mag eine kurze 

lJbersicht fiber den Bau des normalen reifen oder der Reifung 

nahen Eierstockseies dienen. 

Ein mittlerer Durehschnitt durch ein solches zeigt im Keim- 

pol die im Sehnitt linsenfSrmig gestaltete Protoplasmaseheibe, 

die sieh peripher in einen feinen Protoplasmasaum fortsetzt. 

In ihrer Mitte befindet sich unmittelbar unter tier Oberfl~che 

der grosse Kern, der eine Grenzmembran und einen feink6rnigen 

Inhalt unterseheiden l~sst; letzterer ist im grossen und ganzen 

homogen, weist aber an einer oder zwei Stellen Ansammlungen 

yon KSrnchen auf, die als Keimflecke betrachtet worden sind. 

Die Protoplasmaschicht, welche den Kern umgiebt und  in 

einer langen, schmalen Zone eine deutliehe Grenze gegen die 

Follikelwand bin bildet, soll als Merkmal gelten ffir das Stadium 

der Reife der Eier; je sehmaler sie ist, um so mehr fortgeschritten 

ist das Ei in seiner Entwickelung. Die Protoplasmascheibe am 

reifen Ei ist ausserordentlich feinkSrnig; an ihrer Unterfl~iche 

werden die KSrner grSsser und gehen allm~ihlich in die grossen 

Dotterkugeln fiber. Protoplasma und Dotter k6nnen eigentfim- 

[ich konzentrische Schichtung erkennen lassen. Eine seharfe 

Grenze der beiden Schiehten am Boden der weisslichen Proto- 

~)lasmascheibe finde ich im mikroskopischen Bilde nicht. 

Eine eingehendere Darstellung hat das reife Ovarialei durch 

C. F. S a r a s i n  in ,,Reifung und Furchung des Reptilieneies" 
~efunden. 

Die ersten Erseheinungen der Rfickbildung der nicht aus- 

~estossenen Eizellen werden am Kerne sichtbar, an welchem 

man bei geeigneten Objekten eigentfimliche Gestaltver~inderungen 
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bemerkt. Derselbe geht aus seiner ursprfinglichen ovalen Form 

in eine mehr gestreckte fiber, die sieh bei einzelnen Praparaten 

nach einer Seite hin scharf zuspitzt. Die bis damn a]lseitJg 

seharfe, feine Grenzmembran ist jetzt an einzelnen Stelten breit 

und minder scharf begrenzt. Es maeht den Eindruck, al~ wenn 

das umliegende Protoplasma mi~ seinen leinsten KOrnchen im 

Begriffe stande, an und in alas Keimblasehen zu gelangen. 

Ausserdem hat sich dasselbe an den Schnitten einer mir vor- 

tiegenden Serie trotz sorgf~tltiger Behandlung nieht besonders 

fiirben wollen, was vielleieht nicht ohne  Bedeutung ist, da an 

gleichbehandelten normalen Eiern der Kern gut farbbar ist. 

Als wiehtigste Veriinderung ist das Auftreten von Vakuolen 

zu vermerken. Dieselben sind unregelmassig fiber das ganze 

KeimbI~schen verbreitet, bald zu mehreren eng zusammen 

liegend, bald vereinzelt hier und dort zerstreut. In einem mir 

vorliegenden Fr~tparat z~thle ich deren neun. In den Vakuolen 

liegt, dieselben bis auf eine schmsle freie Randzone ausffillend, 

je ein sich starker wie die Kerngrundsubstanz fi~rbbarer rund- 

lieher KSrper. Auch dieser besteht aus feinsten K~rnchen. 

Woher diese kommen, entzieht sieh der Beobach'tung. Aueh 

S t r a h l  lasst die Frage naeh ihrer Herkunft  often, indem e r  

auseinandersetzt, dass es einmal vielleicht die vergrSsserten 

KSrnchen seien, die den normalen Bestandteil des Kernes 

bildeten, andererseits aber glaubte er, dass infolge der grossen 

Ahnlichkeit mit Dotterk(irncheil auch an eine Aufnahme solcher 

zu denken sei. Nach Durchsicht tier Pr~Lparate scheint mir die 

erstere Annahme die wahrscheinliehere. Der Kern auf der 

HShe der Ausbildung besteht sehon aus feinsten K(irnchen, die 

allerdings stellenweise so sehr in den Hintergrund treten, dass 

ein homogenes I Aussehen dadurch vorget~useht wird. In kleineren 

mehr  tier lZeife entfernten Keimblasehen ist dagegen das Vor- 

kommen gr5sserer Fartikel etwas GewShnliehes. Ein Teil dieser 

und zwar die wandstandigen wurden, wie oben gesagt, als eigent- 
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liche Keimflecke und die anderen als Inhaltsumwandlungen auf- 

gefasst. Mit dem Vorkommen dieser KSrner in solchcn anf:~tng- 

lichen Stadien der Eibildung ist auch in unserem Bilde yon der 

ersten Rfickbildung ihr Auftreten erk]i~rt. Weshalb sol]en nicht 

hierbei der ursprfingliche Zustand wieder eintreten und die 

K0rperchen zusammenfliessen, um dann solche Bilder zu zeitigen, 

wie eins hier sich bietet. 

Bei einem anderen Praparate, bei welchem die Riickbildung 

etwas weiter vorgeschritten ist, erseheint das Keimblitschen ganz- 

lich deformiert, so dass seine Grenzen nicht mehr tiberall 

kenntlich sind. An der am meisten central gelegenen Partie ist 

es iu feinste ~Peile zerfallen, die in Streifen angeordnet sind; 

zwischen diesen haben sich die ProtoplasmakOrperchen in ziem- 

]icher Ausdehnung gelagert. Die vorhin besprochenen Vakuolen 

sind noch vorhanden, jedoch jetzt mit vielen KOrnern ausgef(illt. 

