
verschoben isfc und deren Fund auf ein anderes, viel milderes,

vielleicht audi wiirmeres Klima hindeutet. Zu solchen Pflanzen

gehoren auBer Euryale noch Garpinus Betulus, Fagus sihatica, Najas

marina und Taxus baccata.

Audi der Fund von Resten der Larix sp. ist in der Hinsicht

recht interessant, daB er die in Europa jetzt weit von einander

^etrennten Gebiete dieser Gattung vereinigend, damit beweist, dall

wt-nigstens im Anfaiig der Interglacialepoche dieser Baum in den

Kliriien des europaiseheu EiuBlands wuchs.

17. M. W. Beijerinck: Beobachtungen iiber die Entstehung

von Cytisus purpureus aus Cytisus Adami.

(Mit 2 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 17. Februar 1908.)

Seit meiner ersten Mitteilung iiber diesen Gegenstand »)
war

Uge, noch eine Reihe neuer Falle von der Entstehung

p°n Cytisus purpureus aus Adami zu beobachten und dariiber wiinsche

icl
> folgendes zu berichten.

Im Jahre 1903 hatte ich an einigen Exemplaren von G. Adami

nrn die Mitte Mai, als die Bhiten sich offneten und das Laub

a*ach, alle ein- und zweijahrigen Zvveige kurz eingeschnitten, so

daB die Schlafaugen des Vorjahres sowie die Sommerknospen am

*»rigen Holze zur Entwicklung kommen muBten. Im August
*

M,tt ' sich heraus, daB sich darunter nicht weniger als vi.-r selhst-

Purpureusgruppen befanden, die alle tatsachlich aus

y
,1nm.M-knospen am einjahrigen Holze entwickelt waren. Die e-

;

hnu"K Purpiireusgi-wppen muB deshalb gebramht \vrrd<-n,

lt
» ergab, daB die Ruckschlagserscheinung zwar einen on

"ntwickelten, daneben aber einige weniger kraftig^^gewarhs-m-

Pur#ur€US geliefert hatte, welche aus Knospen ent-

;'

i

;;

n *aren in den Blattachseln von beziiglich einander .-nt .-m.

]

:y Bli'<tter des namliehen Zweiges. Zwisehen diesen *™*mc

I^ war auch ein Rindenstrich von Furpureusgewebe nac -
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weisbar, so daB dieselben zu einem Komplexe gehorten und alle

zusammen auf einen einzelnen Variationsvorgang zuruckzufiihren

waren. Auf dem gleichen Hauptzweige, neben und oberhalb der

Purpureusknospen, waren Adamiknospen sichtbar, aus deren Stellung

hervorging, daB nur ein relativ kleiner, stark in die Langsrichtung

ausgewacbsener Teil der SproBacbse zu Purpureus geworden war.

Das ganze Verhalten ist also ahnlich dem fruher fur die Entstehung

von Laburnum aus Adami beschriebenen, wo alles jedoch viel iiber-

sichtlicher ist wegen der Leichtigkeit, womit man Blatter und SproB-

rinde von Laburnum an der seidenglanzenden Behaarung erkennen

kann, welehe sowohl bei Adami wie bei Purpureus ganzlich fehlt.

Wie gesagt, stellte sich heraus, daB das gleiche Verhalten in

alien vier beobachteten Fallen obwaltete, und es wurde dadurch

moglich, vermittelst eines geeigneten Schnittes, wodurch alle be-

nachbarten Adamizweige entfernt und die schwacheren Purpureus-

sprosse gefordert wurden, aucb die letzteren zur Weiterentwick-

lung zu bringen, wodurch noch bis in 1904 die Erscheinung der

gruppenweisen Entstehung deutlich hervortrat; von da an hat aber

der kraftigste PurpureussproR stark iiberhand genommen, sich aus

der Basis reichlich verzweigt und die niedriger gestellten Schwach-

linge zum Sterben gebracbt.

