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und ich bei einem groen Hunde nicht im stnde waren eine Bildung

von Fett aus Kohlehydraten zu beobachten.

Dr. M. Rubner ist es nun aber schon vor lngerer Zeit gelungen,

einem kleinen Hunde von 6 Kilo Gewicht mehr Kohlehydrate beizu-

bringen, indem er nur einen Teil derselben als Strkemehl reichte,

den andern Teil in dem leicht resorbierbaren Zucker, und danach

ebenfalls eine Aufspeicherung von Kohlenstoff im Krper zu beobach-

ten, die nur unter der Annahme einer Fettbildung aus Kohlehydraten

zu erklren ist.

Somit wird, wenn man einen groen Ueberschuss von Strkemehl

neben wenig Fett und Eiwei bietet, aus ersterem sowohl beim Pflanzen-

fresser als auch beim Fleischfresser Fett erzeugt. Es muss eine groe

Quantitt davon vorhanden sein, ein Ueberschuss ber den stofflichen

Bedarf hinaus
;

ist dieser Bedarf daher gro, z. B. bei starker Muskel-

arbeit oder grimmiger Klte, dann wird kein Fett aus Kohlehydrat

mehr angesetzt. Wird weniger Kohlehydrat, aber mehr Fett oder

mehr Eiwei, aus dem sich dann mehr Fett abspaltet, aus der Nah-

rung resorbiert, dann decken die beiden letztern den Fettansatz und

das Kohlehydrat wird zerstrt, indem es das schwerer oxydierbare

Fett vor der Zersetzung schtzt. Dies ist in der Mehrzahl der Flle

gegeben, weshalb ich frher weder beim Fleischfresser noch beim

Pflanzenfresser aus Kohlehydraten Fett hervorgehen sah; das resor-

bierte Fett und das aus dem Eiwei entstandene Fett bildet fr ge-

whnlich die Hauptquelle des im Tierleib abgelagerten Fettes. Da

sich nach Rubner 's Untersuchungen 100 Teile Fett und 221 Teile

Strkemehl in Beziehung der Ersparung des Fettes im Krper ver-

treten, so tritt bei Aufnahme von Fett viel eher der Ueberschuss ein

als bei Aufnahme von Kohlehydraten.

Ob diese Fettbildung aus Kohlehydraten in allen Organen statt-

findet, oder in einem besondern Organ z. B. in der Leber, das muss

einer weitern Untersuchung vorbehalten bleiben.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

58. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Straburg 1
).

I. Sektion fr Botanik, 1. Sitzung.

Herr E. Strasburger (Bonn) zeigte eine auf Kartoffelunterlage

veredelte, sehr krftige Pflanze von Datum Stramoniwn vor. Die

1) Nur dem Umstnde, dass wir die Abteilung Aus den Verhandlungen

gelehrter Gesellschaften" erst jetzt in unserem Blatte eingefhrt haben, bitten

wir es zuzuschreiben, dass wir auf die Verhandlungen der letzten Versamm-

lung deutscher Naturforscher und Aerzte nicht eher Rcksicht nahmen.

Red. d. Biolog. Centralbl.
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Unterlage hatte zahlreiche krftige Knollen (Kartoffeln) gebildet, deren

Ernhrung somit ausschlielich von der Datura besorgt worden war.

Ein Eintluss der Datura auf Gestalt und innern Bau der Kartoffel-

knollen war trotzdem nicht nachzuweisen. Dieselben enthielten aber

Spuren von Atropin. Weiter berichtete Vortragender ber die gegen-

seitige Veredlung verschiedener Gattungen von Solaneen auf einander,
aus welcher hervorgeht, dass Mglichkeit der Verwachsung und ge-
schlechtliche Affinitt sich nicht decken. Auch ber die Veredlung
einer Skrophularinee auf einer Solanee wurde berichtet.

