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Eine nicht immer so prompt eintretende Wirkung konnte nach

dem zweiten Yerfahren erzielt werden durch "einfachen Zusatz von

absolut steriler Erde zur stickstofffreien NahrlSsung und Einimpfen

von nicht zu kleinen Mengen einer an sich in stickstofffreier Nahr-

losung keine Craning hervorrufenden, aber morphologiscli kraftigen

jungen Kultur.

Kam es in einer stickstofffreien Nahrlosung zu einem leb-

haften Wachstum und einer lebhaften Garung, so war mit dieser

auch stets eine Stickstoff-Assimilation verkniipft, wie durch sehr

zahlreicbe Bestimmungen, deren genaue Zahlen spater mitgeteilt

werden sollen, bewiesen wurde. Die erhaltenen Stickstoffgevvinne

schwanken, wie das ja Mr alle bislang bekannten stickstoff-

ansammelnden Organismen auch bekannt ist, in ziemlich weiten

Grenzen. So wurden bei ca. 50 Versuehen Zunahmen von 0,35 bis

6,6 mg Stickstoff auf 1 g verbrauchter Dextrose gefunden, wobei

die Yerschiedenheiten bei einem und demselben Stamme ebenso

groB waren als bei verschiedenen „Stammen u und „Spezies", so

daB von einer groBeren oder geringeren stickstoffbindenden Kraft

des einen oder anderen Stammes nicht die Rede sein kann.

Es muB zuletzt noch erwahnt werden, dafi auch alle meine

selbst isolierten „Stamme", die anfangs Stiekstoffbindung durch-

fiihrten, sie nach einiger Zeit verloren, und daB ich sie danach

alle wieder durch Erdbehandlung zur Stickstoffassimilation bringen

konnte. Die regenerierte F&higkeit war ebenso bestandig und eben-

so unbestandig wie die der frisch isolierten Stamme.

42. M. Mii eke: Zur Kenntnis der Eientwicklung und Be-

fruchtung von Achlya polyandra de Bary.

(Mit Doppeltafel VI.)

(Eingegangen am 5. Juni 1908.)

t)ber die Befruchtungsvorgange, sowie iiber die cytologischen

^erhaltnisse bei den Saprolegniaceen sind in den letzten Jahren von

drei Autoren Arbeiten erschienen, welche den Gegenstand em-

gehenden Untersuchungen unterziehen: von TRQW (II), DAV.LS und

LA^SSEN. TROWs Arbeiten haben Achhja-, die der beiden letzteren
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Sajirolegniaspezies zum Gegenstand ihrer Studien. Zwischen TROW

und DAVIS herrsehen in ihren Angaben groBe Verschiedenheiten

in bezug auf die Anzahl der Kernteilungen im Oogonium: TROW

fand deren zwei kurz aufeinander folgende und erkennt in diesem

Yerhalten, zumal da nach ihm eine Verminderung der Chromosomen-

zahl eintritt, eine Beduktionsteilung. DAVIS fand nur eine Kern-

teilung, ein Resultat, das von CLAUSSEN bestatigt wurde.

Die zweite Frage bezieht sich auf die Sexualitat der Saproleg-

niaceen. TROW kommt zu dem Ergebnis, daB Sexualitat vorhanden

ist, und CLAUSSEN bestatigte dieselbe, da aus dem miinnhchen

Organ, dem Antheridium, ein Kerntibertritt in das Ei erfolgt.

DAVIS ist aber nicht von einer Sexualitat uberzeugt: er hat bei

apandrisehen Saprolegniaspezies zweikernige Eier gefunden,

die nicht durch Befruchtung entstanden sein sollen.

Diese sich sehr widersprechenden Angaben iiber die Zahl der

Kernteilungen — bei Achlya sollen nach TROW deren zwei im

Oogonium, bei der nahe verwandten Saprolegnia nach CLAUSSEN

und DAVIS aber deren nur eine stattfinden — veranlaBten folgende

Untersuchung, die an Achlya polyandra de Bary unternommen wurde.

Da auch dem Befruchtungsvorgang Aufmerksamkeit geschenkt

wurde, so ergaben sich folgende zwei Fragen:

1. Finden eine oder zwei Kernteilungen im Oogonium

statt? und

2. Sind die Bedingungen fiir eine regelrechte Be-

fruchtung durch Eintritt eines Antheridialkernes

in das Ei gegeben?