Die Begrenzungen sind ebenfalls schwerer sichtbar geworden 

Das Keimbliischen ist hier einer vOlligen AufiOsung offenbar 

nahe. An Eiern, die einer spiiteren Zeit angeh6ren, vermisst 

man, wie erwiihnt, makroskopisch das Keimbl~tschen. Dass es 

in der That fehlt und nieht etwa in die Tiefe gertickt ist, lehren 

Serienschnitte dutch solche Eier. Aneh bei genauester Durch- 

suchung finder man in ihnen keine Spur yon eineni solchen. 

Die Veranderungen im Protoplasma erinnern auch an den 

Schnittbildern an Durehschnitte, wie man dieselben wahrend der 

Furchung yon dem Keim bekommt und zwar in den Anfangs- 

stadien mehr als sp~ter. Man finder an der Oberflache der Proto- 

plasmascheibe ovale Protoplasmastticke (Fig. 5), welche'nach Art 

der Furchungskugeln gestaltet sind, allerdings bei genauerer Be- 

trachtung schon etwas unregehnassiger als jene erscheinen. Auch 

brauchen sie keine kontinuierliche Lage zu bilden, sondern sind 

durch solche Protoplasmateile yon einander geschieden, welche 

ihren Zusammenhang mit dem protoplasmatischen Mutterboden 

uoch gewahrt haben. 

Anatomisehe Heft, e, L Abi;eilung L V I I L  Heft,. (18. Bd., I t .  1), 6 
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Ausserdem ist ein Umstand durehaus eharakteristiseh, das 

ist das Fehlen der Kerne. Die Protop]asmastfieke erweisen sich 

in dem vorliegenden Stadium Ms kernlos. 

Vergleicht man mit den Schnittbildern aus den eben be- 

sprochenen Rfickbildungsphaseu solche, welche man yon Eiern 

gewinnt, die bereits makroskopiseh weitere Umwandlungen auf- 

weisen, so bekommt man auch hier eigenartige Ver~inderungen: 

Statt d e r  einheitlichen oder nur wenig zerklfifteten Protoplasma- 

scheibe findet man ganz unregelm~issig gestaltete Protoplasma- 

ballen verschiedenster GrSsse (Fig. 6). Teils sind dieselben auf 

dem Schnitt vollst~indig yon ihren Nachban) isoliert; tells hangen 

sic mehr oder minder breit mit dem noch wenig zerklfifteten 

Protop]asmaboden zusammen. Vide derse]ben ze]gen Vakuo]en, 

die oft in grosser Zahl nebeneinander in dem gleichen Proto- 
plasmastfick gelegen sind. Breitere Strassen mit ger0nnener 

Flfissigkeit geffillt, trennen die Protoplasmaklumpen yon einander. 

Das ganze Bild erinnert in vie]er Beziehung an die Zeich- 

nungen yon Durchschnitten durch die Eier yon ,,jung[r~iulichen" 

Hiihnern, wie sie L a u in seiner Abhandlung fiber die partheno- 

genetisehe Furehung des Hiihnereies abgebildet hat (1. c. Fig. 3, 4). 

Ein wesentlieher, leicht verst~indlieher Untersehied ist allerdings 

zu vermerken. Bei unseren Durchscbnitten finde ich unmittel- 

bar unter der Follikelwand einen schon bei schwaeher Ver- 

grSssemng kenntlichen Klumpen von kleinen Zellen mit intensiv' 

gef~irbten Kernen, die an der Follikelwand dicht an einander 

gedr~ngt liegen, in der Peripherie aber in einer gewissen Auf- 

]ockerung begriffen erscheinen. 

Wenn man weiss, dass einmal die Protoplasmastficke der 

zerbrSeke]nden Keimscheibe durchaus kernlos sind, dass ferner 

in keinem der frfiheren Stadien der Rfickbildung Kerne in der- 

selben vorhanden waren und wenn man endlich bei Betraeh~ung 

mit s tarkerenVergr~sserungen (Fig. 7) die eigentiimlichen 

Formen der kleinen rundlichen Zellk~rper mit ihren grossen 
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Kernen  mit den in den Blutgef~ssen des Eierstoekes ]iegenden 

Elementen vergleicht, so kann man m~t aller Sicherheit sagen, 

dass es sieh bier nur um Wanderzellen handeln kann, welche 

aus den Ovarialgefassen ausgewandert und in das zerfallende 

Ei eingedrungen sind. 

Damit wt~rden wir dann zugleich die ersten Erscheinungen 

vor uns haben, welche auf eine Betei]igung der Follikelwand an 

tier Riickbildung tier zerfallenden Eier hinweisen. 

Bevor wit auf die Veranderungen, welehe in den vorge- 

sehrittenen Stadien der Rfiekbildung an der Follikelwand be- 

merkbar werden, eingehen, m~gen einige Bemerkungen fiber den 

Bau dieser vorausgehen, wobei wir tells eigenen Beobachtungen, 

teils den Darstellungen yon S a r a s i n folgen. 