Vortrag von Herrn Zacharias ber Eier und Samenfden.
Aus der vergleichenden mikrochemischen Untersuchung von Eiern und

Samenfden bei Charen, Moosen, Farnen, Frschen (junge Eierstocks-

eier und Spermatozoen aus den Hoden), sowie der Pollenschlauch-

inhalte und Eier bei Phanerogamen ergab sich, dass in den unter-

suchten Fllen die Kerne der mnnlichen Sexualzellen sich durch

kleine oder fehlende Nukleolen und reichen Nukleingehalt auszeichnen,
whrend die weiblichen Sexualzellen sehr arm an Nuklein, hingegen
reich an Eiwei sind, und einen Nucleolus oder deren mehrere von

oft auffallender Gre enthalten. Letztere unterscheiden sich in ihrem

chemischen Verhalten nicht von den Nukleolen anderer Kerne. Im

Zellplasma wurde Nuklein nicht nachgewiesen. Da nun das Verhltnis

der gesamten Kernmasse zur Masse des Zellplasma in den Sexual-

zellen ein derartiges ist, dass die mnnlichen Zellen im Verhltnis

zu ihrer Zellplasma -Masse eher mehr als weniger Kernmasse ent-

halten als die weiblichen, so wird das befruchtete Ei im Verhltnis

zu seinen sonstigen Bestandteilen mehr Nuklein enthalten als das un-

befruchtete, es sei denn, dass im unbefruchteten Ei grere Mengen
von Nuklein in uerst feiner Verteilung enthalten wren, welche sich

dem Nachweis auf mikrochemischem Wege entzogen htten.

Diskussion:
Herr Strasburger bemerkt hierzu, dass es interessant wre,

parthenogenetische Flle im Tierreiche zu untersuchen und zu kon-

statieren, dass diese nukleinreichere Eikerne besitzen. Ist nmlich
der geringe Gehalt an Nuklein die Ursache, dass unbefruchtete Eier

sich nicht teilen knnen, so mssen eben Eikerne, die zu partheno-

genetischer Entwicklung befhigt sind, durch ihren relativen Nuklein-

reichtum ausgezeichnet sein.

2. Sitzung. Vortrag des Herrn Woronin ber Peziza baccarum.

Doli hat 1859 (Flora des Groherzogtums Baden Bd. II) eine wei-

beerige Variett der Heidelbeere, Vaccinium Myrtillus var. leucocarpum,

beschrieben, welche 1878 von Schrter fast an denselben Lokali-

tten wiedergefunden wurde. Schrter fand, dass es sich nicht um
eine besondere Variett der Heidelbeere handelte, sondern dass die
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weien Beeren unter der Mitwirkung
1 eines Pilzes entstanden waren,

welchem er den Namen Peziza {Sclerotinia) baccarum beilegte. Er
verffentlichte seine Untersuchung- darber in der Hedwigia 1879.

Die ersten Herbarexemplare des Pilzes sind 1885 in Krieger's Fungi
Saxonici (Heft I 1885) erschienen.

Vortragender fand dieselbe Sklerotienkrankheit 1884 in Finnland

nicht nur auf V. Myrtillus, sondern auch auf den drei auer der ge-
nannten dort einheimischen Vacciniurnspecies {V. Vitis Idaea, V. Oxy-

coccus, V. uliginosum). Er studierte sie am ausfhrlichsten bei V.

Vitis Idaea.

Herr Reess (aus Erlangen) berichtet, unter Vorlage von Abbil-

dungen und Prparaten, und mit Hinweisung auf seine vor fnf Jahren,
sowie im letzten Heft der Berichte der Deutschen Botanischen Gesell-

schaft geschehenen Verffentlichungen ber die Fortsetzung seiner

Untersuchungen an Elaphomyces granulatus.

Der Vortragende beschrieb noch einmal die Verschiedenheit pilz-

freier und von Elaphomyces befallener Kiefernwrzelchen, nach An-

sehen, Verzweigung und Anatomie. Er besprach alsdann Bau und

Wachstum der von Elaphomyces erzeugten Pilzscheiden auf den Kiefern-

wurzelspitzen, das Eindringen der Pilzelemente in die Wurzelrinde,
die Abstoung mehr als einjhriger Pilzscheiden durch die Biunen-

korkbildung der sekundr vernderten Wurzel, endlich die Entstehung
neuer Pilzscheiden durch Verzweigung verpilzter, seltener durch My-
celiumsangriff auf vorher pilzfrei gewesene Wurzeln.

Hierauf wurde die Entwicklung der Frchte von Elaphomyces,
besonders in ihrer Beziehung zu den pilzbescheideten Wurzeln errtert.

