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(1789) = S. Iieterophylla Desf. (1804) ein regelmiger Ameisen-

besiich statt; der hier auch noch whrend des BlUhens anhlt. W. fand

hier 4 Arten : Formlca exsecta^yX., F. rujilabris Fahr., Lasius uigerh.
und Myrmica lobicornis Nyl. Ein gleiches Experiment, wie oben,

ergab hier, dass von Kpfchen, zu denen der Zutritt der Ameisen

nicht verwehrt wurde, 84 ^/^ intakt blieben, von solchen, die nicht

den Ameisen zugnglich waren, dagegen nur 58 "/o- Unter den be-

schdigten Bltenkpfen waren vier von Oxythera fiinesta Poda,
dem allen Kompositen schdlichsten Kfer angefressen worden, auer-

dem waren Anohium paniceum und Limax noch besondere Schdlinge.
Bei Jurinea krmmen sich die Anthodialschuppen whrend der Anthese

zurck und bilden durch ihre trockenen spitzen Enden einen Blten-

schutz, whrend die Schuppen der Serratula flach anliegend bleiben.

Hiermit scheint es zusammenzuhngen, dass bei Serratula die Nektar-

sekretion auch nach dem Aufblhen noch fortdauert. Auer Serra-

tula hjcopifoUa scheidet auch S. centauroides Most, im bot. Garten

der Wiener Universitt Nektar aus und wird durch Lasius aiienus

Frst, besucht. Den erro^^-Arten mit abstehenden Dornen, trocke-

nen Anthodialschuppen etc. wie S. tindoria, S. niidicaulis fehlt da-

gegen der Nektarapparat und Ameisenschutz.

Whrend Delpino bei Centaurea montana Nektarabsonderung und

Ameisenbesuch beobachtet hat und dieselbe hiernach in Italien myrme-
kophyl ist, hat sie und die ihr verwandte C. axillaris Willd. und
Cariiiolica Host, von Wettstein in der sterreichisch- ungarischen
Flora nicht myrmekophil gefunden, whrend die Centaurea alpina bei

Sessana in Istrien und im Wiener bot. Garten, die auch sonst im
anatomischen Bau der Anthodialschuppun von den andern Centaurea-

Arten abweicht, dieselben Eigentmlichkeiten zeigte wie Jurinea und
Serratula. Auch fr Centaurea Ruthenica Lam. und C. crassifolia

Bert, hlt V. W. ein hnliches Verhalten fr wahrscheinlich, whrend
die anderweitig geschtzten Arten Centaurea rupestris und C. Scabiosa

der Nektarsekretion entbehren. Mit Rcksicht auf den von Seh im per
betonten Umstand, dass der Ameisenschutz sich insbesondere an

Pflanzen der Tropen und der diesen zunchst gelegenen Florengebiete

findet, ist es von Interesse, dass die genannten Kompositen, fr die

Wechselbeziehungen zu Ameisen wirklich nachgewiesen wurden, alle

dem pontischen und mediterranen Florengebiet angehren. Es steht

dies also im Einklang damit, dass sich der Ameisenschutz an Pflanzen

wrmerer Klimate, die zugleich die Heimat der Ameisen sind, ent-

wickelt hat. F. Liulwis: (Greiz).

Fr. E. Schulze, lieber mehrzellige epitheliale Drsen bei

Batrachierlarveii.

In einer grern Abhandlung ber das Epithel der Lippen, der

Mund-, Piachen- und Kiemenhhle bei erwachsenen Larven von Pf/o-
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hates fiiscus'^) berichtet Fr. Eilliard Schulze (Berlin) ber eine

interessante histologische Entdeckung, welche er an der hintern Kegion
des Rachenhhlendaches jener Larven neuerdings gemacht hat. Die-

selbe betrifft die Auffindung eines reich entwickelten Systems mehr-
zelliger Drsen, welche von allen sonst bei Wirbeltieren bekannten

mehrzelligen Drsen dadurch abweichen, dass sie nicht in die

bindegewebige Grundlage eingebettet, sondern durchaus
auf das Epithel (welches an der betreffenden Stelle vierfach ist)

beschrnkt sind. Ein solches Verhalten war bisher nur bei Wir-

bellosen oder von isoliert stehenden einzelligen Drsen (Becher-

zellen) bekannt. Aus Scliulze's eingehender Beschreibung der be-

zglichen Gebilde sei folgendes zu allgemeinerer Kenntnisnahme

gebracht. Jede dieser Drsen hat die Form eines in der Hauptaxe

gestauchten, mehr oder minder breiten, kreisrunden Krbis und sitzt

mit abgeflachter Basalflche der bindegewebigen Grundlage auf,

whrend die dellenartig vertiefte freie Oberflche das Niveau der

Epitheloberflche erreicht. Die den Drsenkrper bildenden Zellen

bestehen aus langgestreckten verjngten Prismen, welche dicht an

einander gedrngt sind. Die Breite dieser Zellen schwankt am ba-

salen Ende zwischen 3 und 5/u,; hin und wieder findet sich dazwischen

aber auch eine, welche nur 2 /t breit ist.