Auch Tiber die Beobachtungen von Erscheinungen bei den

Kernteilungen sind die genannten Forscher nicht zu einem uber-

einstimmenden Resultat gekommen. Dariiber bringt die vorliegen e

Arbeit nur einige wenige Tatsachen, da dieselbe fnihzeitiger, as

ursprunglich beabsichtigt, abgeschlossen werden muBte.

Untersuchung-smethoden.

Kultur: Als Objekt fiir die folgenden Untersuchungen diente

Achlya polyandra de Bary 1
). Die Kultur fand meist auf Ameisen-

eiern in der von CLAUSSEN (1. c.) angegebenen Weise statt:

1) Nach RABENHORST, Krjptogatnenflora I, 4, S. 352; TBO^
f
e" n

a
diese Spezies Achlya debaryana (HUMPHREY, The Saprolegniaceae of the Lm «

States, with notes oh other species. Transact, of the philos. soc. held a

Philadelphia 1893, vol. XVII. new ser p. 63).
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Sterilisierte Petrischalen wurden mit sterilem Leitungswasser so

weit gefiillt, daB die darin befindlichen Ameiseneier, ungefahr

vier 'bis sechs an Zahl, davon ein wenig bedeckt wurden. Die

Eier selbst waren vorher in wenig Wasser im Dampftopf sterilisiert

worden. Die Impfung erfolgte durch Ubertragen von infizierten

Eiern aus alteren, moglichst bakterienfreien Kulturen. Nach drei

bis fiinf Tagen bei Zimmertemperatur findet man dann die Eier

stark mit Achlyamsen iiberwachsen, denen reichlich Oogonien und

Antheridien in fast alien Entwicklungsstadien ansitzen. In dunklem

oder auch gedampftem Licht gedeihen die Kulturen besser als in

hellem, waren aber nicht ganzlich bakterienfrei zu erhalten; haufiges

Ubertragen auf neues Substrat verhindert eine allzugroBe Zunahme

der Bakterien, so daB von dieser Seite keine Wachstumshemmung

des Pilzes droht. Da die Ameiseneier oft schon reichlich Chitm-

massen enthalten und diese dem Schneiden mit dem Mikrotom

liinderlich sind, da die Schnitte zerreiBen, so muB man die Eier

moglichst aus dem eingebetteten Materiale herauspraparieren, urn

dann das Objekt von neuem einzubetten. Diesem Ubelstande ent-

geht man, wenn man als Substrat sterilisierte Fliegenlarven verwendet,

die sich sehr gut schneiden lassen.

Fixierung: Dieselbe geschah ausschlieBlich mit Chroma*-

essig (1 g Chromsaure + 1 ccm Eisessig + 100 ccm Wasser).

Diese Losung wurde zur Halfte mit Wasser verdimnt und die

Achlyamsen in kleinen Schalen ca. sechs Stunden dann gelassen.

Das Auswaschen wurde in Leitungswasser unter ofterem Wechsel

ca. 24 Stunden lang vorgenommen.

Einbettung: Die Entwasserung ' erfolgte in Alkohol von je

ma lOpCt. steigender Konzentration; begonnen wurde mit 10 pros.

Alkohol. In diesen Fltissigkeiten blieben die Objekte je ca. zwei

bis drei Stnnden, langere Zeit in 95 pros. Alkohol und ebenso m

ahsolutem. Bei der tberffihrnng in Xylol ist besondere \ or cut

anzuwenden, da selbst geringe Zusatze hiervon emZuviel bedeuten

»nd sehr leioht Sehrumpfungen hervorrufen;

«. -w9,f versclUneAlkohol-X^^
Tretzdem sind Kontraktionen bei vorgeschrittener r^wm.

^

Oogons nicht zn vermeiden (Fig. 4-6). Dem

Paraffinstiicke von 54° Schmelzpunkt, znerst ^f™™
r^°^

dann auf dem Thermostaten, langsam zugesetzt. 4m "ten

die Objekte in reinem Paraffin vier bis sechs St™d^"™
e

'Wpraparieren der Ameiseneier wurde schon erwahnt. D.efechn.tte

*wden in einer Dicke von 5 ft
angefertigt.

,

Pavbung: 1. Nach dem FLEMMKGschen Dreilaroe
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fahren (nach CLAUSSENs Angaben (1. c), clocli gelangte an Stelle

der wasserigen Orange-G-Losung Orange-G-Nelkenol zur Anwen-

dung). In Saffranin blieben die Schnitte ca. »/, Stunde; darauf

Differenzierung mit Alkohol 95°/ + */*o % konzentrierter Salzsaure;

Gentianaviolett 1 Minute, Differenzieren mit neutralem, absolutem

Alkohol, Gegenfarbung mit Orange-G-Nelkenol und EinschluB iiber

Xylol in Kanadabalsam.