Die Frucht wird zunchst unabhngig von unmittelbarer Berhrung
mit den Wurzeln angelegt, bekommt aber halbreif nach einmal

zufllig erfolgter Berhrung mit einer solchen, durch berreiche, ge-

drngte Auszweigung derselben, die Anlage der bekannten Wurzel-

hlle. Diese Wurzelhlle fehlt reifen, gesunden Frchten nie. Ihre

Bedeutung fr die Ernhrung der Elaphomyces-FYcht ergibt sich daraus,
dass diese, umsponnen von der Wurzelhlle, noch sehr betrchtlich

wchst, so dass die erst stielrunden Wrzelchen der Hlle in tangen-
tialer Richtung breit gedrckt werden.

Whrend der Ausbildung der Wurzelhlle um die Elaphomyces-
Frucht setzt sich die der erstem ohnedies aufs innigste angeschmiegte
Fruchtrinde mittels zahlreicher Hyphen in ausgiebige anatomische

Verbindung mit den Pilzscheiden der Wurzelhlle.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Gewebe der Elaphomyces-
Frucht einerseits, die der Pilzscheiden auf den Kiefernwurzeln, die-

selben mgen in einer Fruchthllc liegen oder nicht, anderseits einem

und demselben Pilze angehrt. Mit demselben stimmt das Elapho-
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m*/ces-Mycelium auch dann anatomisch berein, wenn es frei im wurzel-

durchwucherten Humus lebt.

Der Vortragende hat im Lauf der letzten Jahre zur weitern Auf-

klrung der Lebensvorgnge des Elaphomyces zahlreiche Versuche

und Kulturen, mit sehr ungleichem Erfolg, unternommen.

Sporenkeimungsversuche sind noch immer vergeblich gewesen.

Im Anschluss an seine frhere Mitteilung weist der Vortragende darauf

hin, dass eine Verbreitung der Sporen eigentlich nur durch Tiere statt-

finden kann, und eine solche durch die Exkremente des Wildes sehr

wahrscheinlich ist. Im Boden sich selbst berlassen
,
verwittern die

Frchte allmhlich, ohne dass die Sporen eine Weiterentwicklung

erfahren. Versuche, das Elaphomyces -MyceUum auf Kiefernwurzeln

zu bertragen, sind bisher missglckt. Ebenso Kulturversuche in

Lsungen und knstlichen Nhrbden.
Beraubt man reifende Frchte unter sonst gnstigen Umstnden

ihrer Wurzelhlle, so gehen sie zugrunde.

Anderseits hat der Vortragende umsonst versucht, pilzfreie Kiefern-

wurzeln zum Umspinnen loser reifer Elaphomyces-Fri\chte oder hnlich

gestalteter Korkstcke zu bewegen.
Zieht man aus dem bisher ber Elaphomyces Gesagten die Summe,

so ist zunchst um Erlangen sein Vorkommen an den Kiefern-

wurzelbezirk gebunden. Obgleich es mglich ist, dass einzelne My-
celiumstcke unmittelbar aus an Kieferngewebsresten reichem Humus

sich ernhren, so liegt doch die hauptschliche Entfaltung desselben

in den Pilzscheiden der Kiefernwurzeln. Deren Bedeutung aber fr
die Ernhrung des Elaphomyces als eines Schmarotzerpilzes wird

insbesondere durch die Wurzelhllen der Frchte klar bewiesen.

Somit liegt die Abhngigkeit des Elaphomyces von der Kiefer

klar zutage. Die Mglichkeit einer symbiontischen Frderung der

Kiefernwurzeln durch die Elaphomijces
- Scheiden soll dabei durchaus

zugegeben werden.

In welchem Umfang sodann Elaphomyces auch auf andern als

Kiefernwurzeln Mycorhizen erzeuge, kann der Vortragende zur Zeit

nicht bersehen. Er verweist dabei nochmals auf die schon erwhnten

Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft.

Ihm selbst sind brigens frher und neuerdings auf Versuchs-

kiefern des Erlanger botanischen Gartens Mycorhizen begegnet, deren

losere Hyphenabschnitte durch das Ansehen ihrer Verzweigung sowohl

als durch zahlreiche Schnallen und Krystallabsonderungen in der

Membran von Elaphomijces sich so spezifisch verschieden verhalten,

als bei dergleichen Gebilden nur mglich ist. Es muss weitern

Beobachtungen und Kulturversuchen berlassen bleiben, in diese und

hnliche, bei den verschiedenen Wurzelpilzformen auftauchende Fragen

Licht zu bringen.
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Vortrag von Herrn C. Fisch ber das Verhalten der Zell-

kerne in fusionierenden Pilzzellen. Die neuern Untersuchungen
ber die Kopulation zwischen den Zellkernen der mnnlichen und weib-

lichen Geschlechtszellen der Tiere und der hhern Pflanzen lieen es

sehr wnschenswert erscheinen, auch fr niedere pflanzliche Organismen
die betreffenden Vorgnge zu studieren. Ich habe eine Anzahl von

