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meuten kein direkter Zusammenhang' zu bestehen, wie v. Sachs ver-

mutet; denn Epidermis- und Collenchym- Wandungen geben keine

Verholzungsreaktion und leiten doch.

Bezglich der vielfach errterten Krfte, durch die das Wasser

in den Pflanzen steigen soll, ist im vorliegenden Falle (Epidermis und

Collenchym) selbstverstndlich, dass nur die Imbibitionskraft der Zell-

wnde in befrackt kommen kann, welche auch von Sachs als wich-

tigste Ursache des Saftsteigens angesprochen wird.

(Schluss folgt.)

Zur Bedeutung der Palpen bei den Insekten.

Von E. Wasmann S. J.

Plateau kam vor einigen Jahren bei seinen Untersuchungen

ber die Bedeutung der Taster zu dem Schlsse, dass dieselben fr

die Nahrungsaufnahme bei den nagenden Insekten unntig- seien 1

).

Dieses auf Beobachtungen und Tasteramputationen an einigen

wenigen Coleopterenarten gegrndete Urteil kann meines Erachtens

die Ansichten frherer Forscher ber die funktionelle Bedeutung der

Palpen nicht entkrften, obgleich seine Versuche ber die Entbehr-

lichkeit jener Orgaue neue interessante Aufschlsse geben. Da ich

seit mehrern Jahren teils mit der vergleichenden Morphologie der

Mundteile bei den Insekten, teils mit Beobachtungen ber ihre Lebens-

weise mich beschftigt habe, mge es mir erlaubt sein, einige Ergeb-

nisse meiner Studien hier mitzuteilen und andere wenigstens anzu-

deuten.

Durch die vergleichende Morphologie der Mundteile bei den In-

sekten wird man zum Schlsse gefhrt, dass die Taster nicht funk-

tionell bedeutungslos seien, sondern eine wichtige Aufgabe zu erfllen

haben in der selbststndigen Nahrungsaufnahme. Denn bei denjenigen

Kfern und Hantflglern ,
welche die selbstndige Ernhrungsweise

mehr oder weniger aufgegeben haben und von andern Insekten ge-

fttert werden, zeigt sich stets eine entsprechende Reduk-
tion der Taster bis zur gnzlichen Verkmmerung der-

selben. Die Belege hierfr fanden sich einerseits unter den echter

Gsten 2
) der Ameisen und Termiten und anderseits, bei den sklaven-

haltenden Ameisen.

1) Vergl. das Referat von Moewes im VI. Bd. S. 12.

2) Vergl. das Referat von Einery ber meine Arbeiten ber Ameisen-

gste im IX. Bd., 1. Heft. In einer demnchst in der Tijdschrift v. Entomol.

erscheinenden grern Studie Vergleichende Studien ber Ameisengste und

Termitengste" werde ich eine genaue Uebersicht der echten Gste (ein-

schlielich der Exoten) geben und namentlich die biologische Bedeutung be-

stimmter Organisationseigentmlichkeiten bei Ameisengston und Termiten-

gsten nachweisen. Auf die Entwicklung des Gastverhltnisses zwischen
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Jene Pselaphiden, die nicht oder wenigstens nicht ausschlie-

lich bei Ameisen zu wohnen pflegen, haben stark entwickelte, vier-

gliederige Kiefertaster. Bei den Pselaphini erreichen sie manchmal
fast die Hlfte der gesamten Krperlnge (daher ihr deutscher Name

Tastkfer"). Dagegen zeigen jene Gattungen, die ihren normalen

Wohnort nur in Ameisennestern haben, durchweg krzere Kiefertaster
;

hierher gehren fr die europische Fauna Batrisus, Abatrisops, Cen-

trotoma, Chennium. Die letztgenannte Gattung hat blo noch drei-

gliedrige Maxillartaster. Wie in der Bildung der Antennen, die eine

keulenfrmige, gedrungene Gestalt annehmen, so nhern sich die

Chennium auch in der Reduktion der Taster den Clavigeriden und

stehen deshalb unter den einheimischen Pselaphiden auf der hchsten

Stufe des Gastverhltnisses 1

).