2. GRAMsckes Gentianaviolett: In der Farblosung (Rezept

wie bei 1) blieben die Schnitte 1 Minute, gelangten nach Ab-

waschen mit Wasser ca. 2 Minuten in Jodjodkalium (1 g Jod + 2 g

Jodkalium + 300 ccm Wasser); Differenzieren mit neutralem

Alkohol, Gegenfarbung mit Eosin - Kelkenol oder Orange - G-

Nelkenol.

3. HEIDENHAINsches Eisenhamatoxylin: Beizen der

Schnitte ca. 3 Minuten in Eisenammoniakalaun 3 °/
,
farben 5 Minuten

in gesattigter, waBriger Hamatoxylinlosung und Differenzierung m

Eisenammoniakalaun 3 n
/ ;

Gegenfarbung mit Eosin-Nelkenol.

Gute, iibersichtliche und besonders scharfe Bilder des Zentral-

korpers lieferte das Dreifarbenverfahren bei Kernen vor der

Teilung; weniger gut bewahrte sich diese Methode fur Eier und

Antheridienschlauche.

Die wegen ihrer Einfachheit oft angewandte GRAMsche

Earbung lieferte gleichfalls gute Kernteilungsbilder; besonders

eignete sie sich fur die Deutlichmachung der Centrospharen. Hienn,

wie auch zum Eiirben der Befruchtungsschlauche, ist sie dem

F I . KM M IN Gschen Yerfahren uberlegen.

Weniger gute Erfolge lieferte die HE IDEXHA IN s che Farbung.

Eine Lebendbeobachtung fand in ganz geringem Umfange

direkt in der Petrischale oder an Material auf dem Objekttrager

unter dem Deckglase statt.

Die Eniwicklung- des Oogons.

TROW (I) hat bei Achlya Americana ausfiihrliche Beobachtungen

an lebendem Material angestellt. Bei der vorliegenden Unter-

suchung ergaben sich keine Differenzen mit den seinigen. Es sei

daher fur diesen Teil auf seine Arbeit verwiesen.

An Schnitten haben dieser Autor, ebenso wie auch DAVIS

und CLAUSSEN, die Entwicklungsgeschichte des Oogons studiert.

In diesen Arbeiten finden sich zahlreiche Abbildungen, so daR hier nm

solche, welche die strittigen Punkte betreffen, zu geben sind.
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1

Das junge, meist ziemlich kuglig gestaltete Oogonium, das in

einen mehr oder minder langen Stiel ubergeht, an dem in ver-

einzelten Fallen noch ein zweites, jiingeres Oogon entsprossen kann,

ist, ebenso wie der Stiel ganzlich mit Plasma erfiillt (Fig. 1—3).

Die GroBe der Oogone ist sehr schwankend. Dieselben werden von

nicht allzudicken Membranen umgeben, an welchen an gegebenen

Stellen Tiipfel, Eintrittsporen fur die Befruchtungsschlauche wahrzu-

nehmen sind; diese ragen an fixiertem und gehartetem Material oft

warzenartig hervor und sind von einer diinnen Membran ver-

schlossen (Fig. 4, 5, 7, '8, 17 p.). Die Zahl der Kerne ist eine

sehr groBe (Fig. 2, 3). Auf medianen Schnitten konnten in noc h

vollig plasmaerfiilltem Oogon bis zu 34 Kemen gezahlt werden.

Diese letzteren zeichnen sich durch eine geringe GroBe aus; doch

sind Kerngeriist, Nucleolus und Kernmembran deutlich wahrn.'hm-

bar (Fig. 2, 2a, 3, 3a). Wenn ^die Oogone ihre endgiiltige GroBe

erlangt haben, beginnt sich in ihrem Innern eine Yakuole zu

bilden, welcbe von der Mitte aus ihren Anfang nimmt; nach der

clem Stiele zu gelegenen Seite ist ihre Zunahme eine intensivere,

so daB sie bald eine birnformige Gestalt annimmt. Gleichzeitig

entsteht auch im Stiel eine Yakuole, welche sich sowohl nach der

Traghyphe als auch nach dem Oogon zu fortsetzt, wodurch der

HoMraum des Oogoniums mit dem des Stieles und weiterhin mit

dem der Traghyphe in Yerbindung stent (Fig. 3). Inzwischen hat

sick die Yakuole des Oogons bedeutend vergroBert und em

schwacher Plasmabelag kleidet seine Membran hohlkugelartig aus

(Fig. 4). Gleichzeitig hat sich eine Querwand gebildet, welche das

Oogon vom Stiele trennt (Fig. 4). Nach Angabe von DAVIS wird

diese Wand schon angelegt, bevor die Yakuolenbildung beginnt.