Pilzen verschiedener Formenkreise als Untersuchungsobjekt gewhlt.
Es lag grade hier der Gedanke nahe, die Kopulation der Zellkerne

als Kriterium fr die geschlechtliche Qualitt der sich vereinigenden
Zellen zu benutzen, da doch wohl das Eine heutzutage unbestritten

behauptet werden kann, dass bei einem Sexualakt stets Kopulation
der Zellkerne der mnnlichen und weiblichen Zellen stattfindet. Ich

lasse selbstverstndlich dabei die Frage ganz unberhrt, ob in dieser

Vereinigung der Zellkerne allein das Wesen der Befruchtung ge-

geben ist.

Untersucht habe ich Formen der Gattung Pythium (Cystopus scheint

sich, nach allerdings unvollstndigen Beobachtungen ebenso wie dieses

zu verhalten), die Sporidienkopulation bei verschiedenen Ustilagineen
und die Schnallenzellenbildung bei den Hymenomyceten, speziell bei

Merulius lacrimans.

Was zunchst Pythium betrifft, so ist ber das Vorhandensein

und die Lagerung der Zellkerne von Schmitz zuerst berichtet wor-

den. Sie finden sich in ziemlicher Zahl im Mycelium vor, sind wie

fast alle Zellkerne bei Pilzen mit einem sehr groen Nukleolus ver-

sehen, der in manchen Fllen die sogenannte Kernwandung fast zu

berhren scheint. Als Frbemittel habe ich verschiedene Hmatoxylin-
prparate benutzt. Im jungen Oogonium, vor der Oosphrenbildung,
sind ziemlich regelmig 10 20 Zellkerne anzutreffen. Bei der Bildung
der Oosphre rcken sie zusammen, bis sie dicht an einander liegen
und verschmelzen dann zu einem einzigen, ziemlich groen Eikern.

In der Antheridialzelle habe ich immer nur einen Zellkern gefunden,
bezweifle aber nicht, dass auch mehrere vorkommen knnen, die aber

dann sicher vor der Befruchtung zu einem einzigen verschmelzen.

Der Zellkern der Antheridialzelle wandert mit dem Gonoplasma in

die Oosphre ber und verschwindet hier mit dem Eikern. Es ist

das ein in gut gefrbten Prparaten leicht zu beobachtender Vorgang.
Von Ustilagineen habe ich Formen der Gattungen Tilletia, Uro-

cystis, TJstllago (und Protomyces) untersucht. Ueberall sind Zellkerne,

wenn auch nicht ohne Schwierigkeiten nachzuweisen. In den Sporen
sind sie in Einzahl vorhanden, dagegen sind die Mycelzellen meist

mehrkernig, ebenso die Zellen des sogenannten Promycels und meist

auch die Sporidien. Bei der Kopulation der Sporidien bezw. der

Promycelzellen untereinander lie sich eine Kopulation der Zellkerne

nie beobachten. In den nach der Kopulation gebildeten Mycelanfang
wandern mit dem Plasma die Zellkerne sehr hufig in Vierzahl ein
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und werden bald durch eine Querwandbildung von einander getrennt,

so dass auch dann eine Vereinigung ausgeschlossen bleibt. Auf De-

tails bei den verschiedenen Arten einzugehen ist hier nicht der Ort.

Ebenso will ich hier nur kurz fr die Hymenomyceten bemerken,
dass auch bei ihnen in den Schnallenzellen nie eine Zellkernfusion

stattfindet.

Die Folgerungen, die ich mir aus meinen Beobachtungen zu ziehen

erlaube, sind diese: Die Vorgnge bei Pythium (und Verwandten)
reihen sich vllig in die von hhern Pflanzen bekannten Sexual-

erscheinungen ein. Durchaus verschieden davon ist die Kopulation
der Ustilagineen und die Schnallenbildung der Hymenomyceten. Wir

haben es hier hchst wahrscheinlich mit nicht geschlechtlichen Pro-

zessen zu thun.