Die so gearteten Drsen finden sich in verschiedener Gre und

Reichlichkeit in dem ganzen vordem Randteile des von Schulze als

halbmondfrmiges Hinterfeld" bezeichneten Abschnittes der Rachen-

hhle. Sie bilden hier eine dicht hinter dem Anheftungsgelenke des

Ceratohyoid jederseits beginnende (und bis zum Oesophagus-Eingang
sich erstreckende) Zone von 2 mm Breite, welche sich durch strkere

Aufwulstung von der davor gelegenen Partie des Rachenhhlen-Daches

absetzt. Whrend die einzelnen Drsen in den Grenzbezirken des

ganzen Drsenfeldes noch ziemlich isoliert auftreten
,
rcken sie im

mittlem Hauptteile der ganzen Zone dichter zusammen, so dass sie

sich stellenweise mit ihrem Seitenrande berhren. Anderseits werden

einige von den geschichteten Zellenmassen des Epithels nach der

freien Oberflche zu, andere nach abwrts gegen die bindegewebige

Grundlage gedrngt. Indem nun hierdurch die Drsenmassen gegen-
ber dem stark auseinander gedrngten Epithel die Oberhand ge-

winnen, erhalten die mit Hmatoxylin oder andern Frbemitteln be-

handelten Schnitte dieser Region insofern ein ganz eigentmliches

Ansehen, als sich hier zwei ziemlich weit auseinander liegende Kern-

zonen markieren, nmlich einerseits die Reihe der stets in dem Ba-

salteile der langen Drsenzellen liegenden groen Kerne
,

nebst ver-

einzelten, ebenfalls gegen die Basalregion gedrngten Kernen ge-

1) lieber die inneren Kiemen der Batr achi e rlarven. 1. Mitteil,

Aus den Abhcandl. der Knigl. Preu. Akademie der Wiss. zu Berlin vom

Jahre 1888. S. 4649.
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wlinlieher Epithelzelleii, und aiicleruteils die nur von den rundlichen

Drsenfnung-en siebartig* unterbrochene Lag-e jener Kerne, welche

solchen Zellen
,

die an die freie Oberflche gedrngt worden sind,

angehren. Grade diese hchst auffllige Trennung von zwei geson-
derten Kernreihen war es, welche die Anfmerksandceit des Berliner

Forschers bei der Betrachtung senkrechter Epitheldurchschnitte zuerst

erregten und ihn zur Entdeckung der merkwrdigen krbisfrmigen
Zellgebilde fhrten. Letztere wird man wohl von jetzt ab am kr-
zesten als die Schulze' sehen Drsen" der Batrachierlarven be-

zeichnen. 0. Z.

Ucber die Beziehungen der ausgestorbenen Sngetierfannen
lind ihr Verhltnis zur 8ugetierfauna der Gegenwart.

Von Max Schlosser.

Vor nicht allzu langer Zeit noch galt Asien als die eigentliche

Heimat der gesamten Tier- und PflanzenAvelt, und zwar nicht blo

bei den glubigen Anhngern der bibhschen Ueberlieferung; sondern

auch bei den ernsteren Forsehern.

Die Studien auf dem Gebiete der ausgestorbenen und rezenten

Tierwelt, und zwar namenthch soweit dieselben auf die Sugetiere

bczug haben, konnten indess diese Annahme auf die Dauer nicht mehr

untersttzen, denn es zeigte sich, dass wenigstens seit Beginn der

Tertirzeit zwei Hauptentwicklungszentren vorhanden waren, nmlich

Mitteleuropa einerseits und das westliche Nordamerika anderseits; die

Existenz eines dritten Zentralasien ist dabei freilich nicht aus-

geschlossen, zur Zeit aber noch nicht hinreichend mit Thatsachen

belegt.

Eine hchst interessante Hypothese ber die Herkunft der Tier-

und Pflanzenwelt verdanken wir Haacke. Er verlegt das Entsteh-

nngszentrum der Organismen an den Nordpol ^) und flirt zum Beweise

hiefr die Thatsache an, dass die Ueberreste der alten Suger- und

Vogel- Typen, so weit sie sich berhaupt noch bis in die GegeuAvart
erhalten konnten, auf die Sttdspitzen der Landmassen, Sdamerika,

Sdafrika, Madagaskar, Australien und Neuseeland sich zurckgezogen

haben, so die Lemuren, Benteltiere, Monotremen und Straue, whrend
sie frher sowohl in Europa als auch in Nordamerika verbreitet waren.

Diese letztern Wohnsitze mussten sie jedoch infolge der von Norden

kommenden Einwanderung besser organisierter Formen verlassen. Nur

in jenen abgelegenen Erdteilen fanden sie eine letzte Zufluchtssttte.

Es trifft diese Hypothese nicht blo fr die genannten Tiergruppen

vollstndig zu, und erscheint insofern schon hchst beachtenswert; sie

hat vielmehr auch deshalb groe Bedeutung, weil sie den Vorzug ver-

dient vor der Annahme versunkener Kontinente, die bis jetzt weder

1) Anm. der Redaktion: Vergl. Biolog. Ceutralbl. Bd. VI S. 363.
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