An unre~fen Eiern, yon etwa 1--2 mm Durchmesser, besteht 

die Wand aus den bekannten Sehichten. Aussen platte Zellen, 

dann folgt eine Schicht yon gef~ssftihrendem Bindegewebe, welter- 

h-in ein mehrschichtiges Epithel yon derselben Beschaffenheit, 

wie sie bereits yon E i m  e r in seiner Schrift f iber,Untersuchungen 

fiber die Eier der Rept~lien" angegeben ~st. Die Dotterhaut ist 

gut zu erkennen. Auch die innere R~ndenschicht, jene zuerst 

yon E i m  e r und S c h u  l tz  e besehriebene Dotterumwandlung in 

dessen peripheren Lagen mit der sch~nen radi~tren Streifung 

findet sich. An einem etwas grSsseren Ei "con 3 mm Durch. 

messer ist die Epithellage bereits sehmaler gewordenl; wMarend 

wir im ersten Falle bis zu sechs Lagen Zellen zah]en konnten, 

sind jetzt hSchstens vier nachweisbar. Die Wand des reifen 

Follikels zeigt wieder eine andere Beschaffenheit. Die Bindege- 

webslage ist in der Wandung das Vorherrsehende. Auch finden 

sich in ihr hie und da noch Blutgef~sschen. Centralwarts von der- 

selben liegt eine Schicht aus einer Reihe von Zellen bestehend, 

ohne Fasern dazwischen und von grSsserer Gestalt wie die Zellen 

jener. Sie erscheinen vollsaftiger. Ihr Kern ist etwas grSsser und 

dicker, sonst aber genau jenen gleich gelagert. Ihr Zellleib is~t 

6* 
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auch grSsser gegeniiber den Bindegewebszellen; ihr Protoplasma 
rein gekSrnt. Ieh stehe nicht an, diese kontinuierliche ein- 
Schichtige Zelllage als Umwandlung der seehsschiehtigen Epi- 
thelien yon fr~iher aufzufassen. Ich glaube, dass mit dem Waehs- 
turn des Eiinneren die Zellschichten als solehe mehr und mehr 
abnehmen, und sieh nebeneinander parallel der W a n d  lagern. 
Ist das Ei im Zustand der Reife, dann hat es den gr~ssten In- 
haltsdruek und deswegen finden wir auch dann die platten, l~ings 
der Wand liegenden Epithelien, die wir uns eben durch den 

Druek entstanden zu erkl~iren haben. 
W~ihrend der ersten Erscheinungen der R(ickbildung des 

Eies verandert sich die Follikelwand verhs wenig. 
Erst wenn der Zerfall des Eies schon deut l ich  bemerkbar 

ist, dann setzen auch Umwandlungen des Follike]epitheis ein, 
etwa gleichzeJtig oder wenigstens bald nachdem die Auswande- 
rung der oben besehriebenen Leukocyten erfolgt ist. Die erste 
Ver~nderung, die wir wahrnehmen, Jst die, dass die Epithelien 

anschwellen und erheblich grSsser werden, indem sie reichlich 
helle wohlflfiss~ge Substanzen' in das Zellinnere aufnehmen. 

S~e sind dann sehr unregelmassJg gestaltet. Man sJebt rund]Jche 
Formen, neben langgestreckten, keulenf6rmigen. Diese letzteren 
sind die meist vorhandenen (Fig: 8). Aus der anfangs ein- 
schichtigen Lage soleh vergrSsserter Epithe!ien geht bald eine 
mehrschichtJge hervor. Die dadurch gegebene Verbreiterung der 
Wand ist eine sehr betr~ehtliehe. Die keulenf6rmigen Zellen 
(Fig. 9) kSnnen einfach oder mehrzeilig angeordnet sein, auch 
unter gleichzeitiger weiterer VergrSsserung in Schichten fiber- 
einander ge!agert s eJn (Fig. 10); mit i h re rp lanen  Seite liegen 
sie der bindegewebigen Unter]age anl mit der keulenfSrmigen 
dem Dotter und in demselben. In diesem Abschnitt finder sich 
nahe dem Dotter aueh der grosse bl~ischenf~rmige Kern. Sp~tr- 
liche kleine Vakuolen finden sich hier und dort Jm Protoplasmm 
Es ist erklarlich, dass die Zel!vergrSsserung auf Kosten des 
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Dotters gesehieht; hierbei ist Voraussetzung, da s s  vom reifen 

Ei gesehaffene Sehutzapparate - -  die D o t t e r h a u t -  eine ve r -  

~nderung erfahren mfissen, um sie ffir feste Bestandtefle, wie 

die Epithetien es sind, durehg~ngig zu maehen. 

Die Frage nach tier Herkunft  der mehrsehichtigen Lage be- 

antworten uns unsere mikroskopisehen Sehnitte ebenfalls. Es 

:treten uns Zellen entgegen, die mehrere Kerne enthalten und 

solche, in denen jeder Kern bereits sein eigenes Protoplasma hat, 

ohne dass abet die Teile sieh vollst~tndig getrennt haben. Solche 

Segmente liegen noch in dem ursprfingliehen, gemeinsehaftliehen 

grossen Zell]eib. Ieh halte dieses ffir Stadien der direkten Kern- 

teilung, wenn aueh ira Begriff der Teilung stehende Kerne  mir 

nicht zu Gesicht kamen. Bilder yon Kernteilungsfiguren der 

indirekten Teilung habe ich ebenfalls nie beobachten k6nnen. 