Die Clavigeriden (Keulenkfer") zeichnen sich nicht blo

aus durch die Exsudatbschel, an denen sie von den Ameisen beleckt

werden und durch die eigentmliche Fhlerform, die ihnen den Fhler-

verkehr mit den Ameisen ermglicht, sondern auch durch die Ver-

kmmerung der Fu Werkzeuge, vorzglich der Taster. Die Kiefer-

taster der Clavigeriden besitzen nur ein einziges, ber den Stamm

der Unterkiefer kaum vorragendes Glied. Diese Bildung der Mund-

teile ist (nach Reitter) das wichtigste systematische Merkmal der

Clavigeriden gegenber den Pselaphiden; es ist auch von groer

biologischer Bedeutung. Die Clavigeriden sind nmlich smtlich echte

Gste, die von den Ameisen gefttert werden; sie nehmen ferner

unter den echten Gsten die hchste Stufe ein, indem sie aus-

schlielich auf diese Ernhrungsweise angewiesen erscheinen, whrend
andere echte Gste (z. B. Atemeies und Lomechiisa) nebenbei von der

Ameisenbrut fressen. Wie in der Blindheit einiger Clavigeridengat-

tungen (Claviger und Aderanes) eine grere Abhngigkeit von ihren

Wirten sich bekundet als bei ihren sehenden Verwandten, so ist das

biologische Abhngigkeitsverhltnis der ganzen Clavigeridenfamilie

in der Reduktion der Mundteile, speziell der Kiefertaster, zum sicht-

baren Ausdruck gekommen. Wenn die Taster nicht von Wichtigkeit

sind fr die selbstndige Nahrungsaufnahme, scheint es mir unbe-

greiflich, weshalb bei dieser Familie die Kiefertaster verkmmert,
bei verwandten selbstndig sich ernhrenden Pselaphiden dagegen

gro und stark entwickelt sind.

Zu demselben Schlsse fhrt auch eine vergleichende Betrachtung

der Mundteile myrmekophiler und termitophyler Staphyliniden.
Aus dieser umfangreichen Familie sind bisher als echte Ameisengste

Kfern und Ameisen und der analogen Verhltnisse bei den sklavenhaltenden

Ameisen kann ich in vorliegender Arbeit natrlich nicht nher eingehen. In

sptem Arbeiten gedenke ich diese schwierigen Probleme eingehend zu unter-

suchen.

1) Nheres in den Vergleichenden Studien".
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nur die Atemeies und Lomechusa, als echte Termitengste die Carotoca

und Spirachtha bekannt. Obgleich dieselben systematisch nicht un-

mittelbar untereinander verwandt sind, so stimmen sie doch in den

merkwrdigen Anpassungen berein, die sich auf die Symbiose mit

ihren Wirten beziehen, in der anormalen Verdickung des Hinterleibes,

in der Entwicklung besonderer Sekretionsbschel oder leistenartiger

Vorsprnge oder zylindrischer Anhnge 1

), besonders aber in der Bil-

dung der Unterlippe. Whrend die Dinarda und Myrmedonia (die

nchsten Verwandten der Atemeies und Lomechusa), die Calodera und

Tachyusa (die nchsten Verwandten der Carotoca), ferner die Homa-
lota (die nchsten Verwandten von Spirachtha) smtlich eine schmale

tiefgespaltene Zunge und lange, stark entwickelte Lippentaster be-

sitzen, zeigen jene echten Ameisen- und Terminitengste eine ab-

weichende Form der Unterlippe: die Zunge vergrert sich

nmlich auf kosten der Lippentaster, und zwar in dem-
selben Mae als die Selbstndigkeit in der Nahrungs-
aufnahme abnimmt. Die Atemeies, die neben der Ftterung durch

die Ameisen noch ziemlich hufig selbstndig fressen, haben schon

eine breite ungespaltene Zunge und relativ kurzen Lippentaster als

Myrmedonia und Dinanda, wrelche nie von Ameisen gefttert werden.

Bei den Lomechusa, die hufiger sich fttern lassen als die Atemeies,

ist die Zunge verhltnismig grer und breiter, die Lippentaster
krzer als bei den Atemeies. Zunge und Lippentaster der termitophilen
Carotoca sind mit jener von Lomechusa fast identisch. Bei Spirachtha
ist die Zunge so gro und breit, dass sie den vordem Teil der Unter-

lippe umschliet; die Lippentaster dagegen sind um so kmmerlicher.
Die Lomechusa- Unterlippe, in demselben Sinne weitergebildet, wrde
zur Unterlippe von Spirachtha fhren 2

).