3. Sitzung. Herr B. Bruuchorst sprach ber die Knllchen
an den Wurzeln von Alnus und denElaegnaceen. Woronin,
Frank und Mller haben sich mit den an den Alnus-Wurzeln vor-

kommenden korallenartigen Anschwellungen beschftigt. Sie fassen

alle dieselben als krankhafte Bildungen auf, welche von einem Pilze

verursacht werden
;
aber ber die Natur des Pilzes sind die Ansichten

der verschiedenen Forscher uerst auseinandergehend. Woronin
und Frank sehen beide in den Zellen der Knllchen einen Hyphen-
pilz, welcher in der Weise Sporen bildet, dass die Enden des viel-

verzweigten Pilzfadens stark anschwellen und zu kugelfrmigen Blasen

werden.

Mller dagegen, der die Sache zuletzt untersucht hat, sieht in

den Zellen keine Hyphen, sondern einen Plasmodium -VW?,, dessen

vegetatives Stadium einfach aus einer homogenen (d. h. nicht irgend-

wie differenzierten) Plasmamasse besteht, und der seine Sporen so

bildet wie es Piasmodiophora Brassicae thut, nmlich durch in der

Plasmamasse eintretende Differenzierung, Ausscheidung dichterer zu

Sporen werdender Partien von einer anders beschaffenen Zwischen-

substanz. Durch eine Arbeit ber Legumino sen- Knollen wurde ich

veranlasst auch die Alnus- Knollen mit zu untersuchen, und ich kam
dabei zu dem Resultate, dass die Moll er 'sehe Auffassung des Pilzes

nicht mit den thatschlichen Verhltnissen bereinstimmt.

Schon die Form der fertigen Sporen, wie man sie an frischem

Materiale sehen kann, lehrt dies, indem dieselben ausnahmslos mit

einem Hyphenfortsatz versehen sind, welcher in keiner andern Weise

entstanden sein kann, als dadurch, dass ein Teil der sporenerzeugen-
den Hyphe an der fertigen Spore haften bleibt. Und auch die Ver-

teilung der Sporen lehrt dasselbe. Sie sind nmlich nicht wie bei

Piasmodiophora durch die ganze Masse verteilt, sondern sitzen blo

der Oberflche eines nicht aus Sporen bestehenden Klumpens auf.
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Und endlich sieht mau an geeignetem Material direkt, wie die

Sporen nicht mit einmal in der endlichen Gre herausdifferenziert

werden, sondern aus sehr kleinen Blschen, wenn auch sehr rasch,

zu ihrer endlichen Gre anwachsen. In ganz jungeu Anschwellungen

gelingt es auch, wenn die Schnitte in geeigneter Weise behandelt

sind, zu sehen, wie die von Mller als Plasmodien aufgefassten Ge-

bilde in der That aus einem dichten Knuel sehr feiner Pilzfden

bestehen. Der betreffende Pilz kann deshalb keine Piasmodiophora

sein. Wo er eigentlich hingehrt, kann nicht entschieden werden, da

man bis jetzt die Keimung und weitere Entwicklung der sogenannten

Sporen gar nicht beobachtet bat, ja, es scheint sogar zweifelhaft, ob

die als Sporen gedeuteten Blschen auch wirklich Sporen sind. Sie

keimen nmlich anscheinend nicht, sondern gehen in den Zellen, in

denen sie entstanden sind, nach nicht langer Zeit wieder zugrunde
und werden mitsamt dem Hyphenknuel vollstndig desorganisiert.

Der Gedanke liegt nahe, dass vielleicht in den Alnus- Knollen zwei

verschiedene Pilze, ein Hyphenpilz und ein von Mller beobachteter

Plasmodium -Pilz vorhanden sein knnten. Dies kann jedoch nicht

der Fall sein, da der Vortragende sich an dem von Mller selbst

benutzten Materiale davon berzeugen konnte, dass wirklich blo

einer und derselbe Pilz vorlag. Der Grund, warum Mller die Sache

so falsch aufgefasst hat, ist der, dass er, wie er selbst angibt, aus-

schlielich Alkoholmaterial untersucht hat, und Alkohol verndert in

sehr hohem Grade smtliche hier in betracht kommenden feinen Struk-

turverhltnisse, wie direkte Versuche gezeigt haben. Auch sind in

der That die betreffenden Hyphen uerst fein und zart und in dem
Plasma der Wirtszelle sehr schwer zu unterscheiden.