Doch fand auch CLAUSSEN bei Sajprolegnia monoica die hier ange-

gebenen Tatsachen im Gegensatz zu DAVIS. Die Entstehung der

Vakuole ist offenbar durch eine Auflosung von Plasma bedingt,

nicht aber durch GroBenzunahme des Oogons, da ja dieselbe erst

»m erwachsenen Organ eintritt (s. o.). Der so entstandene Hohl-

raum ist von Plasmaresten erfiillt, die eine verschiedenartige Kon-

wstenz zeigen. denn neben dichten Partien, die faden-, auch netz-

artig denselben regellos durchziehen oder flockiges Aussehen haben,

linden sich noch weniger stark lichtbreehende Massen; auBerdem

§ind kleine rropfenformige Gebilde vorhanden. Alle diese Plasma-

reste speichern Eosin und Orange-G; in besonderem MaBe gilt dies

von den Tropfen.

Auf dieser Stufe der Ausbildung hat gleichzeitig eine ^ erande-

r»ng der Kerne Platz gegriffen. Die anfangs kleinen Kerne haben
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an GroBe bedeutend zugenommen (Fig. 2a, 3a, 4a, 9, samtlich mit

gleicher VergroBerung gezeichnet) und ihre Zahl durch Degene-

ration betrachtlich vermindert. Kerne, die sich in den Anfangs-

stadien der Auflosung befinden (Fig. 4b 1), fiirben sich nicht so

prazis wie normale, auch verliert die Leuchtkraft der Farbstoffe

stark, doeh lassen sich in solchen Kernen noch die einzelnen

Bestandteile ivnterscheiden. Weiter vorgeschrittene Stadien lassen

keine Organisation des Kerns mehr erkennen (Fig. 4b) : die Far-

bung ist gleichmaBig dunkel nnd diffus. Reine Farbtone ergeben

sich nicht. Die GroBe solcher Kerne nimmt ab; sie sind von dem

sie umgebenden Plasma infolge eigener Schrumpfung zuriickge-

wichen, und dieser plasmaleere Raum umgibt sie hofartig, oft ganz-

lich, vielfach nur teilweise in unregelmafiiger Form. SchlieBlich

verschwinden sie vollig. Die Zahl der zugrunde gehenden Kerne

ist eine so groBe, daB schlieBlich nur noch eine Lage derselben m
dem diinnen Plasmabeleg vorhanden'ist (Fig. 4, 9). In sehr seltenen

Fallen sind zwei Kerne nebeneinanderliegend wahrzunehmen; oft

sieht man in einem solchen Stadium noch Reste von Kernen, die

sich in Degeneration befinden. In Bezug auf die Struktur der er-

halten gebliebenen Kerne ist zu bemerken, daB in denselben der

Nucleolus, sowie ein sehr zartes, sich gut farbendes Kerngeriist

wahrzunehmen ist, ebenso die Kernmembran (Fig. 9). AuBerdem

tritt jetzt ein Gebilde scharf hervor (Fig. 9 c), welches mit TROW

und CLAUSSEN als Centrosom zu bezeichnen ist, von DAVIS aber,

wohl mit Unrecht, als dem Coenocentrum der Peronosporeae gleich-

wertig angesehen wird. Dieses liegt aber in der Kernmembran

und nicht auBerhalb derselben, wie TROW angibt, obwohl bei fhich-

tiger Betrachtung das der Fall zu sein scheint. Es stellt sich als

gut und intensiv farbbare rundliche Masse dar, von der fadenartige

Fortsiitze nach dem Kerninneren zu ausgehen. Schon in ganz

jungen Stadien, noch vor Beginn der Vakuolenbildung, sind diese

Centrosomen sichtbar (Fig. 2a, 3 a, 4a, 9).

Ist dieser Zustand erreicht, so findet eine Kernteilung statt.

Hieriiber gelang es nicht, eine liickenlose Beobachtungsreihe zu

erlangen; es konnen nur folgende Tatsachen mitgeteilt werden.