Bei den myrmekophilen und termitophilen Staphyliniden steht

also die Entwicklung der Lippentaster in gradem Verhltnisse zur

Selbstndigkeit ihrer Nahrungsaufnahme. Mit der Rckbildung der

Lippentaster verbindet sich hier eine Vergrerung (namentlich Ver-

breiterung) der Zunge, wr
eil die Kfer dadurch den ihnen auf der

Unterlippe der ftternden Ameise gebotenen Tropfen leichter und
rascher auflecken knnen. Die Ameisen nehmen smtlich ihre Nah-

1) Grab er hat in seinein populrwissenschaftlichen Werke Die Insekten",
II. Teil, 2 Hefte, S. 303, Fig. 94 einige dieser Hinterleibsanhnge bei Spirachtha
in lebende Larven verwandelt. In Wirklichkeit hat Schidte nur bei

Carotoca Melantho, und zwar nur bei anatomischer Untersuchung des Hinterleibes,

neben Eiern in verschiedenen Stadien auch Larven gefunden, die jedoch mit den

Hinterleibsanhngen von Spirachtha gar keine Aehnlichkeit haben. Vergl.

Schidte, Carotoca och Spirachtha. Kopenhag. 1854. p. 16 und Tab. I Fig. 10,

Tab. II Fig. 1 u. 8.

2) Man vergleiche hiezu die Abbildungen in meinen Beitrgen zur Lebens-
weise der Gattungen Atemeies und Lomechusa" (Haag 1888) S. 58 (302) und in

Schidte's Carotoca och Spirachtha Tab. I Fig. G, Tab. II Fig. 5.

IX. 20
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rung durch Lecken zu sich und haben deshalb durchweg- eine groe,
breit zugerundete Zunge. Man knnte somit die Zungenbildung der

genannten echten Gste unter den Staphyliniden gewissermaen als

eine Annherung an die Zungenbildung ihrer Wirte bezeichnen.

Bei den sklavenhaltenden Ameisen kann es in der Zungen-

bildung nicht so klar hervortreten, ob sie von der Ftterung durch

ihre Sklaven abhngig sind oder nicht, da sie in beiden Fllen durch

Lecken ihre Nahrung aufnehmen. Hier ist die Selbstndigkeit oder

Unselbstndigkeit ihrer Ernhrungsweise in der Entwicklung der Taster

um so klarer ausgedrckt. Formica sanguinea, die gar nicht abhngig
ist von der Ftterung durch ihre Hilfsameisen hat gleich ihren brigen
nicht sklavenhaltenden Verwandten lange, sechsgliedrige Kiefertaster

und viergliedrige Lippentaster. Polyergus rufescens, deren gewhn-
liche Ernhrungsweise in der Ftterung durch die Sklaven besteht,

hat verhltnismig dreimal krzere Taster; die Maxillartaster

haben blo 4, die Labialtaster 2 Glieder. Strongylognaihus testaceus,

die zwar in anderer Rcksicht von ihren Hilfsameisen noch abhngiger
ist als Polyergus, aber hufiger selbstndig Nahrung zu sich nimmt,
muss dementsprechend besser entwickelte Taster zeigen als jene. In

der That haben ihre Palpen dieselbe Gliederzahl wie die Palpen ihrer

Hilfsameisen ( Tetramorium caespitum, Kiefertaster 4 gliedrig, Lippen-
taster 3 gliedrig). Bei Anergates atratulus 1

) ,
die in totaler und all-

seitiger Abhngigkeit von ihren sogenannten Sklaven steht, finden

sich nur noch verkmmerte Taster; die Kiefertaster sind zweigliedrig,

die Lippentaster eingliedrig.

Hiemit wre aus verschiedenen Insektenordnungen und aus ver-

schiedenen Familien innerhalb derselben der Nachweis erbracht, dass

die Selbstndigkeit der Nahrungsaufnahme in einer ge-

setzmigen Beziehung steht zur Entwicklung der Taster.

Die Reduktion der letztern scheint in einem hnlichen Verhltnisse

zu stehen zur unselbstndigen Ernhrungsweise wie die Reduktion

der Augen zu der lichtfernen Lebensweise der hhlenbewohnenden

Insekten und der hypogen Ameisen. Doch scheint mir das erstere

Verhltnis noch inniger und biologisch bedeutungsvoller zu sein.