Bei den Elaegnaceen sind schon seit langer Zeit Knollen-

bildungen bekannt, welche uerlich ganz mit denen von Alnus berein-

stimmen. War min g hat angenommen, dass in denselben sich ein

Plasmodiojrtiora-hiicher Pilz finden sollte. In der That ist ein Pilz

vorhanden, der aber in allen untersuchten Fllen ganz und gar mit

dem von Alnus bereinstimmt und folglich gar nichts mit der Plas-

modiophora zu thun hat.

Herr Stahl sprach ber den Einfluss des Lichteinfalls

auf die Teilung der Equisetum- Sporen. Die Richtung, in wel-

cher die Kernteilung erfolgt, ist durch den Strahlengang bedingt und

zwar in der Weise, dass die beiden durch Teilung des Sporenkerns
entstandenen Tochterkerne in die Richtung des Strahlengangs zu liegen

kommen. Der von der Lichtquelle entferntere ist der Kern der Wurzel-

zelle, der andere der Kern der Prothalliumzelle. Die Wurzelzelle

kommt also auf der vom Lichte abgewendeten Seite der Spore zu

liegen.

Herr Pfitzer richtet an den Vortragenden die Frage, ob die
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Kernteilung der Sonderung des Plasmas in einen grn erscheinenden

und einen farblosen Teil vorausgehe oder folge.

Herr Stahl antwortet darauf, dass dieser Punkt noch genauerer

Untersuchung bedrfe, dass ihm aber die Kernteilung der Plasma-

sonderung voran zu gehen scheine.

H. von Ihering, Zur Kenntnis der brasilianischen Muse
und Museplagen.

Kosmos 1885, 2. Band, 6. Heft.

Aus einer lngern Mitteilung von H. von Ihering ber sdamerikanische

Musearten, ihre Unterschiede von den europischen und ihre Lebensweise, sei

hier eine Thatsache erwhnt, welche bisher nicht allgemein bekannt gewesen

sein drfte. Die Beobachtung derselben beschrnkt sich vorlufig so weit

sie nmlich literarisch zuverlssig festgelegt wurde auf ein rumlich eng

begrenztes Gebiet, auf einige deutsche Niederlassungen in den Provinzen Rio

Grande do Sul und Sta. Catharina. Aber man wird anzunehmen berechtigt

sein, dass das Gleiche auch auf andere Gegenden von Sdamerika zutrifft.

Die berwiegende Mehrzahl der sdamerikanischen Museformen gehrt
der artenreichen Gattung Hesperomys an. Die Vertreter derselben, ihrer Lebens-

weise nach Nachttiere und selten sichtbar, meiden fr gewhnlich menschliche

Wohnungen. Jedoch treten Zeiten ein, in denen sie letztere nicht nur zahl-

reich besuchen, sondern, in unglaublicher Zahl anrckend, sie berschwemmen

und durch Vernichtung von Warenvorrten und huslichen Gegenstnden aller

Art zu einer ebenso schdlichen als ekelhaften Plage werden. Hunderte von

Ratten werden whrend einer solchen Zeit tglich besser gesagt nchtlich

in einem Hause erschlagen, und nur die standhaftesten Behltnisse vermgen
die Vorrte vor dem Nagezahn der Eindringlinge zu schtzen.

Das Merkwrdige an der Sache ist, dass diese Museplagen der Zeit nach

Hand in Hand gehen mit der Blte eines in Menge im Walde wachsenden

Bambusgrases (Taquara oder Cresciuma). Diese viele Meter hohen riesigen

Grser blhen nur nach langen Zwischenrumen, welche fr die einzelnen Arten

verschieden zu sein scheinen. Als 1876 das Rohr zu blhen begann,

sagten sofort ltere Brasilianer die bevorstehende Museplage voraus" und

in der That sind dann in jenem Jahre, wo es irgend Taquaraes gibt, die Ratten

zu einer Landplage geworden und haben sich derartig vermehrt, dass sie alle

Pflanzungen verheerten. Es ist dieses" so schrieb der bekannte deutsche

Kolonist C. v. Koseritz damals in seiner Deutschen Zeitung" eine alte

Erfahrung in der Provinz: sobald die Taquara blht und Samen treibt, ver-

mehren sich die Waldratten in unglaublicher Weise. Doch zum Glck blht

die Taquara nur etwa alle 30 Jahre. In hiesiger Provinz (Rio Grande do Sul)

blhte sie zuletzt im Jahre 1843, und auch diese Blte hatte die gewhnliche

Rattenplage zur Folge". Das Gleiche traf fr das Jahr 1876 fr die benach-

barte Provinz Sta. Catharina zu, und an der Hand von Nachrichten, welche

er von dort erhielt, hat K. Mob ins seine Ansicht ber diesen Fall nieder-

gelegt in den Deutschen geogr. Blttern, Bd. V, Heft 3, 1882 (Bremen).