Die Teilung tritt fast simultan ein und nimmt im allgememen

auch einen gleichzeitigen Fortgang. Die Chromatinmassen ballen

sich zu einem wenig ubersichtlichen Haufen zusammen und bilden

dann eine gleichfalls wenig klare Aquatorialplatte, an welche sich

sehr zarte, aber gut hervortretende Spindelfasern ansetzen (Fig. 10)-

An den Polen der Spindel bemerkt man je ein Zentrosom, meist

nur als dunkle Masse erscheinend, hier und da sind auch die
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charakteristischen Strahlen zu erkennen. Eine Teilung dieses Ge-

bildes wurde nicht beobachtet. Uber die Chromosomenzahl lieB

sich etwas Bestimmtes nicht ermitteln. TROW nennt als Zahl

sicher melir als vier, wahrscheinlich seien aber acht vorhanden.

Diese Zahl diirfte wohl noch etwas zu klein sein, da mehr als acht

sicher gezahlt wurden. So klare Bilder, wie sie DAVIS gibt,

wurden nicht erhalten. Die entstehenden Tochterkerne, natur-

gemaB kleiner als die Mutterkerne, zeigen eine eigenartige, birn-

formige Gestalt, etwa der der Zoosporen von Algen vergleichbar

(Fig. 13, 14). An dem schnabelformigen Ende, und zwar stets da, tritt

dann das Centrosom in Erscheinung: eine stark gefarbte, punkt-

formige Masse, von der die Polstrahlen ausgehen. Stets ist das

Zentrosom mit dem Kern verbunden und liegt nicht in einiger

Entfernung von demselben, wie TROW in seinen Bildern zeichnet.

Die eigenartige Gestalt, sowie die Centrospkare bleiben langere Zeit

erhalten und finden sich noch in befruchtungsfahigen Eiern vor

(Fig. 14). Ein Nucleolus ist nicht sogleich sichtbar, die Chromatin-

masse liegt noch ungleichmaBig verteilt im Kern (Fig. 13). Von

diesen Tochterkernen fallt eine groBe Anzahl gleichfalls einer De-

generation anheim, welche in der geschilderten Weise wie bei

Kernen vor der Teilung verlauft. Die Kernverminderung erhellt

daraus, daB einerscits nach der Teilung weit mehr Kerne vor-

handen sind als Eier im gunstigsten Falle iiberhaupt gebildet

werden; andererseits behalten aber diese degenerierenden Kerne

im Anfang noch ihre eigenartige birnformige Gestalt bei (Fig. 12,1)

und sind deshalb mit Kernen, die vor der Teilung dem Auflosungs-

prozeB verfalien, nicht zu verwechseln (Fig. 12).

Nach dieser Teilung findet sofort die Eibildung statt. TROW
will noch eine zweite Kernteilung beobachtet haben und sieht in

diesem ganzen Akte eine Reduktionsteilung, zumal da er eine Ver-

minderung der Chromosomenzahl gesehen zu haben glaubt, Seine

Kernbilder sind mit den hier gegebenen wenig iibereinstimmend:

Die lang ausgezogenen Spindeln, die in geringer Entfernung auBer-

halb des Kernes liegenden Centrospharen und Kerne mit /wi

Chromatinmassen konnten nicht gefunden werden. Wie CLAl sshX

«nd Davis hei Sap olegnia nur eine Kernteilung fanden, so konnte

wch bei Achhja nur eine nachgewiesen werden. In dies

liegt also keine Verschiedenheit zwischen den nahe \

Genera Saprolegnia und Achlya vor, was nach TROWs Belunden

anzunehmen war.

Die Eientwicklung findet in folgender Weise statt: Wir haben

2uerst noch den sehr diinnen Plasmabeleg mit den Tochterkernen.

vandten
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Um diejenigen von diesen, die nicht der Degeneration anheim

gefallen sind, samineln sich nun Plasmamassen an, die rasch an

G-roBe zunehmen und in das Oogoninnere hineinragen. Sie

dringen bis zur Mitte desselben, vor, ohne sich aber hier oder seitlich

zu beriihren; an der Oogonwand sind diese Ballen noch unter-

einander durch diinne Plasmabriicken von derDicke des urspriing-

lichen Wandbelegs verbunden (Fig. 5). Der Kern liegt ungefahr

in der Mitte jedes Ballens; seine Centrosphare ist nicht ausnahmslos

radial auswarts gerichtet, wie TROW sagt, sowohl nicht im diinnen

Plasmabeleg als audi nicht im entstehenden Ei, obwohl eine der-

artige Orientiernng ofter zu beobachten ist (Fig. 13). Haben die

Plasmaanhaufungen ihre endgiiltige GroBe erreicht, so wird die

Verbindung zwischen ilmen aufgehoben ; die Ballen treten in gegen-

seitige Beriihrung und platten sich stark gegeneinander ab (Fig. 6).