Auf die Th/itigkeit der in diesen Schichten gelegenen Zellen 

kommen wir noeh zurfick; zuerst m0ge hier noch beriehtet 

werden, dass nicht Mle im Verbande bleiben. Es I0sen sich 

einige wenige und zwar meist die keu]enf0rmigen los und treten 

damit Vollstgndig in den Dotter hinein. Merkwfirdig hierbei ist 

die Thatsaehe, dass sie, je tiefer sie rfieken, um so kleiner 

werden und eine rundliche Gestalt annehmen. Je l~nger sie an 

dem neuen Orte verweilen, um so undeutlicher wird ihr vorhin 

so scharfer Grenzkontur. Dieser Umstand wird, wie es auch 

yon anderen Beobaehtern beschrieben, mit Rfickbildungsersehei- 

nungen tier Zelle und ihrer Wand zusammenh~ngen ; denn wohl 

nur naehdem ihre Membran gesehwunden oder nur erst ver- 

andert ist, kann der yon ihr zu unternehmende Austauseh mit 

der Umgebung vim freier werden. Diese Zellen, die ich im Ei- 

inneren f a n d ,  mfissen yon dem ursprfinglichen Follikelepithel 

abstammen~ Einmal herrs'eht morphologisehe 0bereinstimmuffg 

mit ihnen, dann finden sieh aueh Bilder, bei denen sieh die- 

selben in verseMeden weitem Abstand yon der Wand befin(ten. 

Somit kann ihre Abkunft Yon den Epithelien der Foilikelwand 

nieht bezweifelt werden. 
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Die Hauptaufgabe und Th~ttigkeit der Epithelien, sowohl der 

in der Wandung wie aueh der losgelSsten, besteht in der Auf- 

nahme und der Verarbeitung der Dotterk6rnehen. Diese werden 

in der versehiedensten Gestalt yon den versehiedenen Teilen der 

Zelle aufgenommen. Man finder sie in den eentralen, dem Dotter 

benaehbarten Teilen der Zellleiber und aueh in den peripher- 

w~rts gelegenen. In sp~terer Zeit finder~ sieh die KSrnehen 
im ganzen Zellleib verbreitet. Anfangs fi'ndet man naeh Form 

und Aussehen unverfinderte, ganz wie freie DotterkSrnehen aus, 

sehende, sp~tter nehmen sie unregelm~tssige Gestalten an und 

sind sehliesslieh nut  noeh als feine, gekSrnte Partikelehen sieht- 

bar. Diese Verarbeitung beruht auf einer Umwandlung yon 

seiten de~ lebendigen Zelle. Ja, die Th~tigkeit dieser" seheint 

sieh noeh fiber den Kreis ihres Zellleibes bin zu erstreeken auf 

die freien nieht aufgenommenen Dotterk6rnehen. Man sieht 

n~tmlieh daselbst yon den Zellen ausgehend, hellere Partien, die 

in der Umgebung dieser liegen und wohl ebenfalls als umge- 

wendete Dotterpli~ttehen aufzufassen sind. Einmal sieht man 

diese Stellen als gef~tlltes Eiweiss, hervorgerufen dutch die 

ehemisehen Agentien, und zwar yon netzartigem, faserigen Baue; 

dann aber weisen wieder andere Partien eine st~trkere F~trbung 

und eine mehr homogene Besehaffenheit ~ auf. Diese letzteren 

sind als einfaeh zusammengeflossener Dotter zu deuten. Dieses 

Zusammenfliessen list wohl dadureh zu stande gekommen, dass 

die normalerweise seharf abgegrenzten, festen Pl~ttehen dureh 

irgend welehe Th~tigkeit de r  in ihrer n~iehsten N~the gelegenen 

Zellen erweieht und umgewandelt sin& Ieh mSehte fibrigens 

nieht verfehlen darauf aufmerksam zu maehen, wie die Bilder, 

welehe z. B. dem in Fig. 9 gezeiehneten Prfiparat zu Grunde 

liegen, doeh denjenigen gleiehen, welehe man vom nor'malen 

Dottersaekepithel yon Laeerta kennt. Ieh verweise in dieser Be- 

ziehung auf die fr~heren Angaben von S t r a h l  (9) und yon 

H a n s Vir  ehow.  Es seheint mir yon  lebhaftem Interesse, wie 
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Zellen, die ursprfinglieh einander doeh durehaus fremd sind, 

bei gleieher physiologiseher Beanspruehung - -  hier der Resorp- 

tion von Dotter - -  einander so ausserordentlieh ~thnlieh werden 

k~Snnen. Die yon V i r e h o w  und V e e l t z k o w  ftir die Dottersaeks- 

epithelien besehriebene basale Lage der Kerne fehlt allerdings. 

An dieses Stadium der regressiven Metamorphose sehliesst 

sieh zeitlieh bald ein anderes. W~thrend n~mlieh der Dotter noeh 

lange nieht resorbiert ]st, w~thrend die Gestalt des Eies und 

seine Gr/Ssse normalen Verh~ltnissen noeh ziemlieh nahe ist, 

beginnen die Epithelien der Wand sieh zu ver~ndern und zu 

G runde zu gehen. Erst werden sie kleiner und kleiner; dadureh 

erseheint die Wand jetzt wieder weniger breit und mig Zellen 

ausgeffillt, als vorhin. Sodann versehwindet in den am meisten 

eentralw~rts gelegenen Zellsehiehten der anfangs helle, bl~tsehen- 

fiSrmige, dann dottergeffillte und sehliesslieh fein granulierte Leib. 