Die variierten Knospen waren in den bier betrachteten Fallen,

wie gesagt, aus Sommerknospen am Friihlingsholz entwickelt, die

Purpureuszweige waren also als Johannissprosse aufzufassen. Doch

will ich hier sofort hinzufugen, daB ich seitdem noch drei weitere

Falle von PurpureusbMung beobachtet habe, welche sich am

Wmteiknospen bezogen, und wovon ich bei zweien mit Sicherheit

feststellen konnte, daB die variierten Knospen Adamizweige er-

zeugten, welche einige voneinander entfernte Purpureusspvo^

trugen, neben welchen normale Blatter und Knospen von Adann

saBen; auch hier waren alle Purpureussprosse auf einen einzelnen

zu Purpureus gehorigen Rindenstreifen eingepflanzt, welcher so20*

sagen inselartig allseitig durch Adamix-mAa eingeschlossen war.

Ein eben solcher aus einer Winterknospe hervorgegangene

Purpureusv&riant ist in Fig. 1 dargestellt. Hier sieht man den

Purpureusstreiienps, durch eine Schattierung angegeben, wahrend '

Adamivlnde weiB gelassen ist. Die Enden des Streifens sind bei !

und b zu suchen. Bezuglich des Oberendes b war kein Zwei e •

ob a sich ganz am Unterende des Zweiges befand oder et*&

hoher, konnte nicht sichergestellt werden; ersteres ist ^ a

scheinlich.

Aus dieser Beschreibung geht also hervor, daB der AK
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Yariationsvorganges im gleichen Sommer stattfindet, in dem der

Schnitt ausgeftihrt wird, wobei das Resultat aber friiher oder

spater sichtbar werden kann, je nachdem die variierte Knospe noch

im gleichen Sommer auswachst und vielleicht selbst Johannis-

sprosse erzeugt, wie in dem in Fig. 1 dargestellten Falle, ©del-

ate geschlossene Knospe iiberwintert.

U°f, auf dessen Rand der variierte diesjahrige SproB Ad* sitzt. Die

'°spen stehen an der ganzen Zweiglange. An der Spitze steht em

'gsproB, welcher sich ebenfalls als JobannissproB entwickelt hat.

^zuglich der Stellung der variierenden Knospen am ganzen

h»t sich herausgestellt, daB die Purpumisvarmnten nur sehr
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selten aus ruhenden Knospen am alten Holze .mtstehen, was eben

fur Laburnum Kegel ist, wahrend umgekrhrt Laburnum nur selten

am einjahrigen Holze entsteht, wo eben Purpureas vorzugsweise

auftritt.

In bezug auf die Gestalt des variierten Sektors der Adami-

knospen muB noch folgendes bemerkt werden.

Eigentlich ist das Wort Sektor nicht ganz richtig gewahlt,

denn die Begrenzung des Gewebes, welches in einen der Kompo

nenten zuriickgeschlagen ist, ist durehaus nicht von Radialflachen,

welche durch die Knospenachse von Adami gehen, abgegrenzt,

sondern besitzt eine unregelmaBige UmriRlinie. Eben diese Unregel-

maBigkeit erscheint besonders merkwiirdig, weil darans hervorgeht,

daB der morphologische Aufbau des Sprosses nicht in niiherem Zu-

sammenhang steht mit dem Variabilityvorgang. Dieses Verhalten

wird deutlich, wenn man die Stellung der Adami- und Purpureus-

blatter am Zweige betrachtet. Gewohnlich weicht diese Stellung-

an den normalen Sprossen nur wenig ab von :,

/ 8 , so daB das achte

Blatt vertikal oberhalb eines mit zu bezeichnenden Ausgangs-

blattes steht. Es stellt sich nun heraus, daB, wenn das Blatt

ein auf dem Purpureussektov sitzendes Purpureushl&tt ist, nicht

notwendigerweise auch das achte zu Purpureus gehort, sondern daB

der variierte Sektor meistens eine so unregelmaBige Gestalt hat

daB das achte Blatt ein AdamibMt ist, wahrend das neunte, das

zehnte und vielleicht das siebente wieder zu Purpureus gehoren

konnen. Ganz die gleiche Bemerkung kann man bezilgUch der

Inflorescenzen von Adami machen. Die Divergenz der Bhiten

tragt darin ungefar 130° oder nahezu 4
/tl , wobei die drei Neben-

spiralen, worin die Bliiten geordnet sind, deutlich hervortreten.

