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wiinde besprochen, die OTT<> JlKIXXERLIXC ans den Erscheinungvn

der Verschiebung von Fremdkorpern an der Rhaphe gegen meine

Bewegungstheorie herleitet. In dieser Arbeit werde ich seine

anderweitigen, den Ban der Rhaphe betreffenden A nssetzungen er-

ortern. Bevor ich darauf jedoch aaher eingehe, teile ich meine

Untersuchnngen iiber die topographischen Verhfdtnisse der Pinnu-

larienrhaphe mit. Urn dariiber ein inoglichst richtiges Bild zu ge-

winnen, habe ich fiber 700 Messungen an mehreren Art en der

groBeren Pinnnlanen gemacht.

Die Ilhaphe betrachte ich als ein einhei 1 1 ic lies Organ:

Zentral-, Endknoten, Spalten bzw. Kanalc si ml Teile der Rhaphc
Die Bezeichnung Jvanal^ will ich nicht, wie BEINZERLING an-

nimmt, in dem Sinne verstanden a\ issen, dali der Kanal stets all-

eckigen Quersclmitt haben mutt, kann aueh eim-n Schlitz besitzen,

wie die Kanalrhaphe oder die Kanalteile der St ronibahnen der

Pinnularienrhaphe nnm.ttelbar vor dem Zentral- and den beiden

Kndkm»r.en. Die zwischen diesen Teilen der Rhaphe liegenden

Durchbrechnngen der Zelhvand drmgen scliief und s p a 1 1 artig ein,

deshalb bezeiehne ich sie als Spall'.

Bekanntlich ist der Zellkbrper der Pinnularien und anderer

folge der entgegengesetzten Verschiebung der Rhaphe anf der Epi-

und Hypovalva 2
). Cm die Topographic der Khaphr leichtcr wi-

stiindlich zn machen, mag es beziiglich der Ahweicluingvn vnn.Cr

Apicalachse gestattet sein. die Ausdriieke dorsal und ventral zu

1) Sitzungsber. d. Deutsch. Bot. Gest

2) 0. Muller, Uber Achsen und E
und Ortsbewegung IV. Sitzungsber. 1896.
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28 Otto Miller :

gegengesetzten Seiten des Zellkorpers. Diejenige Seite der Schale,

nach welcher der Zentralknoten in transapikaler Richtung ver-

schoben ist, die Zentralknotenporen und der auBere Endknoten-

kanal umbiegen, nenne ich ventral, die andere Seite dorsal. Das

stimmt mit dem Ban des dorsiventralen Zellkorpers der Cymbelleen

und Amphoreen uberein, deren Zentralknoten ventral verschoben

ist. Dagegen biegen die Zentralknotenporen des dorsiventralen

Zellkorpers der Encyonemen in dorsaler Richtung um.

An dem Zentralknoten unterscheide ich von auRen naeh innen

1. die Zentralknotenporen; die zentral gelegenen Miindungen

der beiden auReren Strombahnen in die Zentralknoten k an ale,

2. das obere Knie dieser Kaniile,

3. das untere Knie derselben ; zugleich Mundung in die offene

4. die offene Rinne; eine offene Verbindung der beiden Kanale

am dorsalen Rande der Gripfelfliiche des Zentralknotens,

5. den dorsalen Spalt.

Von dem oberen und unteren Knie geht je eine feine Lime

in der Richtung nach den Polen aus, die in der Horizontal-

projektion scheinbar zusammtreffen und sich dann decken.

Als Projektion dieser Strukturverhaltnisse des Zentralknotens

auf die Valvarebene (Horizontalprojektion), habe ich, von der

Apikalachse ausgehend, gefunden fur

Pinnularia (j'tgti* Ehr.

1. Zentralknotenporen, ventral 0,6 ;r. apikalcr Abstand 13 (t.

2. Oberes Knie, ventral 1,1 /t; apikaler Abstand 10,7 (i.

3. Unteres Knie, ventral 2,8 /*; apikalcr Abstand 13.4 (i.

4. Offene Rinne, dorsal 1,14 [i.

5. Dorsaler Spalt, dorsal 3,9 p.

Hiernach ist das Diagramm Tafel II Fig. 10 bei der ange-

nommenen YergroRerung 2000 konstruiert, das also der Schalen-

ansicht des Zentralknotens entspricht. Die horizontale stiirkere

Linie ist die Apikalachse. die verticale die Transapikalachse der

Ich habe ferner die Ticfendimensionen bei P. yif/as, dactyls,

1,434 berechnet. Den Abstand von der
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Die Ortsbewegung der Bacillariaceen. VII. 29