In der Mitte bleibt noch ein kleiner Hohlraum erhalten. Bald

runden sie sich dann zu einkernigen, nahezu kugeligen Eiern ab-

die sich unregelmaBig im Innenraum des Oogoniums verteilen. Die

Zakl derselben ist eine sehr wechsemde: es wurden 3—22 Eier in

einem Oogon gezahlt; doch diirften wohl 10—15 Eier die vor-

herrschende Zahl sein.

MiBbildungen der Eier sind selten. Bisweilen geht die

Trennung der Plasmamassen nicht vonstatten und es entstehen

groBere und unregelmaBig gestaltete Eier, die dann auch zwei und

mehr Kerne fiihren.

Entwicklung: des Antheridiums.

Die Antheridieniiste konnen sowohl auf dem Oogoustiel als auch

auf den Traghyphen entstehen, in diesem Falle immer in moghchster

Nahe des Oogons (Fig. 1). Zu einer Zeit, wo das Oogon noch

ganz jung ist und die Vakuolenbildung noch nicht begonnen hat.

wird dasselbe schon meist von mehreren Antheridialasten um-

wachsen. Diese zylindrischen Schlauche sind sehr selten verzwcigt

und bilden ihre Antheridien gewohnlich erst dann, wenn im Oogon

schon die Vakuolenentstehung begonnen hat: Es wird die Spitze

des Schlauches in geringer Liinge durch eine Querwand abge-

schnitten. Das so entstandene Antheridium enthalt neben reichem

Plasma mehrere Kerne. Dieselben gehen zu gleicher Zeit wie die

Oogonkerne eine Teilung ein. Ob nur diese oder noch eine zwei e

stattfindet, war nicht zu entscheiden; CLAUSSEN gibt nur eine an,

und das durfte analog den Vorgangen im Oogon wohl den a "
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saclien entsprechen. Ebensowenig war zu ermitteln, ob eine Kern-

degeneration wie im Oogon stattfindet. Docb ist dies wobl nicht

gut anzunehmen, da liiergegen die Mebrkernigkeit, sowie die erheb-

licbe Zahl der Befruchtungsschlauche eines Antberidiums spricbt.

Haben die Eier ihre vollstandige Ausbildung erreicbt, so senden

die Antberidien je einen ocler mebrere Befruchtungsschlauche in

das Oogon. In den beobacbteten Fallen wuchsen dieselben durch

die erwahnten Pori ein (Fig. 7, 8p, 17); ein Eintritt direkt durch

die Oogonwand wurde nicht gefunden. Es wachsen immer mebrere

Schlauche in das Oogon hinein (Fig. 7), teils direkt auf die Eier

zu, teils nacb mannigfachen Windungen. Ebenso wie ein Schlauch

an mebrere Eier — bis zuvier — heranwachsen kann, so kommen

aucb Verzweigungen derselben vor (Fig. 8). Fast immer sind die

Schlauche mehrkernig (Fig. 7), der Kern, dem die Befruchtung

zufallt, liegt an der Spitze des Schlauches, manchmal auch in

geringer Entfernung davon, in dichtem Plasma (Fig. 15m).

Altere Oogone, denen keine Antheridialaste anlagen, gelangten

nicht zur Beobacbtung.

Die Befruchtung.

Der Befruchtungsschlaucb tritt mit seiner Spitze an einer

Stelle in das Ei ein, welche sich durch dichteres, stark tingier-

bares Plasma als eine Art von Empfangnisfleck kennzeichnet (Fig.

15—17). Anfangs ist der Schlauch an seiner Spitze noch geschlossen

(Fig- 15); bald offnet er sich unci es erfolgt der Ubertritt des

mannlichen Kerns (Fig. 16m) mit etwas Plasma, denn die vor der

Befruchtung an ihrer Spitze stark plasmabaltigen Schlauche (Fig.

15> 16) haben nacb diesem Akte nur noch ganz geringen Inhalt

,Fig. 17). Der iibergetretene Kern wird durch die Plasmaansamm-

hng im Ei stark vercleckt, so dafi nur der Nucleolus gut wahr-

nehmbar bleibt (Fig. 17). Solche Befruchtungsstadien sind selten

zu erhalten, da die Weiterentwickhmg schnell ihren Fortgang

nimmt. Der mannliche Kern, der anfangs viel kleiner als der

weibliche ist (Fig. 17), aber sehr schnell zur GroBe desselben beran-

^achst, wandert rasch nach dem zentral gelegenen weiblichen zu.