Bei der Sektorvariation, welche bekanntlich in den Inflorescenzen

ofter vorkommt als an vegetativen Sprossen, folgt dieser Sekoi

nun weder der Orthostiche noch einer Parastiche, sondern W
auch hier unregelmaBige Gestalt.

Was die Tiefe betrifft, bis zu welcher der variierte &W
*J^

den Zweig hineindringt, so zeigt die Beobachtung, daB sich dam 1

nichts allgemeines aussagen laBt, weil diese Tiefe mit der sei

lichen Ausdehnung des Sektors zusammenhangt. ^
Beziiglich der leichten und sicheren Erkennung der F">r :

>^

sprosse am Adamizwelg mag noch folgendes bemerkt werden.

die Blatter letzterer Art gewohnlich sehr viel kleiner sind als

jenigen von Adami namlich mehr als dreimal kiirzer und 8ch7^
macht die Unterscheidung an ausgewachsenen Sprossen m®

keine Schwierigkeit. Ganz anders aber, wenn sich die &°»
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zu Adimi gehort. Dafur kann dann die fruher beschriebene
')

Nekrobiosereaktion verwendet werden, welche wie folgfc aus-

gefiihrt wird.

Die Spitze des zu untersuchendeii Blattes wird vermittelst der

kleinen Flamme eines Ztindholzchens in der Weise behandelt, dal)

das Gewebe davon schnell und vollstandig durch die ganze Dicke

des Blattes abstirbt, wahrend die Basis des Blattes vollstandig un-

verandert und lebendig bleibt. Dabei entsteht dann in der Mitte

des Blattes eine Begion, welche nur mafiig erhitzt wird, so dali

darin zwar das Absterben des Protoplasmas stattfindet und Dis-

lokationen der andasProtoplasma gebundenenKorper moglich werden,

wahrend selbst leicht zersetzbare Korper, wie Enzyme unzersetat

bleiben konnen. Finden sich nun, was in sehr vielen Blattern der

Fall ist, unter diesen in Freiheit gesetzten Stoffen solche, welche

aufeinander reagieren unter Produktion eines Pigmentes, so farbt

sich die nekrobiotische Region oft sehr intensiv, wahrend ebensowohl

die schnell getotete Spitze des Blattes, wie die lebend gebliebene

Basis unverandert grim bleiben.

Bei diesem Tersuche verhalten sich die Blatter von C. labur-

num, C. Adami und G. purpureas auf eine grundverschiedene Weise;

das Laburnumblatt zeigt bei der Nekrobiose keine Veranderung %

das Purpureusblatt wird dadurcrTtief schwarz 3
) und zwar momentan,

das AdamM&tt zeigt erst nach mehreren Minuten in der nekro-

biotischen Region eine Braunfarbung. Hierdurch ist es moglich,

sofort Purpureas zu erkennen, selbst wenn nur Blattchen oderBlatt-

stucke von einem Zentimeter oder noch weniger vorliegen.

Die lleaktion wird besonders wichtig in den seltenen, jedoch

interessanten Fallen, wenn ein und dasselbe Blatt zum Teil aus

Purpureas, fceils aus Adami besteht. Solche „gemischte" Blatter

finden sich namlich dann, wenn sie an der Grenze des variierten

Sektors inseriert sind, so daB sie bei der Entwicklung die beiden

Komponenten in sich aufnehmen muBten 4
).

enschappen, Amsterdam. 30. Sept. 1899, S. W.

,
S. 74.

