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anderen Siphoneen durch eiiie Wand von dem ubrigen Plasma ab-

gekammert. Die Yacuole communicirt also zur Zeit der Sporen-

entleerung direct mit der Aussenwelt, der Turgor im Innern wird

dann gleich Null, und die mechanische Festigkeit der Membran allein

bewahrt die Blase dann vor dem Collabiren. Eine Analogie mit

Botri/dium lasst sicli kaum ziehen. Denri liier wird das gesanimte

Plasma fertilisirt, das ganze Individuum wird also gleichsara zuni

Sporangium und geht nach der Entleerung zu Grunde.

Bei der von FamINTZIN') untersuchten Valonia utricularis (Roth)

Ag. liegen die Yerlialtnisse ganz ahnlich, aber diese wichtige und

schone Arbeit ist in Vergessenheit gerathen und in unserer modernen
Litteratur nicht geniigend beachtet worden^): Ich habe eine andere

Art, Valonia man^ophysa Kiitz., oft bei Rovigno gesammelt und in

den Helgolander Aquarien cultivirt. Im Sommer 1897 zeigte das

Plasma einiger Blasen netzformige Anordnung, ganz wie sie bei der

Zoosporenbildung von Valonia utricularis in so oharakteristischer Weise
auftritt und von FamiNTZIN auch abgebildet wurde"). Es gliickte mir,

reichlichen Austritt der Zoosporen zu erhalten, aber sie weichen von

denjenigen, die FAMINTZIN beschrieben hat, etwas ab. Sie besassen

einen grossen rothen Augenpunkt und nicht zwei, sondern vier Cilien.

Ich habe mir heuer neues und reichlicheres Material aus Rovigno
schicken lassen, das in den Aquarien der Biologischen Anstalt vor-

ziiglich gedeiht. Es wnrd, denke ich, gelingen, den bisherigen einige

weitere Daten hinzuzufiigen.

Helgoland, Biologische Anstalt, Juni 1902.

F. To bier: Zerfali und Reproductionsvermogen des

Mit Tafel XVIII.

Eingesanf^'eu am 7. Juli 1902.

Unter den Algen, deren Bau im Gegensatz zu den hohereu

Pflanzen eine geringero Differenzirnng erkennen lasst, damit aber

auch eine grossere Selbststandigkeit der Theile gewahrleistet, ist es

eine nicht seltene Erscheinung, dass der Thallus in seine Zellen

1) A. Famintzin, Beitratr zur Kenntniss der Valonia utricularis. Bot. Zeitung

18G0, S. 341-344, Taf. X.

2) Vergl. z. B. J. G. Agardh, Till Algernes Systematik V, 1890. Siphoneae, S. 94 f.

3) 1. c, Fig. 10-12 auf Taf X.
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zerfallt, und dass diese dann weiter zu leben, Wachsthum und Neu-

bildung des Thallus zu zeigen vermogen.

Die bekamiten Beispiele dafiir sind die Conjugaten, bei denen

auch „Mechanismus und Biologie des Zerfalls in die einzelnen Zellen"

von W. BeneCKE eingehender studirt wurden^). Bei der fehlenden

Schwarmsporenbildung besitzen diese Algen in der genannten Er-

scheinung offenbar eine ungeschlechtliche Fortpflanzungsweise. Die

Thatsache, dass sie gerade unter ungiinstigen Verhaltnissen hierzu

schreiten, kann nach Analogie mit anderen Fallen eine solche Auf-

fassung nur rechtfertigen, wie sich denn auch BENECKE und die bei

ihm genannten Autoren dahin ausgesprochen haben.

Ferner kennen wir einen Spaltungsprocess bei Confervoideen,

den A. BRAUN") und vor allem G. KLEBS') untersuchten Auch fur

diese Algen, bei denen wir dem letztgenannten Autor umfangreiche

Beobachtungen der Zerfallsbedingungen verdanken, begegnen wir der

Anschauung, dass es sich bei diesem Process urn eine Fortpflanzungs-

weise handele.

Das Gleiche ist auch der Fall bei den Notizen, die F. E. SCHULZE*),

F. HauCK'') und O. KlRCHNER") fiber Trennung und Auswachsen der

Zellen einer Nostocacee, Oscillaria, gaben.

