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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

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



fur die Gallerte sind, keinerlei Veranderungen derselben dmch

Schrumpfung hervorrufen und also naturliche Bilder geben; audi

gelingt der Nachweis der Gallerte immer, selbst dann noch, wean

Farbstoffe versagen."

Soviel ich nun aus der Literatur ersehen kann, sind ahnliche

Versuehe mit marinen Vlsmktoridiatomecn noch nicht gemacht worden.

Das hat mich dazti veranlaBt, die Planktondiatomeen, die wahrend der

Monate Mai -Juli 1907 den Kieler Hafen bevolkerten, mittelst

dieser Methoden zu untersuchen. Es waren das anfangs zur Haupt-

sache Sceletonema coMi m, Thallasothrix nitzschioid.es, vereinzelte

Wiizosolenien, spater wurden Ghadoccrasarten (Gl>. decipiens, borealc.

graeile) und Goscinodiacuss&rteiL haufiger. Es zeigten sich dabei

einzig bei Ghaetoccras decipiens Gebilde, die von Interesse sind.

LaBt man zu einem frischen Praparat von Chaetoceras decipiens

vorsichtig Tusche zuflieBen, so wird man an einigen Zellen (selten

an alien) eine auBerhalb des G.urtelbandes gelegene keilformige

Partie hell bleiben sehen (Fig. 1). Bei starkerem Zufliefien be-

merkt man, daB sich diese helle Partie ringformig um das Giirtel-

band herumlegt (Fig. 2). Nachdem ich diese Beobachtung an

Tuschepraparaten gemacht hatte, versuchte ich auch, die anderen

von BR. SchkODCR u. a, angegebenen Farbemittel (Boraxkarmin.

Bismarckbraun, Carbolfuxin usw.). Mit keinem gelang mir der

Nachweis. Ich habe auch versucht, konserviertes Material (in

Pikrinsaure, Formol, Alkohol) zu untersuchen. Auch diese Ver-

suehe miBlangen. Auch bei Material, das langer als einen Tag ge-

standen war, und wo die Kontraktion des Plasma bereits ziemhch

vorgeschritten war, lieB sich nichts mehr nachweisen.

Wofiir haben wir diese Gebilde anzusehen? Extramem

l)t;iii(")st>s Plasma scheint mir zum mindesten unwahrscheinlich-

Es wurde dock mit irgend einem Farbstoff sichtbar gemacht

werden konnen, oder auch irgend eine Struktu^r zeigen. Als"

handelt es sich wahrscheinlich um eine Gallertbilclung. Wie ent-

steht diese Gallerte? Ich glaube, wir diirfen den Gedanken, daH

es sich um eine Verqueilung der auBeren Membranschichten handelt

nicht ohne weiteres von der Hand weisen. Wie schon SCffO '

'

1888 nachgewiesen hat, ist das Gurtelband, wie Gliihversuche

zeigen, lange nicht so stark verkieselt, wie die Schalen und als*1

zu einer derartigen Gallertbildung am besten geeignet- ElDe

vveitere Moglichkeit ware die, daB die Gallerte durch eiaen Porus

austritt, wie das fur Tubellaria, Brebissonia und anderc bonn-j 1

nachgewiesen worden ist. Ich habe auf diese Yermutung bin

reiche gegliihte oder mit Salpetersaure gekochte Schalen nachge*
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^orske Nordhav-Expedition.
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150 Walter Bally: Uber Gallertbildung bei Chaetocerasarten.

is so thin, that it colapses and becomes unrecognizable after

drying and even in the coarser species, the cell wall may under

go change of form, so that the characteristic conditions es cape

notice" ist ja gewiB richtig, aber iiber gewisse Eigentiimlichkeiten

des Schalenbaus konnen uns doch wohl nur diese Methoden den

notigen AufschluB geben. Ich habe mit bestem Erfolg dieMethode

der Zerstorung des Zellinhalts durch Kalilauge, die schon ScHl'TT

gebraucht hat, angewandt. Es zeigten sich dabei iilmliche Bikh r

(Fig. 3), wie sie von SCHUTT beschrieben worden sind. Auch hier

zeigt sich, daB immer nur eine (die altere) Schale mit dem Gurtel-

band in Verbindung bleibt, wahrend die jiingere losgesprengt winl.