Laburnum so leicht an der Behaarung der 1

kenntlich, daB daruber niemals Zweifel herrschen kann.
3) Der Chemismus, worauf die Pigmentbildung beruht, ist noch n»o

bekannt. Eine eigentliche Enzymwirkung ist dabei nicht allein das AusscW
gebende (obschon sicher nachweisbar), sondern Sauerstoffeinwirkung auf ewe^

phenolartigen aus dem absterbenden und permeabler werdenden Protopla^

freiwerdenden Korper durfte jedenfalls die Hauptsache sein. ^
4) Solche ,.gemischte-' Blatter zwischen Adami und Laburnum habe

^
schon sehr viele gefunden und in den anfan^s o-enannten Abhandlungen
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In der Figur 2 (siehe S. 141) ist in a ein solches „ge-

mischtes" Blatt dargestellt. Das Mittelblattchen besteht an der

Basis links aus Purpureus, oberhalb der punktierten Linie ps und

zur rechten Halfte aus Adami. Die durch Punktierung angegebene

Trennungslinie zwisehen Purpureus und Adami kann tiber die ganze

Lange des Blattstiels verfolgt werden, das linke Seifeenblafctchen

ist also rein Purpureus, das rechte Seitenblattchen rein Adami. Von
alien drei Blattchen wurden die Spitzen erhitzt und getOtet, die

Basis lebendig gelassen. Alles nekrobiotische Gewebe, welches zu

Purpureus gehort, zeigt dabei tiefe Schwarzfarbung direkt nach deni

Versuche, wahrend beim Adamigewebe erst viel spater die durch

einen Halbschatten angegebene schwachere graue Verfarbung sicht-

bar wird. Im Mittelblattchen hat offenbar das Adamigewehe das-

jenige von Purpureus zur Seite gedrangt und iiberwuchert.

Hier ist die Stelle, urn noch auf folgenden Umstand hinzu-

weisen.

In der Blutenregion von Cytisus Adami ist es nichts seltenes,

daB ein Stiick eines Bliitenblattes durch einen auf einen Teil des

Blattes lokalisiert gebliebenen Yariationsakt in einen der Kom-

ponenten verandert ist. So habe ich manchmal Fahnen von Adami-

Mitten gefunden, von denen ein kleines Randstiick in Laburnum ver-

wandelt war; in anderen Fallen waren die Fliigel zum Teile zu Pur-

pureus geworden. Eine solche Veranderung kommt jedoch bei den

g'iinen Blattern niemals vor; sind diese variiert, so ist immer auch

die Achse, welche das Blatt tragt, in Mitleidenschaft gezogen, das

heiR t die Variation hat entweder in einem friiheren Stadium statt-

gefunden, wie im vorigen Falle, oder eine viel umfangreichere Zell-

gruppe der Vegetation als die Blutenregion affiziert, welch' letztere

Auffassung ich fur die wahrscheinlichere halte. Dieser Umstand steht

m guter Ubereinstimmung mit der schon friiher ausgesprochenen

Auffassung, die Bliite miisse als das Organ der Variability

betrachtet werden, wofiir eine Menge von Griinden der verschie-

* ensten Art angefiihrt werden konnen.

Vergleichen wir das fiir die Purpureusbildung beschn*' »»»•

^erhalten und die Erscheinungen in der Bliitenregion mit den in

neiner ersten Mitteilung dargestellten Erscheinungen bezughch er

hl"stehimg von Laburnum, so sieht man, daB nun schon eineA '® 1 ®

v
."
n Fallen beobachtet sind, wo nicht eine ganze Knospe, s.mcein

e, « DnregelmaBig begrenzter Teil davon in die Komponenten zum.