Yor Kurzem habe ich nun an einer bedeutend hoher organisirten

Alge, der Rhodomelacee Dasya elegans (Mart.) Ag., eine Reihe von

Beobachtungen machen konnen, die mir die Erscheinung eines solchen

Zerfalls und einer sich daran schliessenden Reproduction des Thallus

aus einzelnen Zellen rait Deutlichkeit vor Augen fiihrten').

Der Thallus von Dasya elegans (Mart.) Ag.«) ist fadenformig und

1) W. Benecke, Mechanismus und Biologie des Zerfalls dor Conjugatenfaden
in die einzelnen Zellen. Pringsheim's Jahrb. fur wiss. Botanik 82, 1898, S. 453.

2) A. Braun, Betrachtungen iiber die Erscheinungen der Verjiingung. l861,

3) G. Klebs, Die Bedingungen der Portpflanzung bei einigen Algen und
Pilzen. (Ueber die Fortpflanzungsphysiologie der niederen Organismen, der Proto-

bionten. Specieller Theil.) 1896, S. 329 £f. - Dort noch weitere Litteratur.

4) F. E. SCHULZE, In ^Untersuchungen iiber den Bau und die Entwickelung
der Spongien". Zeitschr. fiir wiss. Zool. 32, 1878-1879, S. 148.

5) F. Hauck, Beitrage zur Kenntniss der adriatischen Algen XII. Oesterr.

bot. Zeitschr. 29, 1879, S. 244. (Nur Beschreibung der Oscillaria Spongeliae.)

6) 0. Kirchner, Oscillatoriaceae in Engler-Prantl Naturl. Pflanzenfam. I,

la, 1900, S. 62.

7) In der Wahl des Ausdnickes .Reproduction-' fur diesen Fall der Neu-
bildung folge ich W. Pfeb-fer, Pflanzenphysiologie (2. Aufl., II, 1, 1901, S. 204),

wonach „ Ersatz durch Neubildnngen, Auswachsen von Anlagen u. s. w." als Repro-
duction von der den „weg genommenen Theil selbstthatig wieder herstellcnden
Regeneration" getrennt wird.

8) F. Hauck, Die Meeresalgen Deutschlands und Oesterreichs. Rabenhorst's
Kryptogamenflora II, 1885, S. 253, Fig. 102. - F. T. KOtzing, Tabulae phyco-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Zerfall und Reproductionsvermogen des Thallus einer Rhodomelacee. 359

stielrund, allseitig verzweigt. Er besteht aus einem polysiphoneii

Gliederfaden, der mit einer allmahlich dicker werdenden Zellschicht

umgeben ist. Diese Berindungszellen nehmen ihren Ursprung aus

dem unteren Ende der Pericentralzellen, deren gewohnlich funf vor-

handen sind, und verzweigen sich, die gesammte Oberflache der

Achse bedeckend. Ausserdem wachsen auch die oberen Enden der

Pericentralzellen zu Adventivsprossen aus. Die Aeste sind fast ganz,

zum Mindesten am Ende monosiphon gegliedert, sympodial wie die

Achse verzweigt und endigen in zahlreiche sclilaffe Haarzweige

(penicilli Falkenberg), deren pinselartiges Aussehen den charakte-

ristischen Habitus dieser Rhodomelacee bedingt. Diese Haarzweige

entspringen aber nicht nur aus den Aesten, sondern ganz allgemein

auch aus den Rindenschichten der Achse und der starkeren Aus-

zweigungen. Diese regellosen Adventivsprosse der Achse konnen

auch zu polysiphonen, selbst sporangientragenden Zweigen werden.

Die einzelnen Zellen der monosiphonen Theile sind 3—lOmal

so lang als breit, annahernd cylindrisch und bisweilen schwach aus-

gebaucht^).

Das Wachsthum der monosiphonen Theile (und nur von diesen

soil zunachst die Rede sein) erfolgt wohl wie bei alien Rhodome-
laceen durch eine Scheitelzelle. Neben diesem wohl ziemlich langsam

fortschreitenden findet sich aber auch ein anderes, namlich inter-

calares Wachsthum nicht selten. An frischem Material faud ich z. B.

in Zellen, deren Lange etwa das Achtfache des Durchmessers betrug,

schon (5 oder 7 neue Querwande angelegt, auch findet man dergestalt

entstandene fast quadratische Zellen an seitlichen Zweigenden.