Die Zahl der Vakuolen in ihm hat sieh vermehrt und die Gr6sse 

der einzelnen gegen vorhin zugenommen. Aueh der Kern er- 

leidet Veri~nderungen; er wird in einigen tier den am weitesten 

vorgesehrittenen Stadien entnommenen Bildern unregelm~ss]g ge- 

funden, sein Kernk/Srper weniger stark f~trbbar und zum Sehlusse 

sehen wir ihn in eine Anzahl yon Teilen zeffallen. Diese Art des 

Kernzeffalls wurde zuerst yon A r n o l d  als nukle~tre bezeiehnet 

und zwar ursprfinglieh bei Wanderzellen. Naeh R u g e  l~tsst sieh 

diese Bezeiehnung aueh auf die Epithelrtiekbildung anwenden. 

Sehliesslieh bleiben nur Reste - -  soweit lassen sieh diese Vor- 

g~tnge an unseren Pr~paraten verfolgen - -  der Zelllagen fibrig, 

die den normalen Bau beibehalten, w~thrend die Mehrzahl yon 

ihnen zu Grunde gegangen ist. 

Ahnliehe Bilder, wie das letzte, haben wir mehrere. Einige 

Follikelw~nde darunter geh/Sren gr6sseren Eiern an, die aueh 

im geh~rteten Zustande eine sehr unregelm~issige Gestalt zeigen. 

S t r a h l  erkli~rte s ieh,  diese Formen dutch Zusammenfliessen 

mehrerer Eier entstanden, wie bereits angegeben ist. Ausdriiek- 
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lich mCichte ich noch bemerken, dass in keiner Follikelwand, 

welches Stadium wir auch immer voruahmen, sich eine wesent- 

liche Wucherung yon Blutgefiissen bemerkbar machte. W o h l  

zeigten sieh hie und da im bindegewebigen Teile der Wand 

Gefiissdurchsehnitte; doch war dieses nichts Aussergew01mliches 

gegeniiber der Norm. 

Waiter in Rttekbildung begriffene Eier, wie die zuletz~ be- 

schriebenen, die nach einem Jahre Beobachtungszeit gewonnen 

sind, sind mi~" nicht zur Verftigung gestellt. Wie niimlich schon 

S t r a h l  angab, ist es ihm nur bis zu diesem Zeitpunkte ge- 

lungen, die Tiere am Leben zu erhalten. 

Wenn wir in der Litteratur Umschau halten, welche die 

R~ckbildung'von Ovarialeiern behandelt, so finden wir, sowei~ es 

sich um solcha bei Reptilian handelt, elgentlich nur gelegeut: 

liche Bemerkungen, dass solehe bei diesen vork~tmen. Systema. 

tische Untersuchungen, wie d~ejenigen, tiber welehe wit eben 

berichtet haben, sind uns sonst nicht bekannt geworden. 

Dagegen w~rden die Beziehungen zu erSrtern sein, welche 

unsere Objekte zu den yon v. B r u n n  am Ovaria[ei und von L a u  

an abgelegten Eiern yon VSgeln beobachteten Erscheinungen 

aufWeisen und ferner das, was R u ge in seinen Untersuehungen 

tiber die R~ckbildung yon Amphibieneiern (Si re  d on und S ala-  

m a n d r a) berichtet. 

Was zun~ehst letztere anbelm~gt, so h~ren wir von R u g e  

bereits Ober makroskopisch sichtbare Ver~nderungen. Er land 

an Ovarien in Rfickbildung begrii~ene Eier yon normaler GrSsse 

an ihrer Ober~iche yon einem dichten Gefiissnetz iiberzogen. 

Andere zeigten, zerstreut zwischen diesen liegend, eine rOtlich 

graue, oft ins Briiuuliche tibergehenda Fiirbung und eine grosse 

Unregelmiissigkeit tier Oberflitche. Die Gr(~sse dieser letzten 

Gruppe schwankte bedeutend yon den kleinsten bis zu den 

grSssten Formen. Schon in tier biSherigen Darlegung zeigt sish 
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eine Versehiedenheit gegenfiber unseren Befunden, Niemals 

t~anden wir makroskopisch siehtbare Gef~tssnetze, niemals eine 

abnorme Fgrbung, an der die der Metamorphose verfallenen Ze]l- 

komplexe sehon ausserlich sichtbar gewesen wgren. Wir hStte~l 

dahingegen Gdegenheit ,  oberfi~ichliche Gestaltverii~derungen zu 

beobachten. In unseren frfiheren Stadien konnten wir, wie die 

Figuren es aueh zeigen, Einbuchtungen und Absehnfirungen 

au Furchung erinnernde Bilder wahrnehmen. Diese Ersehei- 

nungen lassen sieh mit obigem wohI nicht in ParMiele setzen. 

Weiterhin berichtet R u ge fiber eine PigmentiermSg des animalen 

Eipoles; auch diese konnten wir an unseren Objekten nicht wahr- 
nehmen.  

Je weiter fibrigens die Eier in der Rfickbildung waren, die 

dieser Forseher untersuchte, um so starker wurden auch die 

gusseren Formdifferenzen, ein Befund, der sich in dieser Art 

ebenfalls nieht auf unsere Beobachtungen t~bertragen l~tsst. In 

betreff der Ergebnisse der weiteren mikroskopischen Untersuehung 

sei sodann hier fiber das Schieksal des Keimblgschens bei Am- 

phibieneiern berichtet, Allerdings briugen uns R u g e s  Aufzeieh- 

nungen nur wenige Aufschlfisse darfiber; denn nur an einem 

einzigen Ei kommt er aus dem ganzen Habitus zu der Ansicht, 

c lass  das Keimblgschen in Rfiekbildung begriffen sei. Zur Be 

grfindung dieser Ansicht lesen wir von einem massenhaften Auf- 

trete~ yon KSrnern in demselben und yon einer versehieden 

starken Fi/rbbarkeit der einzelnen Teile. Das ist aber auch 

alles; eine Reihenfolge von Kernrtickbildung zeigenden Pr~tpa- 

raten und deren Besehreibung sehen wir nieht. Immerhin lgsst 

s ieh aus obiger Darstetlung auf eine gewisse Ahnliehkeit mit 

unseren Befunden am Keimblgsehen schliessen. 