Denn es gibt Ameisenarten, z. B. manche Eciton (Wanderameisen) die

keine lichtferne Lebensweise fhren 2
) und dennoch statt der Netz-

augen hchstens einfache, den Ocellen gleichwertige Augen besitzen 3
),

1) Da Anergates keine Arbeiterform hat, bezieht sich hier die Taster-

bildung auf die Weibchen, nicht auf die Arbeiter wie in obigen Fllen. Dies

ndert jedoch nichts an der Sache; denn die Weibchen und Arbeiter stimmen

in der Entwicklung der Taster und Zahl der Glieder stets berein.

2) Den Zgen von Eciton omnivorum und E. coccicm in Sdbrasilien be-

gegnet man nicht selten am hellen Tage.

3) Bei Eciton Hetsclikoi verschwinden sogar die letztern.
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aber nagende Insekten 1

),
die trotz der selbstndigen Ernhrungsweise

verkmmerte Taster besitzen, sind mir nicht bekannt. Bei den Curcu-

lioniden und Tomiciden ist die Kleinheit der Taster verkmmert

kann man sie hier nicht nennen dadurch bedingt, dass diese Kfer

mit ihrem meist rsselfrmig verlngertem Kopfe in Pflanzenteile sich

einbohren; lngere Taster wren in diesem Falle unmglich, weil sie

verletzt wrden. Deshalb kann ich hierin keine Ausnahme von der

obigen Regel erkennen.

Welche Funktion die Palpen bei der selbstndigen Ernhrungs-
weise zu erfllen haben, lsst sich aus diesen vergleichenden morpho-

logischen Studien nur andeutungsweise ermitteln. Wahrscheinlich

dienen sie meist vorzugsweise zum Aufsuchen und zur Prfung der

geeigneten Nahrung; denn sie treten bei jenen Insekten zurck, wo

diese Funktion durch die Ftterung aus fremdem Munde entbehrlich

geworden ist. Es ist zu beachten, dass bei manchen Insekten, die

sich dergestalt fttern lassen, nur die Lippentaster sich reduzieren,

whrend die Kiefertaster gro und gut entwickelt bleiben; es sind

dies Ameisen- und Termitengste von halbparasitischer Lebens-

weise (Atemeies, Lomechusa etc.). Bei andern erstreckt sich die Re-

duktion auch auf die Kiefertaster (Clavigeriden und sklavenhaltende

Ameisen). In diesem Falle sind die Kiefertaster manchmal verhltnis-

mig (d. h. im Vergleich zu den selbstndig lebenden Verwandten)

auffallender reduziert als die Lippentaster (Clavigeriden!). Da die

Verkmmerung beider Tasterpaare erst auf der hchsten Stufe des

echten Gastverhltnisses sich findet, bei jenen Gsten, die ausschlie-
lich oder fast ausschlielich auf die Ftterung durch ihre Wirte

angewiesen sind, so scheint die Reduktion der Taster an den Lippen-

tastern zu beginnen, wie wir es bei Atemeies und Lomechusa sehen.

Ich komme zum Schlsse noch einmal zurck auf Plateau's

Versuche. Dieselben beweisen zwar, dass einige Coleopteren ohne

Taster sich zu ernhren vermgen; aber sie beweisen nicht, dass

dieselben Tiere mit den Tastern sich nicht besser zu ernhren ver-

mgen als ohne die Taster, und dass die tasterlosen Individuen nicht

unterliegen wrden in der Konkurrenz mit den brigen.

Da meine eignen Beobachtungen und Versuche ber Nahrungs-
aufnahme und Tasteramputation bei Coleopteren noch nicht abge-

schlossen sind, gebe ich meine bisherigen Resultate hier nur kurz an.

Manche Coleopteren gebrauchen bei der Nahrungsaufnahme regel-

mig ihre Kiefertaster als Finger, um den Bissen leichter

in den Mund zu schieben
,

z. B. Hydrophilus piceus. Andere
,

z. B.

Staphylinus caesareus, berhren wenigstens mit ihren Kiefertastern

jeden Bissen bei jeder neuen Bewegung der Kiefer. Einige Coleopteren

1) Ich rechne hiezu (wegen der Bildung der Oberkiefer) auch die Hynie-

nopteren.

20*
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knnen nach Verlust smtlicher Taster keine Nahrung mehr zu sich

nehmen, sondern verhungern (Hydrophylus piceus) ;
andere vermgen

zwar noch die Nahrung aufzufinden, fressen aber an derselben merk-

lich unbeholfener als frher (Dytiscus marginalis und Cybister virens).