Dasya elegans (Mart.) Ag. ist im Golf von Neapel in grosseren

Tiefen im Sommer haufig'') und stand mir im Monat Mai in grossen

bis
^/ J 7n langen Exemplaren von gelblicher bis braunlich rother

Farbe zur Verfiigung. Yon diesen cultivirte ich eins in unmittel-

barer Nahe des Fensters. Bereits nach zwei Tagen sah ich indess

eine auffallige Veranderung am Thallus der Alge. Die Penicilli

waren alle abgefallen, auch die kleineren Aeste, und im Glase war

auf den ersten Blick nur die weisslich erscheinende Achse sammt
einigen dickeren Aesten zu sehen, wahrend alle abgefallenen mono-
siphonen Glieder am Boden des Culturgefasses einen feinen, rotlilich-

logicae 1845—1869, XIV, tab. 59. - P. Falkenberg, Die Rhodomelaceen des

Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeresabschnitte. Fauna und Flora des

Golfes von Neapel, herausgeg. von der zoolog. Station, XXV, 1901, S. 618flf.

1) Ich habe einige Einzelheiten beschreibender Art uber den Habitus der

Pflanze hier fur nothig gehalten, urn das Charakteristische der spateren Verande-

rungen erkennen zu lassen.

2) G. Berthold, Ueber die Vertheilung der Algen im Golf von Neapel, nebst

einem Verzeichniss der bisber daselbst beobachteten Arten. Mitth. der zool. Station

zu Neapel. 1882, III, S. 524.
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braunen Grus bildeten. Diese Masse erwies sicli keineswegs als todt,

vielmehr zeigten die einzelnen Zellen meist eiii geduusenes Aus-

sehen, vorziiglich die Enden waren niit Plasma reich gefiillt, oft audi

kopfchenartig augeschwollen und, wie die Folge zeigte, im Begriffe

auszuwachseu.

Diese erste, zufallig gemachte Beobachtung veranlasste mich nun,

den Verlauf des Processes zu verfolgen.

Zunachst bemiilite ich mich, die Bedingungen des Zerfalles nacli

Moglichkeit zu pracisiren. Bei den grossen Schwierigkeiten aber, die

bekannterraassen die Cultur der hoheren Meeresalgen bereitet, war

dies in exacterWeise nicht moglich. Indess steheu mir folgende Be-

obachtungen zu Gebote:

Eine mit der erstgenannten gleichaltrige Cultur, die aber \'Um
vom Fenster entfernt stand, zerfiel nicht sofort, sondern begann nach

\ erlust der aussersten 2—3 Zellen der raeisten Aeste an diesen

Stellen auszuwachseu, loste sich indess nach einiger Zeit (6 Tagen)

ebenso wie die erste auf, gleichfalls ein Auswachsen der einzelnen

Zellen zeigend. Eine dritte in vollig dunkler Cultur zerfiel erst nach

einer Woche, ging dann aber bald zu Grunde.
Da Dasya elegans (Mart.) Ag. in der Tiefe lebt (ihr Vorkommen

bei 10 m gilt nach BerTHOLD ') schon als ungewohnlich geringe Ent-

fernung vom Niveau), so nehme ich die von der gewohnten in alien

Fallen der Cultur abweichende Intensitat der Beleuchtung als Haupt-

grund des Zerfalles an (am Fenster zu helle Cultur), nicht als den

einzigen, da es mir nicht gelang, fiir die Cultur eine Entfernung vom
Fenster zu finden, in der die Alge sich langer als wenige Tage un-

zerfallen gehalten hatte.

Um moglichst genau den Vorgang und die Stufen des Zerfalls

und der Reproduction beobachten zu konnen, kam es mir darauf an,

einen moglichst langsamen Zerfall zu erzielen. Hierzu benutzte ich

mit dem besten Erfolge Culturen unter der bekannten SENEBIER'schen,
mit Kaliumbichromatlosung gefullten Doppelglocke, eine Cultur-

bedingung, die nicht das Aufhoren der Assimilation, aber doch durch

Ausschluss der violetten Strahlen sicher eine nicht normale Vegeta-

tion herbeifiihrte.