BeziigHch Laburnum kann ich noch hinzufiigen daB

,Ch **i der Beobachtung mehrerer neuer Falle zu dem fech^Wwnman bin dftB dieseg tieUe Variieren nicht Ausna ra ,
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sondern ganz bestinimt Kegel ist, so daB man audi an bei weitem

den meisten selbstandigen Laburnumsprossen, ganz unten, also wo

der Zweig an der Mutterachse festsitzt, einige Knospenschuppen

oder ansgebildete Blatter von Adami findet 1

). Ich bin deshalb

gegenwarfcig iiberzeugt, daB sowohl beziiglich der Purpureus- wie

der La&wnmwbildung aus Adami die partielle Knospenvariation die

Kegel, die totale die Ausnahme ist, nnd ich betrachte es selbst als

moglich, daB anch alle diejenigen Falle, welche den Eindruck einer

rotalen Uinwandlung der Adamiknospe , in eine der Komponenten

machen, tatsachlich dennoch auf partieller Variation beruhen.

Eine andere nnd wie ich meine wichtige Beobachtung be-

ziiglich der PttrpureushMnng, welche ich gemacht habe, als ich mit

dem vorstehend beschriebenen Verhalten bekannt geworden war,

nnd wodurch einiges Licht auf die Ursachen geworfen wird, welche

den Yariationsakt veranlassen, ist folgende.

Nachdem festgestellt war, daB nicht die zu Sprossm au^v-

vvachsenen Pwrpwrewszweige selbst die urspriinglich variierten Ein-

heiten sind, sondern daB dieselben Seitenbildungen darstellen eines

variierten Teiles einer Knospenachse einer friiheren Generation,

erhob sich wie von selbst die Frage, welches die Stellung der va-

riierten Knospe am Mutterzweige war, und ob sich audi irgend

ein Uinstand wiirde ausfindig machen lassen, durch welche die

Variation vielleicht bedingt gewesen sein konnte. Eine genaue

Untersuchung der Ansatzstelle der Sprosse, welche die Serien von

hirpiinnszweigen tvugen, ergab nun das bemerkenswerte Besultat.

daB diese Stelle in der unmittelbaren Nachbarschaft, — in zwei davon

selbst auf dem Rande, — eines Wundcallus vorkam, gebildet durcb das

Zuriickschneiden des einjahrigen Adamizweiges unmittelbar oberha

der variierten Knospe im voraufgegangenen Jahre, das ist also in en

Jahre,in welchem die variierende i4da*»iknospe entstanden war, jedoc i

lange nach dem Augenblicke dieser Entstehung. In Ubereinstimmuilg

mit meinen friiheren Angaben ergibt sich also audi hier einerseits.

daB der Akt der Variability nicht eine einzige Zelle, sondern eme

ziemlich umfangreiche Zellgruppe ergriffen hat, aber auBerdem, «nf

darauf wiinsche ich an dieser Stelle den besonderen Nachdmck zn

legen, veranlaBt mich die Stellung der variierten Knospen in nachstei

Nahe einer Winnie, anzunehmen, daB der Wundreiz ein nut**
1
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kender Faktor jenes Yariabilitatsaktes gewesen ist, Allerdings er-

-ilit sick diese Folgerung nicht als notwendiges Postulat derBeob-

achtung. Bedenkt man aber, wie auBerst selten die Purpureus-

knospen sind, so hat das genannte Verhalten einen so hohen G-rad

von Wahrscheinlichkeit, daB die Annahme, es soli die Verwundungs-

stelle in alien beobachteten Fallen nur ganz zufallig sich in der un-

mittelbaren Nachbarschaft jener Purjyureusknospen gefunden haben.

z;i verwerfen ist.

Die Einwendung, daB, wenn ein Wundreiz bei der Purpureus-

"iklung niitwirke, dieser Vorgang allgemeiner sein sollte, muB
lolgenderwei.se beantwortet werden. Zunachst ist es klar, daB der

Wundreiz allein die rh-seheimmg nicht hervorruft,sondern daB andere

nicht bekannte mitwirkende Faktoren dabei ebenfalls in Betracht

gezogen werden nnissen. Andererseits muB wohl tiberlegt werden.

lali das Znnieksc-hneidei] der Zweige, deren Knospen variiert sind.

nicht stattgefunden hat mit der Kenntnis, daB die Stelle am
Zweige, wo dieser Sclmitt znstande kommt, einen so wichtigen