R uge  berichtet sodann yon den Epithelver~tnderungen bei 

Amphibienfollikeln. Diese ergeben allerdings mit noch zu be- 

spreehenden Ausnahmen vieie Berfihrungspunkte mit Reptilien. 

Wir konnten .zwan:innerhalb der Epithellagen keine Blu~gefgsse 
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sich entwickeln sehen, deren einze]ne sich sogar in einen ~ellleib 

einstfilpen, so oft wir auch unsere Pr~iparate dara~fhin durch- 

musterten. Wir konnten kein massenhaftes LoslSsen der Epi- 

thelien, sondern nur ein spal:liehes, vereinzeltes beobachten; auch 

ffir das Einwandern der Leukoeyten gilt dieses. Wenn R u g e  

meant, das auch yon ihm in einzelnen Fallen beobachtete spar- 

liche Auftreten hange von dem Mengenverhaltnis des vorhan- 

denen Dotters ab, so ~rifft dieses bei unseren Bildem nicht  zu; 

denn sonst h~itten wir zahllose'.Wanderzellen beobachten m~issen. 

Aus dem unregelmassigen Vorkommen tier Elemente ist viel- 

mehr zu schliessen, dass sie nur eine mehr nebensachliche Rolle 

spielen. Deshalb leiten sie wohl beL Reptilien wie auch yon 

v. B r u n  n fiir das zerfallende Vogelei schon hervorgehoben, keines- 

wegs die Resorption ein, sondern dringen nur ,  sie befSrdernd, 

in das Ei ein. 

Die weiteren Vorg~inge im Innern der Eizelle, die Ver~n- 

derungea der eingewanderten Zellen, der Kernzerfall bei diesen, 

sowie das ganze Verhalten der Epithelien der Wand bieten hin- 

wiederum sehr iihntiehe Verh~ltnisse bei den beiden Tieren. Die 

Aufns.hme yon Pigment yon seiten der Epithelien sahen wir 

dagegen nicht. Wohl abet war bier wie dort die Aufgabe der 

Epithelien die Dotterresorption und zwar in durchaus gleicher Weise. 

Die weiteren yon R u g e  geschilderten Vorg~inge aus spSterer 

Zeit der Umwandlung kSnnen wir nicht zum Vergleich heran- 

ziehen, weil wir eben diese Stadien nicht besitzen. 

Wenn wir alle Instanzen zusammenfassen, so ergiebt sieh 

trotz mancher Ahnlichkeit und Gleichheit der Verhaltnisse gleich- 

wohl manehes Unterscheidungsmerkmal mit Amphibieneiern, 

deren wichtigste ieh darzulegen versueht habe. Was spatere 

Stadien gezeitigt hatten, ob bier noeh mehr differente Punkte 

vorhanden, muss unentsehieden bleiben. 

Uber die Rfiekbildungserscheinungen yon Eiern sm Vogel- 

ovarium h a t  v, B r u n n g~arbeitet. Er land und stellte lest, 
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dass ein Prozess der Umwandlung yon Eiern zwar das gauze 

Jahr tiber stattfindet, aber in yeller St~irke nur w~hrend der 

Fortpflanzungsperiode. Es betraf in seinen F~illen die Rtiekbil- 

dung nur solche Eier, deren Dotter noeh keine gelbe Fiirbung 

erkennen liess; solehe also, die noch nicht der Reifung nahe 

sind, bilden sieh nach seinen Angaben zurtick. Er konnte an 

derartigen Objekten schon makroskopiseh siehtbare Veriinde- 

rungen wahrnehmen und untersehied dadureh sogleieh die in 

Rtickbildung begriffenen Eier yon den normalen. Wie schon 

vorhin bemerkt worden ist, konnten wit derartiges bei unseren 

Objekten nieht konstatieren. Weiter erfahren wir durch v. B r u n n  

die n~iheren Vorg~nge, den Anfang und den Verlauf des ganzen 
Prozesses. 

Die Epithelien der Follikelwand verhalten sieh naeh seiner 

Angabe sehr versehieden. Aueh hier maeht sieh, wie bei den 

Amphibien, bemerkbar, dass ganze Epithelstreeken sieh yon der 

bindegewebigen Unterlage losl/Jsen. Des ferneren beriehtet 

v. B r u n n  yon dem Auftreten eigentttmlicher sternfSrmiger 

Zellen, die sieh seharf yon den versohiedenartig gestalteten 

Epithelien unterseheiden lassen. Das Auftreten dieser Elemente 

fasst er auf als das erste Zeiehen der beginnenden regressiven 

Metamorphose. Diese Erseheinung stellt v. B r u n n  hin als die 

,,haupts~tehliehste Eigenttimlichkeit" tier in Rtiekbildung be- 

griffenen Follikelwand des Vogeleies. Wir konnten derartige 

Beobachtungen an unseren Schnitten nieht maehen. 

Ein Keimbliisehen und etwaige Erscheinungen an demselben 

hat er an den yon ihm untersuchten Eiern nieht finden k~Snnen. 