Porenebene bis zur Ebene der offenen Rinne auf der Gripfelflftche

habe ich als Dicke des Zentralknotens angenommen; den sich iiber

diese Rinne noch erliebenden Rand lieB ich unbenicksichtigt. Die

aus zahlreichen Einzelmessungen hervorgehenden Mittelwerte sind

in der nachstt'lirndcii Tabrllc I verzeichnet. Die Ziffern bedeuten

die vertikalen bzw. horizontalen Abstande in p. Die dariiber

stebenden kleineren Ziffern sind Positionszahlen, die die Lage im

Wrliiiltnis zur Dicke des Knotens = 100 bedeuten und daher die

unmittelbare Vergleichung der entsprechenden Strukturen bei den

verschiedenen Arten ermoglichen. Wird die Dicke des Knotens

in 100 Teile geteilt, der Nullpunkt in die Porenebene verlegt, so

stehen die oberen Knie von Pinmdaria gigas auf Teilstrich 53, von

P. dadylus auf 50 usw.; die offene Rinne auf 100.

Tabelle I.

I
5

| if

Ij

Apikaler Abstand
der beiden

eg
i | .2 S .8

p |3 ! |m

durchmesser

f !I

7,6 10,0

76

10.i»

100

14.3 13,0 10,7 13,4 18,8 10,0

£SL
o 50

6,5 9,6 9,9 L3,0 8,3 7,8 10,0 14,5 10,0

6,6

74

8,9

78

8,2

100

12,0 9,1 9,1 10,3 15.0 9,1

Finn. nobUU 52

4,0

89

&,3

69

5,3 7,7 5,9 5,8 7,0 deutl. deutl.

Das Diagramm, Taf. II, Fig. 11, ist nach den Werten

vorstebenden Tabelle fur Pinnuhtria gigas bei 2000 maliger A

groBerung konstruiert; es entspricht der Vertikalprojektion

die Apikalebene oder der Ansicht des Zentralknotens von

Gurtelbandseite. Die stkrkere Lime ist die Pervalvarachse. — \

Diagramm, Taf. II, Fig. 12, ist die Yertikalprqjektion auf die Tin

apikalebene; die starkere Linie ist die Pervalvarachse.

In diesen drei Projektionen auf drei Ebenen des Raumes
der Bau des Zentralknotens bzw. der Verlauf seiner Kaniile z

stereographisch festgelegt, docli ist es trotzdem schwierig, i

eme richtige Vorstellung von den korperlichen Yerlialtnissen

machen. Die Windungen der Kanale und die Verkiirzungen,
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uif den Prqjektionsebenen erfaliren, werden raumlich und gleicr

ig am leichtestcn anschaulich durcb ein Dralitmodell, welchc

nittbildem entspricht. Ich habe ein Modell verfertigt, welche

;en Forderungen geniigt und bin bereit, es;

Die Zifi'ern dor Tabelle ergeben die interessante Tatsache,

daK die Lage der Knie und des dorsalen Spalts bei den unter-

suchten Arten im wesentlichen ubereinstimmt. Wenn man die

unvrrmeidlichen Fehler der Abmessungen in Betracbt ziebt, so

sind die Differenzen bei den Arten sehr gering. Die Positions-

ziffern der oberen Knie schwankon von 50—55, die der unteren

Knie von 69-74, des dorsalen Spalts von 69-76, letzterer liegt

also mit den unteren Knien annahernd auf gleicher Hobo. Als

Mittelzablen ergeben sich fur die oberen Knie Teilstrich 52,5; die

unteren 71,5, den dorsalen Spalt 72,5.

Apikal-

GroB.
Durch-

q'.iktu

Zentral-

5 Tiefere

Gerade

50

30,0 60,0 v. 0,5

45,8

<1. 2,5 v.°d,9

11.1
25,0

19,5 39,0

v.' 1,0 d. 2,6

(1. 3,3

Finn. Ma
ttb 33,0 v. "6,8

(1. 4,1 y%
,/w. n« W if% 68

(1. 3,7 y%

balm, siolu- audi Tai. II, big. 6, Imm Vhwnhirin <V qa*. J'. »"'/'"'<

mit sogvnannt „einfaclier" Strombalm und bei Vumularia nobil^

P. lata. P. fh'xaosa oder *treptorhaphe (?) mit „komplexeru Strom-

bahn festzustellen veisueht und die Krgebnisse in Tabelle II z11'

>ammrng«-strllr. Die Zil'l'ern bedeuten die ventralen und dorsalen
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Die Ortsbewegung der Bacillariaceen. VII. 31

Abweiehungen von der Apikalaelise in it: die dariiber steln-rideii

kleineren, die Positionszahlen, bezogen auf 100 Teile des trans

-

apikalen groBten Durchmessers, den dorsalen Anfang = gesetzt.