Und dabei zeigt sich, daB das Gurtelband einen einfachen Hohl-

zylinder darstellt, wahrend die Schalen an ihrer dem Gurtelband

zugekehrten Seite eine starke Einbuchtung zeigen. Der Zusammen-

hang von Gurtelband und Schale ist also em sehr loser. Wiiiv rs

nun nicht moglich, daB durch eine hier vorhandene, wenn auch

minimale, Liicke eine Gallerte austreten wiirde, die sich nachtraghcli

an die Gurtelbander legt? Damit wird auch die ringformige Ge-

stalt, die, wie ich oben gezeigt habe, der Gallerte zukomrat, am

besten erklart.

Ich will mich vorlaufig noch fur keine der erwahnteTi Er-

kliirungen entscheiden. Dazu wird es notig sein, daB auch andere

Spezies wie Chaet decipicns untersucht werden. Bei "den anderen

Arten, die gelegentlich im Plankton des Kieler Hafens auftreten.

so bei Oh. boreale und constriction, zeigte sich namlich nichts ahn-

liches. Einzig bei Ch. gracile konnte ich einmal eine analoge Er-

scheinung beobachten. Aber ich kann natiirlich dieser vereinzelten

Beobachtung keinen allzu groBen Wert beimessen. Doch auch e

|

Chaet. decipiens waren nicht alle Exemplare mit einer Gallerte vei"

sehen. Bald zeigte sie sich auch starker, bald schwacher a &

gepragt.

Es bleibt noch die Frage nach der Bedeutung dieser toiler*

Mir scheint die Deutung als ein Schwebeapparat ziemlich nahe

liegen. Wir hatten es dann allerdings mit einer bei Planktonair

• mzigartigen Form der Anpassung zu tun, die sich in keines

^
gelaufigen Schemata einreihen laBt. Es ist bis dahin Chaet^
geradezu ein Schulbeispiel fiir die Erreichung eines gr*11 *^
widerstandes durch Ausbildung von strahligen Fortsatzen

Und nun soli noch eine zweite Einrichtung zum gleichen Zwej^

hinzutreten? Wenn man das Bild eines Fallschirmes hier
.

an
^jeIte

darf, so mochte ich die Stacheln mit den Spangen, die ('•'/'•

mit dem aus^espannten Tuch vergleichen. Schwieriger zni er
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diirfte wohl die eigentiimliche Lage dieser Gallerte urn die Giirtel-

biinder sein.

Diese Arbeit wurde im botanischen Tnstitut der Universitat

Kiel gemacht. Herrn Geheimrat RE[NKE und Herrn Professor

BENECKE, die mir die Mittel des Instituts zur Verfugung gestellt

haben und mir mit ihrem Eat in freundlichster Weise zur Seite

standen, spreche ich meinen besten Dank hierfiir aus.
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Figurenerklarung im Text.

E. Hannig: Uber hygroskopische Bewegungen lebender

Blatter bei Eintritt von Frost und Tauwetter.

In unseren botanischen Garten vverden eine Anzahl frostbestan-

%r Miododendron&rten gehalten, die im Winter ein seln- auffalliges,

«>ch den Gartnern bekanntes Verhalten zeigen (Billys 1908, 268).

D™ Blatter dieser Straucher {Eh. Himalaya, Smirnoivii, campylocarpum,
'm

[
im^ nsw.) sind verhaltnismaBig grofi (6-14 cm lang, 2-5 cm

r<j't), lederartig, auf der Oberseite glanzend griin, anf der Untersrirr

ei

)

s mit dichtemHaarfilz iiberzogen (Rh. Himalaya, Smirnowiins*
. ).

t.-ils

nb"^art (M. maximum). In den warmeren Jahreszeiten stehen
[^ Blatter an 1—2 cm langen Blattstielen wagerecht vom Stenge

• Sobald Frost eintritt sind die Straucher kaum wiederzuer

Die Blatter hangen nicht nur von alien Zweigen senk

ht herab, sondern sind audi ihrer ganzen Lange nach zu engen

a,

en K°tren scharf zusammengedreht. Die Pflanzen sehen aus

18 j*«en sie vollstandie: erfroren. umsomehr als die Blatter aucb
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