Der Dotterzerfall ist dagegen iihnlioh den{, wie wir ihn bei 

Reptilien gefulfden haben. Im Beginne der Riiekbildung buehtet 

derselbe sich yon aussen her unregelm~issig ein ; in  all seine Un- 

ebenheiten lagert sieh die ihn bedeekende Epithelschieht. Er 

kann in mehrere Klumpen zerfallen und Yakuolen bekommen, 

wie sehon f r / lher ,Oel laeher  an H(ihnereiern beobaehtet hat. 
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Von diesem stammt auch der Satz ,,je weniger Vakuolen, desto 

frfiher ist das Stadium der Riickbildung." Diese Erscheinungen 

]assen sieh ohne weiteres mit unseren Befunden, dem Auftreten 

der Vakuolen im Keimbl~ischen und aueh in den in  Rfickbil- 

dung begriffenen Epithelien vereinigen. Von dem gef~irbten 

Dotter berichtet derse]be Autor, class er feinfaserig und kSrnig 

sei; desgleichen fehlte ibm nicht die radi~ire Zone, die ibm 

hierselbst aufgelockert erschien. Aueh diese Befunde(stimmen 

mit unseren. 

Was d ie  Einwanderung der Leukocyten angeht, so hat 

v. B r u n n  davon die versehiedensten Bilder aufgefunden und zwar 

bei fehlende,';- teilweise 0der ganz erhaltener Follikelwand. Er 

sehliesst deshalb aus der Unregelm~issigkeit des Vorkommens 

auf eine nebens~iehliehe Bedeutung dieserElemente, die ,,in das 

tote, sich rfiekbildende Ei einwandern wie in einen beliebigen 

FremdkSrper". Nur soweit kSnnen wir vergleichende Betrach- 

tungen anstellen; denn. auch die weiteren Untergangsstadien der 

Vogeleier, wie sie so treffend yon B r u n n  geschildert sind, 

miissen wir aus dem schon einmM angeffitirten Grunde fiber- 

gehen. 

Wie oben bereits erw~ihnt, hat vor kurzem auch L au unter 

Anleitung yon B a r f u r t  h Untersuehungen fiber Veranderungen 

angestellt, welche an solehen Eiern yon Hfihnern vorgingen, 

die, unbefruchtet abgelegt auf eine Zeit l ang  in den Brut- 

ofen gebracht waren. L au  hat auch in seinen Ftillen eigen- 

tfimliehe Vergnderungen an der Keimseheibe dieser Eier be- 

obachtet, welche in mancher Beziehung an das erinnern, was 

wir oben in unseren Praparaten "con der Eidechse besehrieben 

habenl Auch bei den von ibm beschriebenen Eiern kommt es 

zu einer Umbildung der Keimscheibe derart; dass der  Proto- 

plasmakSrper derseiben in Teile zerfiitlt, die mehr oder minder 

deutlich gegeneinander abgegrenzt sind, von'Vakuolen durch- 

setzt er~eheinen und dabei tier Kerne durchaus entbehren. L a u  
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beantwortet auf Grund seiner Untersuehungen die Frage, ob sieh 

tIfihnereier parthenogenetisch entwiekeln ktOnnen in negativem 

Sinne. Seine Terminologie ist dabei etwas eigentfimlieh; denn 

er redet sogar trotzdem yon einem Furehungsprozess, den er 

dann allerdings als degenerativer Natur bezeiehnet, da er un- 

regelmassig begOnne und naeh Zerklfiftung des Bildungsdotters 

aufhOre. Zweekmassiger erseheint es, yon einer Furchung nut  

in solehen Fallen zu reden, in denen es sieh um die an einen 

normalen Befruehtungsvorgang sieh ansehliessenden Teilungs- 

vorgange handelt. Immerhin ist das ja nur Terminologiefrage 

nnd in unseren saehliehen .Auseinandersetzungen befinden wir 

uns durehaus in Ubereinstimmung mit den Auffassungen von 

Lau.  Auf die Arbeit desselben m0ehte ieh betreffs Zusammen- 

stellung der Litteratur fiber wirkliehe und vermeintliehe Partheno- 

genese besonders hinweisen, ebenso auf die Abhandlung yon 

T a s e h e n b e r g  fiber die historisehe Entwiekelung der Lehre 

yon der Parthenogenesis. 

Wir haben gesehen, dabs das E i d e r  VOgel und der Am- 

phibien in der regressiYen Metamorphose sieh in wesentliehen 

Punkten yon den unserer Betraehtung zu Grunde liegenden 

Eiern unterseheidet. Wohl finden sieh manche J~hnliehkeiten 

und sogar ganz gleiehe Vorg~inge vor allem beim Vergleieh mit 

den zuletzt besehriebenen Untersuehungen yon L au ,  abet gleieh- 

wohl fiberwiegen bei den ersteren Vergleiehen doeh weitaus die 

Verschiedenheiten. Es finden sleh riiekbildende Follikel bei 

allen Vertebratenklassen, abet es erfolgt die Art und Weise der 

Rfiekbildung nieht bei allen in durehaus gleieher Weise. Jede 

Klasse bewahrt ihre eigenttimliehen Unterseheidungsmerkmale. 