Aus diesen Ziffern ergibt sich, daB die Zentralknotenporen

nidit genan in der Apikalaelise liegen. sondorn ventral abweichen.

Im Durehschnitt stehen sie anf Teilstrich 52 von 100 der Lang©

des groBten Durchmessers, weichen also am 2 vom Hundert ven-

tral ab. Die tiefer gelegene Gerade (innere Strombahn) verlauft

im Durehschnitt auf 51 vom Hundert. Die Ausbuchtung der

Strombahn auf der auBeren Schalenflache erreicht bei P. f/if/a*

und major durchschnittlich den Teilstrich 45,3, weiclit

also um 4,7 vom Hundert dorsal von der Apikalaelise und

um 6,7 von den Zentralknotenporen ab. — Bei den komplexen

}>. nobilis, lata, flexuosa (?) erreicht die dorsale Abweiehung durch-

schnittlich den Teilstrich 40, bei 1\ lata sogar 37.5. Die Strom-

bahn weicht also 10 vom Hundert von der Apikalaelise und L2

vom Hundert von den Zentralknotenporen dorsal ab.

Der diagonalsimile Ban bedingt nun, daB die in der Tabelle II.

enthaltenen Werte fur die Zentralknoten und Ausbuchtungen auf

der Ej.i- und Hypovalva sich verdoppeln. Bei I', ijxja* betriigt

bereits eh

gegeben, d

• •henden

;. 1, die
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32 Otto Muller:

knotenporon biegen scheinbar dorsal urn, weil bei der schrageii

Lagerung der Schale die Depression der Oberflache an dieser Stella

zur Geltung kommt. Nach meiner Auffassung begrenzen die

den Zentralknotenporen und dem oberen Knie ausgehenden Linien

das auBere Stromgebiet; der dorsale Spalt und die vom un

Knie ausgehende Linie dagegen das innere Stromgebiet. Letztere

treten in natura, daher auch in der Zeichnung, deutlicher he

Zwischen diesen Grenzlinien der auBeren und inneren Bahnen

treten aber bei geniigender VergroBerung mit Apoehromaten nocli

andere zarte Konturen hervor, die dann das Liniengewin

Zentralknoten bis zum Ubergang in die Schalenwandung noch mehr

komplizieren.

Die Zellwand der Schale, zwischen dem Zentralknurcn

den Endknoten, besteht aus zwei inoinander geschobenen T<

einem dorsalen und einem ventralen. Der dorsale besitzt an s

apikalen Kante einen mehr oder weniger tief eindringendes keii-

EOnoiigen Falz; der ventrale dagegen eine entsprechend breitere

oder sehmalere Schneide, die in den Falz bis zur Scheitellinie

keilformigen Raumes vorspringt.

Das dorsale Fragment Taf. II, Fig. 2, der komplexen Pi

hir'm flexuosa (?) ist rechts von der schragen Bruchkante a isoliert,

d. h. von dort bis zum Pole fehlt der ventrale Teil der Scl.alr

Der dorsale besitzt die sehr zarte, schrag nach innen abbiegende

Lamelle b, die nach dem Endknotenkanal und dem Zentralknoten-

porus schmiiler wird; dariiber liegt das Blatt der Ausbuchtung
welches mit der Lamelle b den keilformigen Falz bildet. I

diesen dringt die Schneide b des ventralen Schalenteils (Taf. H-

Fig. 3, nach einem anderen Fragment) bis zur Scheitellinie ein.

Entsprechend dem Blatte c der Ausbuchtung des dorsalen Teiles

besteht der Ausschnitt e auf der Oberflache des ventralen Teiles.

Bei diesem Fragment ist vom dorsalen Teile nur das kleine Stuck

vorhanden. In Fig. 2 und 3 bedeuten die Linien E die Gre

der Riefenkammern. — Bei den Pinnularien mit „einfacher" Rhaphe.

tjigas, dactylus, major, besteht nur der Unterschi(^d, daB das

der dorsalen Ausbuchtung schmaler ist und der entsprechende

Ausschnitt auf dem ventralen Teile fehlt, Taf. II, Fig. 4.