EinfluB anf den Variationsvorgang ausiiben kanh, sondern daB

dieser Schnitt ganz willkiirlich ausgeftihrt ist, wobei es viel wahr-

scheinlicher ist, daB' das Abschneiden an einer Stelle stattfindet,

welche von einer Knospe so weit entfernt ist, daB diese Knospe

aoBerhalb des Bereiches des Wundreizes verbleibt, als uingekelnt.

daB selbst dann, wenn sehr viele Zweige zuriickgeschnitten

werden, doch immer zu erwarten ist, daB nur vereinzeltr

Knospen eben am Rande eines Callus vorkommen werden. Hierbei

'St iibrigens die Jahreszeit, in der der Schnitt ausgeftihrt wird,

nicht gleichgultig. Findet dieser z. B. im Friihjahre statt, so bildet

der Callus an der freien Wundflaehe selbst, wahrend beim

Sommerschnitt ein ziemlich langes Stiick desZweiges unterhalb der

"node absterben kann, woraus folgt, daB der Wundreiz, welchr
v°m^Rande der lebend gebliebenen Teile ausgeht, seinen EinfluB

lm Somiuer auf eine groBere Entfernung ausdehnen kann, me
m ^uhjahr. Wie weit im gesunden Gewebe dieser Abstand

SVerden kann, ist einigermaBen zu bemessen aus den Angaben,
*'
elche bezuglich der Lange der durch Wundreiz hervorgerufenen

JUl»aukanale beim Pfirsich und Mandelpfirsich festgestellt sind')

5!rT
°hez les 1 • v Archives Neerlandaises. Ser. 2. T. II, P- l s

|
.

,

((f

X kurzom hat Herr RUHLAND (Berichte d deutschen Botan. tfesell-

15,1
-'•>. 1907) dieser Untersuchung eine Kritik gewidmet, und er ver-

'
Mitteilungen bezuglich der Ausdehnung des Wundreizes be.m

****** der A M ,„,dul%» ohne zu bemerken. daB eben das ein Hauptgegen-
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und wofiir ungefahr 1 Zentimeter als obere Grenze in der Langs-

