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Molassemerg'eln von Oening-en bei Konstanz. Die einzige Art, die

Owen G. Oeningensis nannte, stimmt berein mit Canis Vulpes {com-

munis) fossilis Murchison's, Canis Vulpes des schistes d'Oeningen

Blainv., Canis palustris H. v. Meyer 's. Die Zhne dieses fossilen

Hundes the fossil Canis, wie Owen ihn a. a. 0. S. 56 nennt

sind zwar an Gre gleich dem des gemeinen Fuchses, aber sie unter-

scheiden sich von ihm und jeder bestehenden Art von Hund, Wolf

und Schakal durch die strkere Entwicklung der vordem und hintern

Hcker an dem Halse der Kronen der 3. und 4. Prmolaren; der

Fleischzahn jenes Fossils hat an der Krone eine krzere Ausdehnung
von vorn nach hinten als bei irgend einer bekannten lebenden Art

des eigentlichen Hundes. In der Form und den Grenverhltnissen

der Prmolaren und der Molaren zeigt das Gebiss des Fossils eine

grere Aehnlichkeit mit dem der nahe verwandten Gattung Viverra

als mit einer bekannten lebenden Art des Hundes. Ferner sind die

Zehen grer und es ist insbesondere die erste Zehe strker ent-

wickelt als bei den Hundearten, auch ist der Schwanz lnger als bei

Hund, Wolf oder Schakal, aber nicht so lang wie beim lebenden

Fuchs
;
die Wirbel sind dicker im Verhltnis zu ihrer Lnge. 0. will

die den Viverriden nahestehende Form von Galecynus als Untergat-

tung von Canis anerkannt sehen.

Im Anhange zu Murchison's (On a Fossil Fox found at

Oeningen" in Transact. of the Geol. Soc. of London, sec. ser.,

vol. III, 1835) Beschreibung der Steinbrche von Oeningen und den

darin gefundenen fossilen Tieren und Pflanzen, gibt Gideon Man-
tel 1 (daselbst S. 291) eine anatomische Beschreibung und Abbildung
des vollstndigen, auf einem Stein haftenden Skeletes (das sich im

Besitze Murchison's befindet), nach welchem Owen seine oben er-

whnte Beschreibung des von ihm Galevynns Oeningensis genannten
Tieres verfasst hat. Uebrigens bemerkt schon Man teil, dass der

Schdel dieses Tieres im Vergleiche mit dem eines Fuchses zu tief

sei im Verhltnis zu seiner Lnge.
(Schluss folgt.)

lieber einzellige Drsen (Becherzellen) im Blasenepithel

der Amphibien ^).

Von Dr. Josef Heinrich List.

Im Anschlsse an meine Untersuchungen ber das Blasenepithel
des Frosches habe ich auch dasjenige anderer mir zugnglicher Am-

phibien auf das Vorkommen von Becherzellen geprft.
Ich fand nun dieselben bis jetzt im Blasenepithel folgender

Amphibien :

Von Urodelen bei Triton cristatus.

1) Auszug aus einer grern Arbeit.
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Von Batracbiern und zwar Oxydactylia bei Bana esculenta, R.

temporaria, Biifo vulgaris, B. variabilis, Bonibinator igneus.

Von Discodactylia bei Hyla arborea.

Das Becberzellen fUbreiide Blaseiiepitbel der von mir untersucbten

Amphibien ist ein geschichtetes Pfiasterepithel, das im allgemeinen
dem Cornealepithel hnlich ist.

Die Becherzellen selbst, welchen ich besondere Aufmerksamkeit

widmete, sind, was ihre Form betrifft, jenen von mir beim Frosche

beschriebenen hnlich. Der Inhalt besteht aus zwei difif'erenten Sub-

stanzen : eine in Form eines Gerstwerkes die ganze Theca erfllende,
Farbstoffe sehr begierig aufnehmende Substanz, FilarmasseM; und

eine zwischen den Strngen (Maschen'i befindliche, Farbstoffe nur sehr

gering oder gar nicht aufnehmende anscheinend homogene Sub-

stanz, Interfilarmasse.
Die Filarmasse selbst besteht aus dnnen homogen erscheinen-

den Strngen, die zu einem polygonale oder auch mehr rundliche

Maschen bildenden, die ganze Theca durchziehenden Gerstwerke
sich zusammenfgen. Von den aufwrts (in der Richtung der Lngs-
axe) ziehenden Strngen gehen Querbalken zur Verbindung benach-

barter Strnge ab, an den Verbindungsstellen Knotenpunkte (An-

schwellungen) bildend.