Durch diese Strukturverhiiltnisse entstehen zwei, durcl

Schneide des ventralen Teiles getrennte Strombahnen, der I'm...

und der innere Rhaphespalt; der auBere wird, wie icli dies

bereits friiher vermutete'), durch die Schneide des ventralen Teiles

i) Durclihrechun-«-n. Sitz„ngsl>oi-. 1889, S. 170.
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Die Ortsbewegung dor Baeillariaceen. VII. 33

ach dem Zellinnern abgeschlossen, er besitzt nur eineil

chlitz an der Oberfliiche der Zellwand, der innere dagegen hat

en Schlitz an der inneren Zellwandflache, s. den idealen Quer-

•linitt Fig. 8. — Die Lamelle des dorsalen und die Schneide des

entralen Teiles werden nach dem Zentralknotenporus und den

'olen zu zwar schmiiler, verschwinden aber nicht vollig. Dies

>agt audi das Fragment des ventralen Teiles einer Pinnularia mit

nnfacher" khaphe, Taf. II, Fig. 4, dessen Schneide b sich bis

in- Umbiegimg des iiuBeren Endknotenkanals fortsetzt. — Es vei-

leibt also an eli bier bei zwei iibereinander liegenden Stromhahnen.

em auBeren Endknotenkanal und dem inneren Rhaphespalt, siehe

en Querxchnitt Taf. II, Fig. 9, der im Endknoten zn dem tief-

egenden Trichterkorper fiihrr.

Das Fragment von Pinntthtrw alpina W. Sm. Taf. II, Fig. 5

3igt einen Zentralknotenporus mit dem angrenzenden Kanalteil;

3 besteht aus dem dorsalen Teil d und dem ventralen v, deren

:anren beim Ubergang in den Porns miteinander verwachsen Bind,

jr Oberfliiche

ie e entsteht.

ie Schneide ft

>nden Schlitz

rnfcer fliiche des ventralen Stacks v bildt

seh r flachen Winkel, wodurch die z;

*ame lie c des dorsalen Teils schiebt sich

,enrralen bis zu dem vor der Linie e

Qnen3u Rhaphespalts; der A.bschlufi d<

lie ist nicht deutlieh zu erkennen, i

litf jedoch aus den S. 38 39 besprodienei

a-heiiilich und wiirde dann durch die S<

nach MaBgabe <les idealen Querschnitt(

l. \ on der Strombahn unmittelbar vc
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irli aus 1

,. daB wir kein Mittel besitzen, einen Porus von eineiM

Poroid zu untrrsL-lieiden, sofern die Schlielihaut des Poroids ho-

mogen ist, d. h. keine erkennbare Struktur aufweist, wie sie die

Tiipfel mancher GW;W<>i«-Art(»n xeigen. Die optisclie Reaktion

l.rlHtr Mrdilllll Zllt.itt hat.

.-ht.'t

der Schale, na

.us zieht er den

nach dem Zeil*

die optische Reak

iimschlieCiendi-Membrau:

«1. li. bei Hebung der

dunklrr.-rsclH-inen: dabr

der Innenseite der Zelh

ist. Diese Reaktion de

Milium. Kanadal.alsan.

IlKiX/J.UUXt;, von Dr
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Die Ortsbewegung der Bacillariaceen. YIL. J$g

gibt den Brechungsexponenten zu 1,582—1,630 an. Dementsprechend
fand ich denn audi die Eeaktion der ttirfenkammern und ihrer

Ofinungen bei hSherer Einstellung hell, bei tieferer dunkel, also

den Angaben 0. HEIXZERLIXGs entgegengesetzt.
Damit ware dieser Punkt erlt-digt, vvenn 0. HEIXZKRUNi.

nicht nebenbei bemerkte, das Styresin sei doppelbrechend, ohm-

jedoch diese Eigenschaft als Ursaclie der umgekehrten Reaktion

zu bezeiehnen. Ich konnte keine Spuren von Doppelbrechung ent-

decken. Ich fragte daher bei CARL ZEISS in Jena nach dem
Brechungsexponenten und der Doppelbrechung des Styresins,

•'ventualiter, ob diese Eigenschaft auf die optische Iteaktion unter

Cmstanden einen umkehrenden EinfluB ausiiben konne. Herr Dr.

A. KOHLER liatte die Giite, mir eingeliend zu antworten, wofiir

ich ihm hiermit meinem verbindlichsten Dank ausspreche.