Mit Rfieksieht auf die erw~thnte Sehrift B o n n e t s i) ist es ge- 

',) Wir verweisen auch auf den Aufsa~z yon B o n n  e t  ,,Zur Atiologie der 
Embryome" in der' Monatsschrift fiir Geb. u. Gyn. Bd. XIII, it. 2, den wit 
erst w~ihrend des Druckes dieser Arbeit durch die Gfi~e des Verfassers erhieltea. 
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wise von Interesse, hier kurz auf die in der Ausffihrung mehr- 
fach gestreifte Frage nach einer Parthenogenese bei Reptilien ein- 
zugehen. Wie wir oben beschrieben, bekamen wit bei derRiick- 
bildung Bilder, die geradezu herausforderten, an eine Furchung 
unbefruehteter Eier zu ctenken. Bei n~therem Zusehen finden 
sich jedoeh vieie Punkte, die eine derartige Auslegung verbieten. 
Die vermeintliche Furchung verhielt sich sehr unregelm~issig. 
Das Fehlen der Kerne wurde bereits erwghnt. Wir  konnten 
ferner niemals sehen, dass aus der Tiefe die Art yon Zellbil- 

dung sieh bemerkbar machte, wie sie zuerst yon S a r a s i n  be- 
obachtet und beschrieben wurde. .Er stellt sie als Erfordernis 
einer Furehung des Reptilieneies h~n. Es ist dieses iibrigens 
derselbe Vorgang, der, so lange er noch im Entstehen be- 
griffen war, yon W a l d e y e r ,  mit dem Namen der sekund~iren 
Furchung belegt wurde. Auch an tier Oberfl~iche hatten solche 

Zellen nach den Untersuchungen obigen Forschers sich finden 
m~issen, was ebenfalls nicht der Fall war. Kurzum, es sind 
aueh bier der Unterscheidungsmerkmale yon dem 'normalen 
Teilungsvorgang viele. Wenn wir diese zusammenfassen, kommen 
wir mit B o n n e t  zu dem Ausspruch ,dass trotz der Ahnlichkeit 
solcher Prozesse mit der Furehung sie gleichwohl damit nichts zu 
thun haben. Diese Erscheinungen sind viehnehr aufzufassen als 
ein durch chemiseh-physikalische Einfiiisse herbeigef~ihrter 

Zerfall des Keimes und nieht als Vitaler Vorgang." Somit hat 
auch O. S c h u l t z e  ftir Reptilien Recht, wenn er in der Ein 
leitung seines Lehrbue!qes der Entwickelungsgeschiehte sagt, class 
,,Angaben, welche damn lauten, dass bis zu einem gewissen Grade 
wenigstens auch ohne Befruchtung, d.. h. auf sogenanntem 
parthenogenetisehen Wege eine Entwiekelung bei Wirbeltieren 
vorkomme, auf Irrtfimern beruhen." 
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FigurenerklXrung. 

SStmtliehe Pr~parate stammen yon Laeerta agilis. 

Fig. 1. Fl~tehenansicht ~,~ der Keimseheibe eines Eidechseneies, das sich 
im Anfang der Rtickbildung befindet und dabei an normale Furehung erinnernde 
Bilder zeigt. 

Fig. 2. Desgleichen Ansieht der Keimseheibe eines unbefruchteten Eies aus 
vorgesehrittener Zei~ des Zerfalles. 

Fig. 8. Fl~tchenbild eines Eies, das befruchtet, sieh in mittlerer Entwicke- 
lung der Furchung befinde~. 

Fig. 4. Desgleichen Ansieht des normalen in Furchung begriffenen Eies 
aus der letzten Zeit der Furchung. 

(Die Fig. 1--4 sind bei'LupenvergrSsserung gezeiehnet). 
Fig. 5. Schnitt dutch die MitLe einer Keimseheibe, die in Rtiekbildung 

begriffen is~. Nach Schwund des Kerns ist Zerkltif~ung and Rinnenbildung im 
Protoplasma aufgetre~en; einige vollkommen losgeltiste Protoplasmaklumpe n 
unter der wellig erscheinenden Follikelwand. 

Fig. 6. Scbnitt durch die Mitre det:Protoplasmascheibe eines in weiterer 
Umwandlung begriffenen Eies aus sp~tterer Zeit der Rtickbildung. Der Proto- 
plasmazerfall ist fortgesehri~ten und zeitigt mannigfache Bilder. An der Kuppe 
des Eies ist in  der Follikelwand ein Haufen Leukocyten zu linden, der sich in 
das Ei-Innere fortsetzt. 

Fig. 7. Durchschnittsbild der Mitre des oberen Randes der vorherigen 
Abbildung bei starker VergrSsserung. Wanderzellen in den Schollen des zer- 
fallenden Protoplasmas. 

Fig. 8. Schnitt yon der Follikelwand eines in Riackbildung begriffe~en 
Eies. Erste u des Follikelepithels. (Ep.), dessert Zellen mit Dotter- 
partikeln (D) vollgel0fropft sin& 

Fig. 9. Teil der Follikelwand aus sp~tterer. Zei~ der Rtickbildung. Die 
VergrSsserung der Epithelien (Ep.) hat weitere Fortschri~te gemacht. D- D o t t er! 

Fig. 10. Teil der FollikelwaM yon einem anderen Ei desselben Eier- 
stocks. Sehichtung und st~tikere Vergrtisserung der Zellen. 

(Die Zeit in welcher die Ver.~nderung der Eier und tier Follikelwand ein- 
setzen kann, sehwankt etwas Die ersten Umwandlungen, wie s ie  in den 
Figuren 1, 2, 5, 6 und 7 wiedergegeben sind, kann man berei~s Mitts Juli 
linden, Ends des Monats die in Fig: 8 dargestellten Vergrssserungen des Fol- 
likelepithels. Die Fig. 9 und 10 sind nach Pr~tparaten gezeiehnet, welehe yon 
dem Eierstoek einer am 9. September getSteten Eidechse gefertigt wurden.) 