Der Nucleus selbst liegt stets am Grunde der Becherzelle, der

Theca anliegend, in der Profilansicht hufig nur als halbmondfrmige
Masse bemerkbar. Nach unten zu stets die Form der Theca an-

nehmend, ist er oben entweder gewlbt, abgeplattet oder tellerfrmig

vertieft.

Er hat somit hufig Aehnlichkeit mit einer flachen Kuchenform. Am
Rande erscheint er entweder glatt, oder hufiger etwas ausgezackt.

Niemals ist es mir gelungen eine direkte Verbindung der Fi-

larmasse mit dem Kern bezw. dem Netzwerk desselben nachzuweisen.

Man kann die einzelnen Strnge bis zum Nucleus hinziehen sehen,

um dort, ihn hufig berhrend, ihr Ende zu erreichen. Am Grunde

der Theca oberhalb des Nucleus kann man nicht selten eine dichtere

Ansammlung der Filarmasse bemerken; die Maschen sind enger,

hufig in die Lnge bezw. Quere gezogen, und die ganze Masse ist so

angeordnet, dass sie, ringsum au der Thecawand sich hinaufziehend,

gegen den obern (dem Kern gegenberliegenden) Teil derselben

ausgebuchtet erscheint. Diese Verhltnisse sind nur an Schnitten mit

gelungener Tinktion
'^)

zu beobachten. An Isolationsprparaten aus

1) Ich glaube mit dieser nichts prjudizierenden Bezeichnung den Forde-

rungen Flemming's Rechnung zu tragen.

2) Als Tinktionsmittel verwendete ich vorzugsweise salpetersaures
Rosanilin, Weigert' sches Bi smarckbraun und verdnnte Hmato-
xylin-Gly zerinflssigkeit (cf. Zeitschrift f. wiss Mikroskopie, Bd. II,

Heft 2, S. 148), nach Hrtung in Mller 'scher Flssigkeit, Alkohol oder

^\i prozentiger Chromsure.
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Mller'scber Flssigkeit, Drittel-Alkohol oder Osmiumsiire erscheint

diese untere aus Filarmasse bestehende Substanz als eine granulierte

Masse, welche den Anschein hat, als sei sie ursprngliche, den ge-

whnlichen Epithelzellen entsprechende Zellsubstanz ^).

Die Inte r filarmasse erscheint sowohl im frischen Zustande,

als auch nach Einwirkung der gewhnlichen Hrtungsflssigkeiten als

eine homogene, dickflssige zhe Masse, welche Tinktionsmittel nur

in sehr geringem Mae aufnimmt. Diese Interfilarmasse verhlt sich

aber in verschiedenen Maschen verschieden. In manchen Maschen

scheint dieselbe Farbstofte begieriger aufzunehmen, infolgedessen er-

scheint sie daselbst auch dunkler gefrbt. Namentlich beobachtete

ich dieses Verhalten in dem dem Kern zunchst liegenden Teil der

Interfilarmasse.

Schon an den in den tieferen Schichten des Epithels vorkommenden

geschlossenen Becherzellen kann man ein deutlich ausgebildetes

Gerstwerk wahrnehmen, welches allerdings an den an die Ober-

flche gekommenen am ausgebildetsten erscheint. Sobald sie an die

Oberflche gerckt sind, erhalten sie ein Stoma, aus welchem man
sehr hufig einen Propf, das Sekret", hervorragen sieht. Dass dieser

Propf aus Filar- und Interfilarmasse besteht, lehrt gelungene
Tinktion. Ebenso kann man sich berzeugen, dass die Ausstoung
des Sekretes entschieden auf einem Quellungsvorgang beruht,

der vorzugsweise die Interfilarmasse betrifft. Sehr schn kann

man diesen Quellungsprozess an mit ^/3prozentigem salpetersaurem

Silberoxyd behandelten Blasen von Biifo vulgaris, in welchen massen-

haft Becherzellen vorkommen, beobachten. Aus smtlichen Stomata

konnte ich kuglige Prpfe, in welchen ich hie und da noch ein deut-

liches Gerstwerk wahrnehmen konnte, hervorquellen sehen, deren

Gre die der Becherzellen oft bei weitem bertraf.