Die in Jena befindliche Probe des Styresins, ebenfalls von
Dr. GRi'BLER stammend, ergab den Brechungsexponenten nD =l,613
und zeigte, zwischen Objekttrager und Deckglas ausgebreitet, in

der Dicke, wie man Einschluflmittel venvendet, keine Doppel-

brechend wird, bleibt unontschieden. Mit Erlaubnis des Herra
Dr. A. KOHLER teile icb in der Anmerkung *) die Bedingungen

1) Die sogenannt
des EinschluBmittels beei
Licht erfolgt. Wird z. B. ein Zvlinder A B aus einer einfach brechenden

der Biehtupg II U
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mit, unter denen eino Beeinflussung der optischen Reaktion durch

Doppelbrechung erfolgen kann, weil sie Mr die Beurteilung feiner

Strukturverhaltnisse von groBerBedeutung sind. HerrDr. A. KOHLER

bemerkt aber ausdriicklich, daB sie im wesentlichen bereits von ABBE

selbst aus seiner Theorie der mikroskopisehen Bilderzeugung ge-

folgert wurden.

Hiernach konnten die Angaben U.HEINZERLINGs, dieOffnungcn

der Riefenkammern betreffend, nur erklart werden, wenn

1. die Beobachtung mit polarisiertem Lichte erfolgt ware, wo-

ven HEIXZERL1NG nichts erwahnt;

2. das Styresin beim Erharten doppelbrechend wird, was uach-

/uweiscn ist; sollte diese Eigenschaft aber eintreten, so ware der

Fall gegeben, daB ein doppeltbrechendes Medium (Styresin) in em

einfach brecliendes (Zellwand) eingeschlossen ist;

3. alsdann das einfallende Licht in einer bestimmten Richtimg

polarisiert wird und die drei verschiedenen Brechungsexponenten

in dem erforderlichen Verhaltnis zueinander stehen.

Wenn aber alle dieseBedingungen zutrafenmid die Beobachtunge n

O. HEINZERLINGs, die Reaktion der Offnungen der Riefenkammem

betreffend, unter diesen Voraussetzungen richtig waren, so konnte

cr daraus noch keinen SchluB auf die AbschluBlinie der inneren

SpaltOffnung ziehen, weil deren Abmessungen sich jeden falls d<-r

Wellenliinge nahern, dahcr die liedingungen tier Abbildnng andnv

wenn ein doppeltbrechender Zylinder in ein einfachbrechendes Medium

eingeschlossen ist, dessen Brechungsexponent zwischen den beiden Brechungs-

exponenten des Zylinders liegt.

Diese Schlusse grunden sich aber, wie die ganze Theorie der optischen

Reaktion, auf die Annahme gradliniger Lichtstrahlen, ohne Bucksicht auf die

Natur der Lichtbewegung. Sie gelten daher nur innerhalb der Grenzen, inner-

halb deren das Mikroskop eine „objektahnliche" Abbildung liefert. Fur Objekte.

deren Abmessungen in irgendeiner Richtung auf kleine Vielfache oder Bruch-

teile der Wellenlange herabgehen, gelten sie aber nicht mehr. Die Lichtver-

teilung, die in und auflerhalb der durch ein solches Objekt gelegten, zur Acbse

des Mikroskops senkrechten Ebene eintritt, kann nicht mehr aus der Brechung

der Lichtstrahlen an den Flachen des Objekts, die etwa zerstreuend oder

sammelnd wirken konnten, ermittelt werden, denn es findet keine Brechung

mehr statt, sondern nur eine Verzogerung — oder Beschleunigung — der durch

das Objekt hindurchgehenden Wellen, die dann mit den am Objekt vorbei-

gegangenen interferieren. AuBerdem werden auch noch die am Objekt vorbei-

gegangenen Wellen beeinfluBt und das Ganze stellt schon in den einfachsten

denkbaren Fallen ein auBerordentlich kompliziertes Problem vor. Auch Bolari-

sationserscheinungen konnen beobachtet werden. Falls es sich bei den in Rede

stehenden Strukturen der Rhaphe urn solche handelt, die von der GroBenordnung

,
wird es schwer sein, etwas Sicheres zu ermitteln.
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Die Ortsbewegung der Eacillariaceen. VII. 37

sind, als die der Offining der Riefenkammern, vi>n denen das

Mikroskop eine objektahnliche Abbildung durch Brechung liefert.

tch habe diese Verhaltnisse eingehender behandelt, weil die Er-

kennung der an sich schon so schwierigen Struktur der Rhaphe
durch Schliisse auf unsicherer Basis nur erseliwert wird und ich

die Angaben 0. HEINZERLINGs beziiglich jener Offnungen nicht fur

richtig halte.

Aucli das Eindringen parasitischer Pilze, welches ich ebenfalU

gesehen und beschrieben habe J

), ist kein Beweis fur einen durehgehen-

den Spalt. Die trennende Schneide ist nur eingeschoben, nicht mit der

><-'h»'itellmie desSpalts verwachsen und kannunterpathologischenVer-

haltnissen durch eindringende Rhizoiden verschoben werden, wie

ja auch die Isolierung der Teilc durch auKere Einfliisse, Bruch,

Drnck, so haufig erfolgt.