Was mogliche andere ungiinstige Einflusse ausser Lichtintensitat

und Art der Lichtstrahlen betrifft, so war eine steigende Concentra-

tion des Meerwassers in den mit Glasscheiben b'edeckten Cultur-

schalen unvermeidlich, da die Kleinheit der Objecte einen Wechsel
des Wassers nicht gestattete. Auch wissen wir z. B. aus den Unter-

suchungen Th. Bokorny's =>), dass die geanderte Zusammensetzung

S. 524.

2) Th. Bokorny, Beobachtaneen uber den Einfluss der Eraahrung aiif die
.v,„«-„_v...

^gj. pflan^enzelle. Biol. Centralbl. XII, 1892, S. 323.
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(lor Xahrlosung bei Spirogyra die Faden steif und zerbrechlich raaclit

und zum Zerfall bringt.

Auch KlebS^) legt fiir die Confervoideen dem Mangel an Nalir-

salzeu unter den Bedingungen des Zerfalls das Hauptgewiclit bei;

der steigende Turgor, den er dann als „nachsten Grund" dafiir an-

nimmt, setzt aber den Fortgang der Ernahrung, d. h. die Belichtung

voraus, eine Annahme, die seine Culturversuche auch veil bestatigen,

der ich indess fur meinen Fall als Ursache des Zerfalls mich nicht

anschliessen kann, da ich den Process auch im Dunkeln eintreten sah.

Der Verlauf des Vorganges ist nun bei Zusammenstellung der

einzelnen Beobachtungen etwa folgender. (Ebenso wie ich hier Be-

obachtungen verschiedener Culturen, deren Bedingungen zwar nicht

ganz die gleichen waren, die aber bei verschiedener Zeitdauer zu

den gleichen Resultaten fuhrten, zu einein einheitlichen Bilde zu-

sammen fiige, so babe ich auch nach Bedarf unter den Zeichnungen

in gleicher Weise ausgewahlt).

Wahrend am normalen, in kraftigem Wachsthum befindlichen

Thallus an den Zellenden keinerlei Einschniirung in der Gallerthiille

zu sehen war, waren schon nach zweitagiger Cultur im gelben Lichte

die einzelnen Zellen stark von einander abgesetzt. Bei genauerer

Beobachtung geht diesem Stadium indess noch ein anderes vorauf, in

dem die Querwand (wie dies auch BeNECKE beim Zerfall von Spiro-

gyra sah) sich spaltet und in die beiden Zellen oder wenigstens in

eine sich vorwolbt (Fig. 1). Dieses Stadium wird aber bei dem
meistens eintretenden schnellen Zerfall (in 3— 4 Tagen) so rasch

uberwunden, dass es sich der Beobachtung meist entzieht. Denn
gleich darauf erscheinen die Zellen schon gegen einander vorgewolbt,

jedoch noch zusamraenhangend, wahrend bei Spirogyra gerade mit

dieser Vorwolbung die Ablosung einzutreten pflegt Oft habe ich

Zellketten gefunden, die jede Zelle von der anderen abgeschnurt

zeigten, auch im Zickzack gebrochen erschienen (Fig. 2). Bisweilen

war es dann moglich, sie durch Druck auf das Deckglas zum Zerfall

zu bringen.

Nicht alle Theile des Thallus zerfielen zu gleicher Zeit Wahrend
in einer Cultur im gelben Lichte nach 3 Tagen bereits ein Theil der

Zellen zerfallen war, ein anderer sich in dem beschriebenen Stadium
der eingesclmiirten Kette befand, zeigte der Rest der Sprosse des

gleichen Stammes die auffallende Neigung zu Verwachsungen. Be-

nachbarte Zellreihen waren fest mit einander verschraolzen, indem
sich die eine entweder der anderen anlegte, oder die etwas gebogene
Spitze der einen einer Zelle der anderen aufsass (Fig. 3).

Der Vorgang des Zerfalles selbst schien mir mit dem von

1) Klebs, 1. c. S 331 f.
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362 F. Toblkr:

BeNECKE bei Spirogyra beschriebenen im Wesentlichen iiberein-

zustimmen. Zu beachten bleibt indess, class die Zellen nach der

Einschniiruug und Yorwolbung beider Wande sich noch iiicht immer

von einander trennen.