Diese Museplagen rhren demnach von nichts Anderem her, als von der

in den Bltejahren des Rohres berreich vorhandenen Nahrung und der aus

dieser entspringenden ganz ungewhnlich starken Vermehrung der Waldratten.

Verlag von Eduard Besold in Erlangen. Druck von Junge & Sohn in Erlangen.
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Sir John Lubbock, Lebensdauer der Ameisen.

Conteniporary Review, November 1885.

Zu den nicht am wenigsten wissenswerten Thatsachen, welche ich meinen

Beobachtungen ber die Ameisen verdanke so schreibt Sir John Lub-
bock an dem genannten Orte gehrt die Kenntnis von der Lebensdauer
dieser Tiere. Allgemein glaubte man frher, sie lebten etwa wie die Wespen
nur ein Jahr. Aristoteles hatte einst behauptet, dass Bienenkniginnen
sechs oder selbst sieben Jahre leben, wogegen Bevan bemerkte, dass die

Ansichten alter sowohl als neuerer Forscher ber diesen Gegenstand lediglich

auf Vermutung beruhten. Denn es erscheint in der That zweifelhaft, ob die

Lebensdauer, welche man ehedem einzelnen Bienen beilegte, nicht vielmehr

auf das Bestehen eines ganzen Bienenstockes sich bezog".
Die Ameisennester jedoch, welche ich beobachtete, haben mich in den

Stand gesetzt, diese Frage bedeutend aufzuklren. Die Ameisenweibchen sind

so leicht zu unterscheiden von den Arbeitern, dass man sie auf den ersten

Blick erkennt; und wo es in einem Nest kein Weibchen gibt, knnen wir auch

sicher sein, dass wir es nur mit Arbeitern zu thun haben. Denn wenn auch

Arbeiter bisweilen Eier legen, so gehen aus diesen ohne Unterschied nur

Mnnchen hervor. Somit gibt uns bei einem solchen Nest die Dauer desselben

zugleich das Alter der Arbeiter an; mindestens knnen letztere nicht jnger
als ihr Bau sein, obwohl natrlich lter. Auf diese Weise hielt ich Arbeiter

von Lasius niger und Formten fusca lnger als sieben Jahre. Was aber noch

merkwrdiger ist: ich habe jetzt zwei Weibchen der letztgenannten Art bereits

seit 1874, und diese mssen, da sie damals bereits vllig ausgebildet waren,
nahezu zwlf Jahre alt sein. Auch in diesem Jahre legten sie mir wieder ent-

wicklungsfhige Eier, ein fr Tierphysiologen gewiss bemerkenswerter Umstand.

Obwohl ein bischen steif in den Gliedern und weniger beweglich als ehedem,
sind sie noch krftig und wohlauf, und ich hoffe sie noch manche Zeit gesund
zu erhalten.

Berichtigung.

In Nr. 8 dieses Bandes soll es auf Seite 253 Zeile 11 von unten nicht
heien und verschwindet mit dem Eikern" sondern es soll heien und
verschmilzt mit dem Eikern". Dieser Irrtum, welcher zuerst in dem

Tageblatt der 58. Vers. d. Naturf. u. Aerzte" sich vorfand, hat schon mehr-

fach zu falschen Auffassungen meiner Beobachtung gefhrt.

C. Fisch (Erlangen).

Verlag von Eduard Besold in Erlangen.

Zoologisches Taschenbuch fr Studierende.
3, Auflage. 12 in elegantem Leinwandband. Preis M. 3.

Die Herren Mitarbeiter, welche Soliderabzge zu erhalten wn-
schen, werden gebeten, die Zahl derselben auf den Manuskripten an-

zugeben.

Einsendungen fr das Biologische Centralblatt" bittet man
an die Redaktion, Erlangen, physiologisches Institut" zu richten.

Verlag von Eduard Besold in Erlangen. Druck von Junge & Sohn in Erlangen.
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