Meine Auffassung vom Ban des Zentralknotens bezeiehie-t

< >. HKIXZERLING als nicht zutreffend. Aus dem Wortlaut seiner

Entgegnung geht aber nicht klar hervor, was er fur unrichtig halt.

Wahrscheinlich, sagt er, habe ich (MULLER) das erweiterte Ende
des Rhaphespalts fur einen Kanal (Rohre) gehalten. Dies, also das

erweiterte Ende, stehe aber in der ganzen Dicke der Schale mit

der Rhaphe in Verbindung, wovon er sich speziell bei Pifmuktria

tiobtlh mit Sicherheit uberzeugt habe. — Ich habe stets einen

auReren und einen inneren Rhaphekanal bzw. -Spalt unterschieden

"id darin stimmt O. HEINZERLING ausdrftcklich zu. Welchen dei

beiden meint erV Doch wohl das zentrale Ende des iuiBeren Spalts,

also das, was ich als Zentralknotenporus auffasse. Wie man sich

aber vorstellen soil, daft dieses „ erweiterte Ende" in der ganzen
Dicke der Schale mit der Rhaphe (also auch mit dem inneren

Rhaphespalt) in Verbindung stehen soil, wenn nicht durch den

Zentralknoten, ist mir nicht verstandlich. Nach OTTO HKIXZKULINi;
•ndigt der aufiere Spalt am Zentralknoten, wahrend der innere

•Spalt durch die offene Riune die beiden Rhaphehalften direkt ver-

hindet: in Bezug auf den inneren Spalt stimmt er mir also zu.

Xach (). HiaxxKKUXiis Auffassung wird die Verbindung der beiden

Halften der Strombahnen aber nur durch die beiden inneren
•spalten vermittelt, die beiden auKeren dagegen werden durch den

Denigegeniiber bemerke ich, daB ich vor wie aach an der

Verbindung auch der beiden auBeren Kanale bzw. Spalten mittels

1) Ortsbewegung III. S. 58, Taf. Ill, Fig. 9—10.
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der von mil beschriebenen Zentralknotenkaniile festhalte. Das Ein-

dringen der Zentralknotenporen in den Korper des Zentralknotens

als Kanal, wie"'es die Bilder meiner Figuren 7 und 8, insbesondere

auch 13, 14, Tafel VII meiner Arbeit „Durchbreehungen der Zell-

wand" (Sitzungsberiehte 1889) und mein Diagramm, Fig. 1 1 , zeigen,

ist das Ergebnis meiner zahlreichen Beobaclitungen. Wenn

(). HEINZKRMXii ausspriclit, die von mir vertretene Auffassung vom

Bau des Rhaphesvstems, die er dochvin den meisten Punkten be-

statigen muBte, sclieine ilim im ganzen' von meiner Theorie der

Diatomeenbewegung beeinfluBt zu sein, so muB icli das zuriickweisen.

Ich habe anatomische, physikalische, pbysiologische, mit moglichster

Sorgfalfc ausgefiihrte Beobaclitungen durcli eine Theorie in kausalen

Zusammenhang zu bringen versuchi : glaubl HKIXZRRLIXC, diese Be-

obaclitungen seien unrichtig, so mag es das tiberzeugend nachweisen,

es ist aber eine anztdassige Vermulung, als konne ich umgekehrt

diese Grundlagen meiner Theorif znliebe gestaltet haben.

Ob die Zentralknotenkaniile allseitig geschlossene Koliivn

sind, oder ob sie, wie der in den Porus ubergehende auBere

Kanal einen seitlichen Schlitz besitzen, durch den sie mit dem

wie kommt dan

Btehen, wenn

snbstanz abflieB

der A

llH-Br

Dem

ifWrksam gemn.-ht hah.
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Die Ortsbewegung tier Bacillariaceen. VII. 39

entndknotenporen1
); die Kornchen sammeln sich in dem Winkel

n. der durch .lie Grestaltong der Rhaphekante fiber der Zentral-

norrnr.llnuno- gebildet wird (Taf. II. Fig. 5) und werden von

ort. so oft der nachriickende Strom an der naeh auBen urn-

ii-'genden Ivante nnstaut, seitwi'uts ills Kovnehrnfaden abgeschoben 2
).

rate der Strom, bevor er die Zentralknotenoffnung erreicht hat.