S°fort uach dem Ubertritt des Spermakernes bildet sich urn das

Fi eine sehr diinne, nur schwer sichtbare Membran, die bald an

D^ke zunimmt und weiterhin sehr derb wird. Der Befruchtungs-

scblauch bleibt dem Ei noch anliegen und haftet an der Membran

^sselben; bei ein wenig geschrumpften Eiern sieht man die Ver-
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bindung desselben mit der Eimembran, denn an der Stelle, wo er

dem Ei ansitzt, ist die Membran in einem solchen Falle ein wenig

vom Ei abgezogen (Fig. 7x). Der Schlauch selbst schlieBt sich

sogleich nach der Befruchtung an seiner Spitze und weist meist

nocli mehrere nicht verbrauchte Kerne auf. Der mannliche Kern

legt sich dicht an den weiblichen an und bleibt langere Zeit in

dieser Lage. Von Yorgangen in den Kernen, welche auf eine Yer-

schmelzung beider hindeuten, ist vorerst nichts zu bemerken. Spater

findet dann eine Yerschmelzung statt. Das befruchtete Ei hat sich

inzwischen mit Reservestoffen geftillt und seine Membran erhalt

eine betrachtliche Dicke. In ihr lassen sich verschiedene Schichten

unterscheiden ; auf ihrer Oberseite bleibt sie glatt.

1. Die vorliegenden Untersuchungen legen dar, daB im Oogon

entgegen TROWs Angabe nur eine K ernteilung stattfindet, wie

dies bei Saprolegnia nach DAVIS der Fall ist und von CLAUSSEN

fur Saprolegnia monoica bestatigt wurde. Es liegen somit fur die

nahe verwandten Genera Saprolegnia und Achlya in diesem Punkt

dieselben Yerhaltnisse vor. Auch in anderer Hinsicht ergeben sich

in bezug auf die Entwicklungsgeschichte der Geschlechtsorgane

hierbei gleichfalls kerne Unterschiede.

2. Durch den Ubertritt des mannlichen Kernes in das Ei und

das Yerschmelzen beider Sexualkerne sind die Bedingungen fur

einen Geschlechtsakt gegeben. Inwiefern DAVIS Angaben m
betreff der Zweikernigkeit der Eier und der Asexualitat der von

ihm untersuchten Formen zu Recht bestehen, ist nicht zu entscheiden,

da ihm nach seiner Angabe nur apogame („apandrischeu )
Formen

vorgelegen haben.

Es werden nur die fur diese Untersuchung in Betracht kommend

Arbeiten angefiihrt; eine ausfuhrliche Literatnrzusamraenstellung findet si

in der genannten Arbeit von CLAUSSEN.
CLAUSSEN, P., tJber Eientwicklung und Befrucbtung von Saprolegnia monoi

(Festschr. d. deutsch. bot. Geselisch. 1908, 2(i, S. 144—161).

Davis, B. M., Oogenesis in Saprolegnia (Bot. Gaz. 1903, 35, S. 233—2;

Turns , A. H., (I), Observations on the biology and cytology of a new variety

of Achlya Americana (Ann. of Botany 1899, 13, p. 131—179).

TROW, A. H., (II), On fertilisation in the Saprolegniaceae (Ann. of Botany 1904.

18, p. 541—569).

Zusammenstellung; der Resultate.

Literatur

:

320-350).
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Figurenerklarung.

Die Umrisse samtlicher Figuren sind mit Hilfe des ABBEschen Zeichen-

apparates entworfen und die Einzelheiten dann mit freier Hand eingezeichnet.

AuBer Fig. 1 sind alle Figuren nach Schnittpraparaten angefertigt.

Vergrofierungen der Figuren: Fig 1, 310 : 1, ZEISS Kompens.-Okular 18,

Objektiv A, Fig. 2—8, 685:1, Kompens.-Okular 4, Homog. Immersion 2 mm,
Apert. 1, 30, Fig. 2a, 3a, 4a, 4b, 9—17, 2700:1, [Kompens -Okul. 18, Homog.

: Antheridialschlau

Fig. 1. Junges Oogonium vor der Vakuolenbildung mit Antheridienasten.

Nach lebeudem Objekt.
Fig. 2. Junges Oogonium. Stadium wie Fig. 1. Der Innenraum ist noch

ganz mit Plasma erfullt. Eisenhamatoxylin-Eosin.
Fig. 2a. Kerne eines solchen Oogons (Fig. 2); starker vergrofiert. Saff-

Fig. .3. Oogon, in dem, wie im Stielf die Vakuolenbildung eingetreten ist.