Solche Funktionsstadien aufzufinden, wie sie Schiefferdecker 2)

beschrieb, gelang mir nicht, obwohl ich dieselbe Methode verfolgte.

Dass sich die Becherzellen einmal in einem protoplasmatischen?
ein andermal in einem seh leimer fllten Zustande befinden,

bezweifle ich nach meinen Erfahrungen. Die ganze Sekretion (und

auch die Stomabildung) beruht auf einem Quellungsprozess, der

1) In meinen frheren Arbeiten ber Becherzellen war ich selbst noch

dieser Tuschnng hingegeben. Mit der Verwendung neuerer Methoden (Celloidin-

einbettung mit nachfolgender Tinktion) und nach Untersuchung anderer Becher-

zellen
, welche durch ihre Gre zum Studium besonders geeignet sind z. B.

aus der Oberhaut von Torpedo oder aus dem Kloakenepithele der Plagiostomen,

wurde ich eines bessern belehrt (Vgl auch meine Untersuchungen ber das

Kloakenepithel der Plagiostomen". I. Teil: Das Kloakenepitliel des Rochen".

Sitzungsbericht der Wiener Akademie, Juliheft, III. Abt., 1885.)

2) P. Schief ferde cker: Ueber Schleimdrsen. Archiv f. mikr. Anatomie,

Bd. XXIII, 1884.
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den obern Teil der Becherzelle zuerst ergreift und diesen Inhaltsteil

zur Ausstoung bringt. Allmhlich schreitet dieser Prozess nach

unten zu fort. Es ist wohl einleuchtend, dass so die Becherzelle bei

der einmaligen Sekretion nicht zugrunde geht, sondern im stnde
sein wird, fter zu sezernieren. Bei dem Quellungsprozesse werden

die Maschen der Filarmasse oft so ausgedehnt, dass die einzelnen

Strnge voneinander reien und so mit ausgestoen werden.

Was den Untergang^) der echerzellen anlangt, so bin ich

jetzt vollkommen berzeugt, dass ein solcher stattfindet. Die Becher-

zellen werden, wenn sie eine Zeit lang funktioniert (sezerniert) ha-

ben, von den nachrckenden Epithelzellen in die Hhe geschoben,

whrend sich das Stoma erweitert und die Thecawand verschiedene

Faltungen erhlt, und gelangen so schlielich ins freie, wenn sie auch

noch funktionsfhig wren.
Was die Bedeutung der Becherzellen anlangt, so sind sie wie

berall als selbstndige Gebilde, als einzellige Drsen an-

zusehen, die mit den Drsenzellen der Schleimdrsen mannigfache

Analogie besitzen, die aber nicht mit denselben einfach identifiziert

werden drfen, wie Schiefferdecker a.a.O. esthun zu knnen glaubt.

Schlielich mchte ich mir noch etwas ber die Verbreitung
derselben in der Amphibienblase zu bemerken erlauben.

Die wenigsten Becherzellen sind im Blasenepithel von Triton

cristatus vorhanden. Solche Nester von Becherzellen, wie sie bei

Bana und besonders bei Bufo zu finden sind, konnte ich nicht beo-

bachten; ich fand sie im Gegenteil sehr zerstreut, hie und da wohl

auch mehrere beisammen.

Was die Verbreitung bei Rmia esculenta und B. temporaria betrifft,

so habe ich schon frher^) darber Mitteilung gemacht. Massenhaft

aber kommen Becherzellen vor im Blasenepithel von Bufo vulgaris

und Bombinator igneus. Die Menge derselben ist so bedeutend, dass

man an mit 0,5prozentiger Osmiumsure oder salpetersaurem Silber-

oxyd behandelten Blasen an manchen Stellen Becherzelle an Becher-

zelle, dann wieder ganze Nester von fnf bis noch mehr derselben

treffen kann.

Auch bei Hijla arhorea fand ich eine bedeutende Anzahl, doch

sind sie mehr zerstreut und nicht so massenhaft anzutreffen, wie bei

Bufo.

1) Dieses Kapitel wird ausfhrlicher besprochen in meiner umfassenden

Arbeit : Ueber den Bau der Becher zellen.

2) J H. List: Ueber Becherzellen im Blasenepithel des Frosches".

Sitzungsberichte d. k. Akademie d. Wissenschaften, Bd. LXXXIX, Abt. III, 1884
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