Die isolirten Zellen besitzen leicht angeschwollene und plasma-

reicbe Enden (Fig. 4). In ihnen beginnen sich das Plasma und

namentlich auch Chromatophoren vor deni Auswachsen stark anzu-

haufen, die Gestalt des Zellendes wird fast kugelig und schliesslich

durch eine Querwand abgeschlossen. Da man an ihnen keinerlei

Charaktere wahrnimmt, die eine Unterscheidung des oberen und

unteren Thallusendes an der einzelnen Zelle moglich machen, so

wage ich betreffs der Frage nach der Polaritat beim Auswachsen

kein Urtheil abzugeben. Indess habe ich nie eine Zelle mit zwei

Kopfchen, sowie an den spater entstehenden Zellcomplexen, so lange

sie noch ubersichtlich waren, meist als das eine Ende eine langere

Zelle gesehen, die ich fiir die Urspruugszelle des neuen Thallus zu

halten geneigt bin, wahrend das andere Ende die an Chromatophoren

reicheren, kleineren Zellen jiingeren Datums und lebhafteren A/V achs-

thums umfasste.

Die durch das Auswachsen der isolirten Zellen entstehenden

sind in ihrer Form nicht so pragnant charakterisirt. wie die des

normalen Thallus. Es kommen einseitig und allseitig angeschwollene,

krugformige und in der Mitte verdiinnte Formen vor; die Richtung

des Wachsthums ist ebenfalls unregelmassig, der Durchmesser und

die Lange der Zellen sehr verschieden.

Nach 10—14 Tagen waren alle Zellen, die iiberhaupt nach dem

Zerfall am Leben blieben (etwa 50 pCt. der Gesammtheit gingen

dabei unter den gleichen den Zerfall veranlassenden Bedingungen zu

Grunde), ausgewachsen oder im Begriffe es zu thun; auch fanden

sich schon Complexe von 5—6 Zellen (Fig. 5). Es gelang mir diese

nahezu zwei Monate weiter zu cultiviren. Die Zellcomplexe er-

reichten dabei eine Grosse von 1— 1,2 ww. Auch an ihnen tauchte

die Eigenschaft rait einander zu verwachsen in so reichem Masse

auf, dass die Gebilde spater die abenteuerlichsten Gestalten anuahmen

und ihre Theile kaum mehr deutlich erkennen liessen (Fig. 6). Auf

einera gewissen Stadium aber (nach fiinf Wochen) traten an emer

Zelle des Complexes in verschiedenen Fallen seitliche, schlanke

Sprosse auf, deren Zellen einen sofort auffallenden und ausgepragt

regelmassigen Bau batten (Fig. 7). Sie glicheu den normalen

Sprossen, wie sie sich an der Keimpflanze zu entwickeln pflegen.

Ich war in der Lage, sie mit diesen vergleichen zu konnen.

Denn an den zerfallenen Exemplaren der Dasya befauden sieh

auch Stichidien. In der Cultur reiften diese, zum Theil schon vom

Thallus abgefallen, aus, und die Sporen begannen zu keimen. I"
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Zerfall mid Rej)roductioTisveriiiogen des Thallus eiuer Rhodomelacee. 3(i3

einzelneu Fallen bildeteu sich iibrigens die Stichidien nicht vollig aus,

sondern es giugen nach der Trennung von dem tragenden Aestchen

unregelmassige Zellkorper hervor, die spater auswuchsen (Fig. 8).

Die keimenden Sporen erschwerten auf eine Zeit die Beob-

achtung der auswachsenden Zellen bei der Gefahr, beide mit ein-

ander zu verwechseln. Die Sporen bildeten auf der einen Seite zu-

iiachst ein fast farbloses Rhizoid, spater auf der anderen einen durch

die Regelmassigkeit seines Baues kenntlichen Zellfaden, der zum
Stammclien der Keimpflanze wird. In dern erst aus wenigen Zellen

bestehenden Keinilinge ist aber stets noch die sich selbst nie stark

streckende Ursprungszelle mit ihrem reichen Chromatophorgehalt zu

zu erkennen, die den Zellfaden zudem in die dunkler gefarbte Partie

des ytamiiicheiis uud die hellere der Rhizoiden gliedert. Diese Merk-
niale gestatten die Untersclieidung von den ausgewachsenen isolirten

Zellen des zerfallenen Thallus in den meisten Fallen mit aus-

reicliender Sicherheit.