richtung des Zweiges gefunden wurde. In der tangentialen Rich-

tung erstreckt sich der Reiz weniger weit, was zur Aufstelhmg

des Begriffes „Wundellipse" gefiihrt hat; im gegenwartigen Ealle,

wobei es sich um Wunden handelt, welche durch das Weg-

schneiden von ganzen Sprossen entstehen, kann natiirlich nui die

Ausdehnung des Wundreizes in der Langsrichtung in Betracht

kommen. Die Bildung der traumatischen Gummikanale hat noch

einen anderen daranf influierenden Umstand ans Licht gebracht,

ich meine den ausschlaggebenden EinfluB, welcher die Jahres-

zeit, in welcher die Verwundung stattfindet, sowie die Temperatur auf

den traumatischen Erfolg ausiiben und welche beim verholzten

Zweige darin besteht, daB im Februar und Marz bei ca. 18° 0, also

im Zimmer, eine Schnittwunde schon nach wenigen Tagen in Gummi-

fluB gerat, wahrend dies bei Temperaturen unterhalb 12° bis 10° C

durchaus nicht geschieht. Spater im Sommer, wenn die Temperatur

aueh im Freien 18° C geworden ist, geben ganz ahnliche Ver-

wundungen jedoch gar keine Veranlassung zum GummifluB, woraus

deutlich hervorgeht, daB nicht allein der Wundreiz die Erscheinung

beherrscht, sondem daB dafur noch iiberdies eine gewisse Tempe-

ratur, sowie noch nicht aufgeklarte Umstande anderer Art realisiert

sein miissen. Da nun die Bildung von Laburnum und Purpureus

aus Adami gewissermaBen der GummifluB analoge Vorgange sind,

insoweit beide Vorgange als die Erweckung schlummernder Eigen-

schaften aufzufassen sind, muB auch in beiden Fallen auf ahnliche

Ursachenkomplexe geschlossen werden. Fiir experimentelles Ein-

greifen zum Zwecke der Purpureushiklung hat man also auBer dem

Wundreize, dessen Wirkung als hochst wahrscheinlich zu erachten

ist, noch auBerdem den physiologischen Zustand des Adamizweiges-

sowie die Temperatur in Betracht zu ziehen, fur welche beiden

letzteren Einfliisse noch keine geniigende experimentellenErfahrung
en

vorliegen, um eine richtige Wahl derselben anzuordnen.

Wenn auch nicht bezuglich der Gummosis, welche an &D

alteren Asten jedes Lebensalters in TJbereinstimmung niit der

wartung stattgefunden hat, so muB es doch als moglich betracW

werden, daB auch das Alter der Zweige, in dem der Schnitt statt-

stand unserer Untersnchung war, und das Resultat kurz aber klar auf S. 18

und 188 dargestellt ist (vgl. auch Rant, Die Gummosis der Amygdalae ,
Am^'

dam, 1906, wo auf Seite si ff. auch Figuren von der Wundellipse gegeW_

sind.) DaB Herr Ruhland sich bezuglich der Wirkung des Sublimates

Gift fiir die lebende Zelle und fiir Enzyme Vorstellungen macht, welche g

lich abweichen von der Wirklichkeit, moge hier nebenbei bemerkt werden-
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findet, auf einen Variationsvorgang, im vorliegenden Falle also

anch bei der Purpureiisbildung, mit eingreifen kann, wodurcb ein

neuer und nicbt wohl bereehenbarer Faktor in Erwagung zu

ziehen ist.

Obschon also die geschilderten Beobacbtungen zu einer ersten

Verbesserung bei der Purpureuserzeugimg Veranlassung geben, nam-

lich zur Ausiuhrung des Schnittes derart, daB jedesmal eine Adami-

knospe neben oder auf dem Wundrande zu sitzen kommt, wodurcb die

Chancen fur die Pumureushildung wahrscheinlich verbessert werden,

sowird dadurch jedoch noch keineswegs auf ein gesichertes Itesultat

gerechnet werden konnen. Der Fortschritt auf diesem Gebiete

wird nur ein langsanier sein konnen, weil die Versuche zwei Jahre

umfassen, ebe ein vollstandiger Uberblick zu erhalten ist, und iiber-

dies sehr viele derselben aus allerlei mechanischen und zufalligen

ftriinden fehlscblagen mussen.

'8. Walter Bally: Uber Gallertbildung bei Chaetoceras-

arten.

(Mit -6 Textfiguren.)

(Eingegangen am 18. Februar 1908.)

BR. SCHRODER hat in einer im Jahre 1901 erschienenen

Arbeifc zusammengestellt, was wir iiber Gallertbildungen von

bhkmeen wissen. Es ist ihm auch gelungen, bei verschiedenen

8ft6wasserplanktonformen Gallertumhtillungen nachzuweisen, die

wahrscheinlich als Schwebevorrichtungen aufzufassen sind. So die

s<-hon vonVoiGT entdeckten fallschirmartigen Gebilde bei Tabellaria

'!
nd As^rionella, die weiten Umhullungen bei FragUacia crotomnsts,

die von SOHUTT aufgefundenen Faden, die die einzelnen Zellen

'°n Vydoiella socialis verbinden. Es ist dabei haupteachlich die

M

' n ^-HRODER und vor ihm schon von KLEBS, HAUPTIXI-.Ls.il.

'

,

U,:u U a. augewandte Methode der Einbettung in Tusche

7
er Sepia, die zu guten Resultaten fuhrt. SCHRODER scbreibt

„Das Yerfahren der Einbettung in Tusche oder Sepia

T

dt
verschiedene Yorztige vor alien Farbungsmethoden, mdeni

',schfi wie die Sepia, da beide in Wasser suspendiert und neutral
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