Eisenhamatoxylin-Eosin.
Fig. 3a. Kerne aus einem Stadium wie Fig. 3; starker vergrofiert. Saffra-

nin-Gentianaviolett-Orange-Cr.
Fig 4. Oogon. in welchem die Vakuole fast ihre maximale Orofie erreicht

hat. Die Querwand ist gebildet. Im Plasmabeleg neben normalen

Kernen solche im Zustande der Degeneration (d). In der Membran ein

Eintrittsporus (p). a = durchschnittene Antheridialschliiuche. Eisen-

hamatoxylin-Eosin.
Fig. 4a. Normale Kerne aus Fig. 4 vor der Teilung. Saffranin-Gentiana-

violett-Orange-G.
Fig. 4 b. Kerne wie in Fig. 4 a, die sich aber im Zustande der Degeneration

befinden; 1 ein solcher im Anfangsstadium, die iibngen weiter vorge-

schritten. Saff ranin-Gentianaviolett-Orange-G.
F»g 5. Die Plasmaansammlung fur die Eier hat begonnen; die Balien be-

riihren sich noch nicht und sind noch durch Plasmabrucken ver-

bunden. Eisenhamatoxylin-Eosin.
Alteres Stadium als Fig. 5. Die ±

die Ballen haben sich gegeneinander stark abgeplal

ndungen

befruchtete:

inhaften de:

ut \

5. Befruchtungsschlauch, dessen drei Verzweigungen

wachsem Eisenhamatoxylin-Eosin.
9- Stuck eines Plasmabeleges im Oogonium. Der Be eg hat d

mum seines Durchmessers erreicht; die Kerne befmden sich

der Teilung. Saf f
ranin-Gentianaviolett-Orange-G.

10. Kernteilungsstadium: Aquatorialplatte. Gentian a viol e
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Fig. 11. Kernteilungsstadium : Diasterstadium. Xicht ganz median geschnitten.

Gentianaviolett-Orange-G.
Fig. 12. Kerne im Zustande der Degeneration nach der Teilung; 1 Anfangs-

stadium. Saffranin-Gentianaviolett-Orange -G.

Fig. 13. Junge Eianlage mit Kern. Ein Nukleolus ist noch nicht deutlich

sichtbar. Gentianaviolett-Eosin.
Fig. 14. Befruchtungsfahiges Ei mit Kern. Gentianaviolett-Eosin.
Fig. 15. Ei, in das der noch verschlossene Befruchtungsschlauch, welcher

den mannlichen Kern m enthalt. hineingewachsen ist. Das Ei ist

tangential geschnitten, infolgedessen ist sein Kern nicht sichtbar. Gen-

Fig. 16. Teil eines Eies, in welches gerade der mannliche Kern m aus dem

geoffneten Schlauch iibertritt. Gentianaviolett-Orange-G.
Fig. 17. Ei, in welches der in der Plasmaansammlung wenig sichtbare mann-

liche Kern m eingetreten ist. Das Schlauchende ist abgeschnitten.

Gentianaviolett-Eosin.

Berlin NW 7, DorotheenstraBe 5, den 3. Juni 1908.

Botanisches Institut.

43. W. Palladin: Die Verbreitung der Atmungschromogene

bei den Pflanzen.

Die Cntersuchungen G-. BERTRANDs 1

)
zeigten, daB die Oxy-

dasen den molekularen Sauerstoff nur auf aroma tische Verbin-

dungen bestimmter Zusammensetznng iibertragen konnen. &A

die Produkte der genannten Oxydation verscliiedenartig gefarbt

sind, habe ich die Atnmngsoxydasen als „pigmentbildende" Oxy-

dasen bezeichnet, Im AnschluB daran habe ich in meiner Theorie

der Atmung 2
) die Anschauung entwickelt, daB in den Pflanzen

immer ein Chromogen vorhanden sein muB, das den Sauerstoff

von der Oxydase auf die zu oxydierenden Stoffe (Spaltungs-

produkte der EiweiBstoffe, Kohlenhydrate und Fette) iibertragt.

1) G. Bertrand, Comptes rendus t. 122, 1896, S. 1132, Annales de

chimie et de physique, 7 st-rie, t. 12, 1897, S. 115.

2) Palladix, Zeitschrift fiir physiologische Chemie, Bd. 55, 1908, S.207;

Diese Berichte, Bd. 26, 1908, S. 125.
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