Da die Keimlinge sich in denselben Culturen befanden wie die

isolirten Zellen, so erwartete ich von voruherein nur eine begrenzte

Haltbarkeit unter Bedingungen, die sich fiir Dasya schon als un-

giinstig erwiesen hatten, indem sie den Zerfall herbeifiihrten. Indess

gelang es mir, sie 6—7 Wochen anscheinend normal bis zu 7—8 vim

Hohe zu cultiviren. Die immer noch monosiphoue Achse (nach

FaLKENBERG*) nur eine Scheinachse) trug zahlreiche Seitensprosse

(Theile des Sympodiums, Fig. 9).

Augeuscheinlich sind also die Keimlinge in ihrer Entwickelung

gegeuiiber den ausseren Einflussen, die so erhebliche Veranderungen
am Thallus hervorbringen , wie wir sahen, bedeutend resistenter.

Uebrigens haben auch andere Experimente, auf die ich hier noch
nicht einzugehen beabsichtige, mir gezeigt, dass junge Sprosse mor-

photischen Einflussen einen Widerstand entgegen setzen, der erst mit

emem gewissen Alter der Entwickelung aufhort.

Dieses Stadium ausserte sich nun bei den Z)as;</a-Keimlingeii,

wie zu erwarten war, in einer Auflosung des Thallus, die indess der

am erwachsenen beobachteten nicht glich. Es starbeu hier zuuachst

einzelne Zellen aus dem Thallus ab, ohne dass dieser dadurch sofort

zerfiel. Vielmehr sah ich die Zellen hier, noch im Zusammenhang
mit den abgestorbenen, ehe deren Membranen sich aufzulosen be-

gannen, bereits Neubildungen vornehmen. Diese waren doppelter

Art; einmal wurden von den Zellenden in die Gallerthulle der todt^n

Nachbarzellen hinein neue Zellfaden gebildet (ganz entsprechentl

den von E. DE WlLDEMAN^ an Trentepohlia u. a. beobachteten R.>-

1) Falkenberg, 1. c. S. (U7.

2) E. DE WiLDEMAN. SuF la reparation chez quelques algnps. Memoires de

lacad. de Bruxelles LVIIf, 1898-1899, S. 6ff.
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364 F. Tobler:

productionen im Innern des Thallus). Dann aber verliesseu die aus-

gebildeten Zellreihen in ihrem weiteren Verlaufe auch die Gallert-

hiille des alten Thallus, so dass z. B. auf der Spitze eines todteii

Astes eine uach unten auswachsende Zelle oder ein gesondertes iieues

Pflanzchen g-efunden wurden (Fig. 10).

Gleichzeitig mit diesen Erscheinimgen stellte sich auch hier

wieder eine Neigung zu abnormen Verwachsungen der Theile des

Thallus ein.

Damit haben wir die Parallele zu dem Zerfall des erwachseneii

Das^a-Thallus vollendet. Denn das selbststandige Wachsthum der

durch todte Zellen von der Gesammtheit des Organismus abge-

schnittenen ist nichts wesentlich Yersehiedenes von den einen

„ Thallus" reproducirenden einzelnen Zellen der monosiphonen Sprosse

einer erwachsenen Pflanze.

Dass in der jugendlichen Pflanze die Erscheinung nicht so schnell

unter den gleichen Bedingungen auftritt wie in der alten, ist bei der

oben erwahnten grosseren Widerstandsfahigkeit auch gegen anders

sich aussemde Einfliisse nicht zu verwundern. Uebrigens ist ja auch

wahrscheinlich, dass die Gunst oder Ungunst gewisser Bedingungen
in der Cultur fiir junge und alte Pflanzen nicht die gleiche ist').

Zur Yervollstandigung der Beobachtungen am Dasya-Thallus will

ich noch erwahnen, dass auch die polysiphone Achse reproductions-

fahig ist. Yon diesem dicht berindeten, 3—4 mm dicken Thallustheil

wurden kleine Stucke von 4-5 mm Lange getrennt cultivirt. Die

anfangs weisslich und todt aussehenden Gewebefetzen begannen sich

nach etwa 14 Tagen schwach zu rothen und losten sich in einzelne

auswachsende Faden auf (Fig. 11). Diese entstammten lediglich der

Rindenschicht; die polysiphone Achse selbst war in alien Fallen zu

Grunde gegangen. Bisweilen erhielt sich auch nur ein kleines Stuck

der kleinzelligen Stammoberflache am Leben, es blieb dann wohl

auch noch auswachsend mit dem todten Gewebe in Zusammenhang.
Bei der Leichtigkeit, mit der die genannten Erscheinungeu in