1 das Innere zurtick, so miinten die Kornchen sich anch an dieser

telle ansammeln, ein Wolkchen bilden and als Faden abgestreift

erden. Die Bcobaclitung ergibt aber ansnahmslos, dafi die

kornchen bis zu den Zentralknotenporen selbst gefiihrt werden:

est dure!, den Eintritt des zuriickflieBenden Stromes in den

• •ntralknotenkanal bilden sie an dieser Stelle zuerst ein Wolkchen,
us dem sie da'nn als Kornchenfaden seitlich und nach hinten

bgeschoben werden. Dies habe ich bereits LAUTERBORN erwidert.

er das Zurftckflierien des Stromes bezweifelte und falls es docb

attfinde, den BiickfhiB im Verlaufe der Strombahn erfolgen lieB*).

>ie angefiihrten Tatsachen sind mit der Auffassung 0. HEINZER-
IN'Gs. daft die 'inhere Strombahn an dem Zentralknoten endigt,

( irTsht-wcguiig II. >it/ungsber. I S!»4. S. 141.

Ortsbewegung III. Sitzungsber. ls%. s. t;i>. Taf. IV, Fig. l'4. i'fi, l's

Ortsbewegung V. Sitzungsber. 1897. S. 88.

Ortsbewegung III. Sitzungsber. 1896, S. 55. Taf. Ill, Fig. 1-6

a

O. Mi'T.LKR. Xyas-inlanil-BadH. Erste Folge. Englers* Botan. Jahrb.
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U'stn

OTTO

scheint. Seine Aussetzung bezuglich des Endknoteiji

kanals habe ich bereits vorher S. 33 besprochen. Ich will hier nur

nodi einige Angaben iiber die Tiefendimensionen und die Lage der

Falte des Trichterkorpers zufiigen. Die Tiefen sind von der

Oberflaehe des auBeren Endknotenkanals aus gemessen und bei

der Berechnung der Positionsziffern wurdo die tiefste Stelle der

Falte = 100 gesetzt.

End-
eF

knotea-

Ventral-
Umbie-
gungs-

End-

falte

" s-
Falte

des

II) 11,8

100

15,5

60

30 d 2,0

Pmn daetylus
|*3

8,5 12,6

Pou, major
34

66 100

12,5 25 d 2,5

3,8 M
100

11,0 19,5

16,5

45,4

d 1,8

d 1,8

50

16,75 d 1,8

-Uas ventral.' Cmbiegungsende des auBeren End!
liegt bei den in der Tabelle III aufgefuhrten Arten a
28—35 onterhalb der Oberflaehe, ini Mittel auf
innere Endknotenkanal auf Teilstrich 66—77 ini Mitte
Die Falte des Trichterkorpers liegt auf Teilstrich 44,
transapikalen Durchmessers = 100, ini Mittel auf 45
also u m a vom Hundert dorsal von dor Apikilaohsc

Auf Taf. II, Fig. 4 habe ich erne Halfte der Str
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Die Ortsbewoirmi- i!.t I'.acilkiriaceen. VII. 41

1. Das IMasiiui gelangt (lurch das untere Knie in den dorsalen

Spalt bzw. den inneivn Rhaphespalt, bis zur Flache des Trichter-

k.">rpers des Endknotens, flieBt von dort auf die ventrale innere

Wand der Endknotenhohle und tritt am Pole nach auBen: von hier

winl cs durch die halbmondformige Polspalte in n'nU lim iio,-.

Richtung (lurch den Endknotenkanal und den iiuneren Rhaphespah

bis zuin zunachst liegenden Zentralknotenporus gefiihrt, tritt in

den Zentralknotenkanal ein und kann dann denselben Weg von

nruem begin no n oder (lurch die nffene Rinne m das zweite Strom-

>.,s 1Hasina trit t durch d<sn Zentra lknotenkanal his /urn

Htteii porus an die Oberfladie, geni fc hier in den Rhaphe-

d de Rhaphespsilt und w ird durch den ventral

den Endknoten

durch d(

kanal auf die Flael

Rhaphes

le des Trichterkorpers

ipalt bis zum unteren

i Zeiitralknoten:s geleitet, uui dam i den Weg zu wieder-

ler < len crsten Weg einzt!>chl;ig«-n. oder aber durch die

line auf die zweite Halft e der Strombahn iiherzugehen.

dies e Weise e:rkl&ren sic! i die Ersicheinungen des Strom-

der ( >berflach< und im I gezwungen: sie stehen

iiu W idersprach mit dem BauderRhn phe,soweitdieseaufier-

;£;:;

w i.'i-igvn . trukturen 1

Abweicl

littelt werden konnten.