Dytiscus marginalis kann auch umgekehrt nach Verlust beider Fhler
noch mittels der Taster die Beute auffinden und an derselben wie

gewhnlich fressen
;
erst wenn man ihm Fhler und Taster amputiert,

ist er zum Hungertode verurteilt. Solche Versuche drften wohl

ebensowenig gegen die funktionelle Bedeutung der Taster als gegen

jene der Fhler sprechen. Darin stimme ich mit Plateau berein,

dass die Taster manchen Coleoptereu nicht absolut notwendig zu

sein scheinen; durch seine Versuche ist dies zum erstenmal festgestellt

worden.

Auf die feinern Eigentmlichkeiten der Coleopterentaster, die ich

bei einer betrchtlichen Zahl von Arten mikroskopisch untersucht

habe l
), kann ich hier nicht nher eingehen. Ich bemerke nur, dass

die Gruppen zarter kegelfrmiger bis stbchenfrmiger Papillen, die

an der Tasterspitze, insbesondere an den Lippentastern der Staphy-

liniden, vorkommen, wahrscheinlich als Tast- oder Geruchsorgane

fungieren. Funktionell bedeutungslos sind sie jedenfalls nicht.

Nachtrag.

Bei den Arbeiterinnen der hypogen oder kavernikolen Arten

der Ameisengattung Dorylus F. {Typhlopone Westw.) sind (nach

Em. Andre) smtliche Taster zweigliedrig, whrend bei den Weib-

chen (Dichihadia Ger st.) die Lippentaster eingliedrig sind und die

Kiefertaster ganz fehlen. Bei der hypogen Ponera contraria Latr.

sind die Lippen der zweigliedrig, die Kiefertaster nur eingliedrig,

whrend bei der nicht hypogen Pon. punetatissima Rog. auch die

Kiefertaster zweigliedrig sind. Leider ist die Ernhrungsweise dieser

Arten nicht nher bekannt. Da bei den Ameisen die Arbeiterinnen

das Aufsuchen der Nahrung besorgen, ist es bemerkenswert, dass die

Weibchen jener Dorylus viel strker reduzierte Taster haben als die

Arbeiterinnen. Diese Erscheinungen sprechen jedenfalls nicht gegen
meine Ansicht, dass die Entwicklung der Taster in einer gesetzmigen
Beziehung zur Selbstndigkeit der Nahrungsaufnahme stehe.

Exaeten bei Roermond (Holland).

1) Bei den Stapliyliniden allein ber 40 Gattungen.
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fhrer: Hr. C. Hilger, Heidelberg, Lauerstrafse 15. Angemeldete Vortrge:
In Aussicht: Fr. Bhl (Zrich): eber die Begattungstasche der weiblichen

Parnassien. Sitzungen am 19. und 21. September 9 Uhr; 20. September 3 Uhr.

8. Abteilung fr Ethnologie und Anthropologie. Sitzungssaal: Universitt,

Auditorium XIII, 1. Stock. Einfhrender Vorsitzender : Prof. Aug. Eisen-

lohr, Heidelberg, Neuenheimer Landstrafse 36. Schriftfhrer : Prof. Caspari,
Heidelberg , Leopoldstrafse 31. Angemeldete Vortrge: 1) 0. Amman (Karls-

ruhe) : Anthropologische Untersuchungen in Baden. 2) Konsul F. W. Spiegel-
thal: Ueber Steinwaffen und knstliche Seeen nebst den Wohnungen (habitationes

lacustres) Kleinasiens. 3) K. Christ (Heidelberg): Die deutsche Urbevlke-

rung. 4) Th. v. Bunsen (Heidelberg) : Tierkreis, Symbolik und Urgeschichte.

5) Prof. Kollmann (Basel): Die Basse der Langgesichter in Europa und die

vicuvivenden Rassen Asiens.

9. Abteilung fr Anatomie. Sitzungssaal. Anatomie. Einfhrender Vor-

sitzender: Geh. Bat Ge genbaur, Heidelberg, Leopoldstrafse 57. Schriftfhrer:

Dr. Maurer, Heidelberg, Plckstrafse 60.

10. Abteilung fr Physiologie. Sitzungssaal : Physiologisches Institut. Ein-

fhrender Vorsitzender: Geh. Bat Khne, Heidelberg, Akademiestrafse 3.