memen Culturen eintraten, zweifle ich nicht, dass auch in der Natur

die Alge bisweilen in Bedingungen gerath, die die Auflosung des

Thallus in der beschriebenen Weise anregeu. Hierauf mochte ich

auch die Angabe bei Falkenberg^) deuten, dass man nicht selten

Stucke des Thallus von den PeniciUis entblosst finde. Deren Hin-

falhgkeit wurde damit eiuen neuen Sinn bekommen und auch im
Falle der Dasya, wie es Benecke bei Spirogyra annahm, in dem
Z.Tfall unrl der Reproduction des Thallus eine eigenartige Ver-

rnehrungsweise zu sehen sein. Indess hier wohl doch nur eine sehr

1) Vergl. K. GoEBEL, Organographie ]
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gelegentliche , da die Alge ausserdem Cystocarpien und Stichidien

bildet. Und deshalb durfte es vorsichtiger sein, die Erscheinung

als eine accidentelle oder pathologische Regeneration im Sinne von

Y. DELAGE^) (besser Reproduction) anzusprechen.

AVir erkennen aus den geschilderten Yorgangen mit grosser

Deutlichkeit die interessante Eigenschaft der Zellen des Rhodome-

laceenthallus, isolirt vegetiren und auswachsen zu konnen. Wir haben

an ihnen also, um den Ausdruck GOEBEL's zu gebrauchen^), in hohem

Grade die fiir gewohnlich nur latente Fahigkeit einer anderweitigen

(d. h. nicht an den normalen Thallus sich lialtenden) Entwickelung,

die nur hervortritt, „wenn die gegenseitige Beeinflussung der Zellen

aufgehoben wird."

Hier kam es vor allem auf die Thatsaclie und das Resultat

einer solchen Entwickelung in einem einzelnen Falle an. Auf die

Art und Weise, wie diese vor sich geht, und auf die raannigfachen

Reactionen, die eine Storung der Correlationen ira Organismus nach

sich Ziehen und die im Eigenwachsthum der Zelle ihren Ausdruck

fiuden, gedenke ich mit umfangreicherem Materiale spater einzugehen.

Napoli, Stazione zoologica.

Erkltirang der Abbildungen.

Alle Figuren sind mit dem Zeichenocular von E. Leitz ^ezeichnet, zum Theil bei

starkerer Vergrosserung als angegebea und dann verkleinert.

tig. 1. Dunkelcultur vom 2. bis 8. Mai. Spaltung der Querwand. Vergr. 550.

- 2. Helle Cultur vom 2. Mai. Zerfallen am 6., noch zusammenhangende Zellen

am 15. Mai. Vergr. 95.

- 3. In gelbem Licht vom 2. Mai. Einschniirung und Verwachsung am un-

zerfallenen Tliallus. 5. Mai. Vergr. 250.

- 4. Dunkelcultur vom 2. bis 15. Mai. Isolirte Zelle vor dem Auswachsen. Vergr. 9\
5. Helle Cultur vom 2. Mai, zerfallen am G. Mai, ausgevirachsene Zelle am

15. Mai. Vergr. 95.

• 6. Im gelben Licht vom 2. Mai. Ausgewachsene und verwachsene Zellen.

2. Juni. Vergr. 95.

- T. Helle Cultur vom 2. Mai, am 5. Mai zerfallen. Ausgewachsen zu regu-

larem Thallus. 25. Mai. Vergr. 95.

•- 8. Helle Cultur vom 2. Mai, am 5. Mai zerfallen. Rest eines Stichidiums,

auswachsend. 29. Mai. Vergr. 190.

- 9. Normaler Keimling. 3. Juni. Vergr. 95.

- 10, Keimling, Ende eines abgestorbenen Seitenastes, der am Leben bleibt und

selbststandig auswachst (Rhizoidbildung?). 23. Juni. Vergr. 95.

.11. Im gelben Licht vom 2. Mai. Rindenstuck der Achse, sich auflosend und

auswachsend. 2. Juni. Vergr. 190.

1) Y. Delage, La structure du protoplasma ot les theories sur I'heredite et

les grands problemes de la biologic generale. 1896, S. 93.

2) GOEBEL, 1. c. S. 36.
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