iiingen vom Bau der

weiteren Sinne, den

Bn, ( Jomphoneirien, ebens< . Verse hi edenheiten der Kanal -

ei d.n Amphip roren mit \Sentralkm;. ten. den Rhopalodien

here Kcnntnis diescr Org;ane wan • sehr wunschenswert

le w ertvolle St•hlfissc anch in ph

annten „Neben

ine feinc Quel

ischen E.schei

eu stark hrecl.endm Medi-
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()TT<> Mi 1.1.1.1:: Die Ortsbewegung der Bacillanaceen. VI.

d Interstitium etwa ^leich breit erseheinen, ist die Breite der Furche

0,22 j». Die Wellenlange fur weiBes Liclit zu 0,55

mmen, betragt die Breite nur einen Bruchteil der Wellenlan

) Struktur unteriiegt daher nicht mehr der Abbildung durch

echung, und ihre wirkliclie Beschai'fenheit bleibt unsicher. Doch

idet man oft Brnchstiicke in der Langsrichtung der Nebenlinien,

s dmen dann einzelne Interstitien als Zacken hervorragen. Audi

be i.h Gasbliischen in den Furchen bei lebenden Pinnularien,

senders aber Reilien von Furchen mit Blaschen, die mit Sublimat

getotet waren, beobachtet; aucli Luftblaschen bleiben haufig in

n Furchen nach EinschluB in Styrax und anderen Medien. Hier-

cli hake ich die Ubereinstimmung des optischen Bildes mit der

rklichen Struktur fur wahrscheinlich. — Die Giirtelbander von

(Upina W. Sm. besitzen eine Xebenlinie mit viel groberen Quer-

•eifen; deren Liinge betragt 1.5—1,7 ,«: ihre Zalil ist 9,4— 10 auf

i fi, der Abstand daher etwa 1 ,,, Das mikroskopische Bild und

ruchstucke ergeben die gleichen Strukturverhaltnisse wie die oben

fcprochenen. — Von Kammern im Sinne der Riefenkamniern

inn hiornaeh nicht die Rede sein. Nach meinem Dafiirhalten

enen diese Furchen mit Poren oder Poroiden dem Gasaustausch.

AuBrr dicsen gekornten QuerstreifVn der Nebenlinien sind

1. Zentralknoten von Pinnularia dactylus mit den angrenzenden Teilen

derRhaphe; etwas schrag gelagert, die dorsale Seite abwarts. Vergr. 1670.

2. Fragment einer komplexen Pinnularia vom Zentralknotenporus bis

zum aufieren Endknotenkanal. Dorsaler Teil der Schale. Vergr. 1000.

3. Fragment einer komplexen Pinnularia, ventraler Teil. Vergr. 1000.

4. Fragment einer Pinnularia mit H eiLiacher" Rhaphe; ventraler
Schalenteil, den Verlauf der Schneide bis zum aulieren Endknotenkanal

. Fragment des Zentralknoten poru
angrenzendem Teil der aulieren St ombabn
Vergr. 1670.

nnulari
priiparat. Vergr. 680.

. Idealer Quersehnitt der Fig. 5, i

Idealer Quersehnitt der Zellhaut 'etr

N

Fig. 9. Idealer Quersehnitt der Strombahneu vor dem Endknoten.
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B. NEMEC: Zur Mikrochemie der Chromosomen. 43

10. Projektion des Zentralknotens von Pinnvlarin gfgas auf die Valvar-

ebene (Horizontalprojektion). Vergr. 2000.

11. Projektion des ZentraIknoten> von Pinnularia gigas auf die Apikal-

ebene (erste Vertikalprojektion). Vergr. 2000.

12. Projektion des Zentralknotens von PmiHtlaria gigas auf die Transa-

pikalebene (zweite Vertikalprojektion). Vergr. 2000.

5. B. Nemec: Zur Mikrochemie der Chromosomen.

(Eingegangen am 19, Januar 1909.)

Es gibt nicht viele Arbeiten iiber die Mikrochemie der Chro-

osomen, so dafi wir sehr wenig iiber ihre Natur wissen. Sie

erden fftr gewohnlhh als aus Nuklooproteiden bestehend be-

achtet, oder als reich an Nuklein bezeichnet. Die mikro-

lemischen Beaktionen d.-r Clmunatinkorperchen in ruhenden

hromosomen ubertragen, da man der Meinung ist, daB beide aus

hromatin enthalten. Besonders haufig wnrde in dieser Beziehung

hajus grandifolitts untersucht. Mir stand diese Pflanze nicht zur

F<*>a oder Allium (jepa in Wasser von 9J{-!>1>" C.
sekunden

,md untersucht gleicb dawrai in Wasser
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