Schriftfhrer: Prof. Aug. Ewald, Heidelberg ; Neuenheim, Uferstrafse 264b.

Angemeldete Vortrge: 1) Prof. Ph. Knoll (Prag): Zur Frage bezglich der

Hemisystolie. 2) Prof. H. Kronecker (Bern): Ueber den Tonus des Pfort-

adersystems. 3) Prof. 0. Langendorff (Knigsberg i. Pr.) : Untersuchungen
zur Physiologie der Schilddrse. 4) Dr. M. Knies (Freiburg i. B.): Ueber

Farbenempfindung, mit Demonstrationen. 5) Prof. J. Rieh. Ewald (Strafs-

burg i. E.) : a. Ueber das Verhalten der Tauben nach der Decapitation ohne

Blutverlust, b. Die Folgen der Exstirpjation der Schilddrse an Tauben (nach

gemeinschaftlich mit Dr. Rockioell ausgefhrten Versuchen), c. Die Geschivin-

digkeit des Blutstroms spritzender Arterien in der ersten Sekunde nach der

Durchschneidung (nach Versuchen, die Dr. Herre unter der Leitung des Vor-

tragenden angestellt hat), d. Demonstration einer stromunterbrechenden Stimm-

gabel mit Luftantrieb. 6. Prof. W. Khne (Heidelberg): Demonstrationen.

Sitzungen am 19. und 21. September 9 Uhr, ev. auch Nachmittags.

29. Abteilung fr Agrikulturchemie und landwirtschaftliches Versuchswesen.

Sitzungssaal: Anatomie, lterer akiurgischer Hrsaal. Einfhrender Vorsitzen-

der: Prof. Dr. Stengel, Heidelberg, Bergheimerstrafse 4. Schriftfhrer: Dr.

Willy Meyer, Karlsruhe, Techn. Hochschule. Angemeldete Vortrge: Dr. W.

Hoffmeist er (Insterburg) : Die quantitative Beindarstellung der Cellulose.

Sitzungen am 19. und 21. September von 9- 1 Uhr, wie auch Nachmittags am

19., 20., 21. und 23. September.

Druckfehler - Berichtigungen.

In dem Aufsatze von Herrn E. Wasmann S. J.: Zur Bedeutung der

Palpen bei den Insekten" bitten wir folgende Druckfehler zu verbessern:

S. 304 Zeile 18 muss es heien Fresswerkzeuge statt Fuwerkzeuge.
S. 305 20 Dinar da statt Dinanda.

S. 305 (an mehrern Stellen) Corotoca statt Carotoca.

S. 306 Anm. 2 muss es Eciton coecum statt E. coecum.

S. 308 Zeile 27 Lippentaster statt Lippen.
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Wasserstoffsuperoxyd in dem Aiifguss kannte. Er fand nun, dass

bei einem Gehalt von hchstens 1 : 10000 smtliche ciliaten Infusorien

binnen einer viertel oder halben Stunde tot waren. Strkerer Zusatz

von Wasserstoffsuperoxyd wirkte rascher, und auch bei einem Gehalt

von hchstens 1 : 20000 berlebte nur ein Teil der Tiere. Die Er-

scheinungen bei dem Tode waren bei den einzelnen Species ver-

schieden, aber immer wirkte das Wasserstoffsuperoxyd als heftiges

Gift. Daraus ergibt sich, dass wenigstens bei diesen Tieren oxy-

dative Vorgnge im Protoplasma, wie sie whrend des Lebens ja

unzweifelhaft vorkommen, schwerlich auf das Vorhandensein von

Wasserstoffsuperoxyd bezogen werden knnen.

Berichtigung.

In der Druclifehlerberichtigung zu meiner Arbeit zur Bedeutung der

Palpen bei den Insekten" (Biolog. Centralblatt
, IX, Nr. 10) hatte ich einen

kleineu Fehler bersehen, auf den ich von Dr. Forel i\nd E. Andree auf-

merksam gemacht wurde und um dessen nachtrgliche Berichtigung ich des-

halb ersuche. In dem Nachtrag (S. 308) muss es nmlich heien: Bei Ponera

contracta hat Y. sind die Kiefertaster zweigliedrig, bei P. punctatissimaRog.

dagegen eingliedrig.
Ex et er bei Roermond (Niederlande).
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