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Wir gehen auf diese Verhltnisse nicht weiter ein, sondern fassen

nur noch die im Vorstehenden gegebenen Ausfhrungen kurz zu-

sammen.

Dass die Altersschwche der auf geschlechtslosem Wege ver-

mehrten Kulturpflanzen nur in der Einbildung gewisser Autoren und

Zitchter, in Wirklichkeit aber nicht besteht, haben wir aus theoreti-

schen Grnden zu beweisen gesucht. Wir bestritten, dass die ganze

,,Sorte" als ein fortgesetztes Iudividuum zu betrachten ist und dass

die Vermehrung durch Stecklinge, Ableger, Knollen etc. eine unnatr-

liche ist. Bei der Besprechung der unsere Ansicht besttigenden
Verhltnisse haben wir zuerst gezeigt, dass auch in der Natur viele

Pflanzen auf die Dauer sich vegetativ vermehren, ohne dass sich nach-

weisen lsst, dass das Fehlen der sexuellen lleproduktion eine minder

krftige Entwicklung der Pflanzen bewirkt. Ferner wurde angefhrt,
dass es Kulturpflanzen gibt, die seit sehr langer Zeit ausschlielich

vegetativ vermehrt werden und zum Teil nur so vermehrt werden

knnen, nichtsdestoweniger aber noch vollkommen gesund und krftig
sind. Von den kultivierten und vegetativ fortgepflanzten Gewchsen

aber, die von Krankheiten zu leiden haben, konnten wir den Nach-

weis fhren, dass die Krankheit berall durch andere Ursachen her-

vorgerufen wird als durch Altersschwche und dass wir diesen Pflanzen

auch keine Prdisposition zu Krankheiten zuzuschreiben brauchen.

Es wurde sodann darauf hingewiesen, dass auf dieselbe Weise wie

die soeben angefhrten Pflanzen auch die fortwhrend aus Samen

gezogenen Kulturpflanzen von Krankheiten befallen werden und dass

Epidemien selbst bei wildwachsenden Pflanzen, einjhrigen wie mehr-

jhrigen, auftreten knnen. Demnach sind die Erkrankungen der

durch Knollen, Stecklinge etc. vermehrten Kulturgewchse keine diesen

eigentmlichen Erscheinungen, sie treten nur aus leicht begreiflichen

Grnden bei ihnen auffallender hervor und verbreiten sich schneller.

Die Protoplasmaverbindimgen zwischen benachbarten Gewebs-

elementen in der Pflanze.

Kienitz-Gerloff hat unter obigem Titel in der Botanischen

Zeitung (Nr. 1 5, Jahrgang 49) eine einlsslichere Abhandlung ver-

ffentlicht, der wir nachfolgende Angaben entnehmen.

An 60 Arten, welche den verschiedensten Abteilungen des Pflan-

zenreiches augehren, Lebermoosen, Laubmoosen, Farnen, Schachtel-

halmen, Nadelhlzern, Monokotyledonen und Dikotyledonen ,
wurden

Plasmaverbinduugen in verschiedensten Geweben, namentlich im

Parenchym des Markes und der Rinde nachgewiesen. Die Verbin-

dungen bestehen ferner nicht nur zwischen den Angehrigen eines
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und desselben Gewebesystems, sondern oft gehen sie von einem Ge-

webe ins andere ber. So beobachtet man, dass z. B. die Epidermis-
zellen durch Plasmafortstze mit einander verbunden sind, dass diese

aber auch in die Zellen der Rinde gehen und in das Collenchym.
Das Plasma der Rinde ist wieder mit den Elementen des Weichbastes

verbunden u. s. f. Aus diesen Beobachtungen schliet K., dass
smtliche lebende Elemente des ganzen Krpers der
hheren Pflanzen durch Plasmafden verbunden sind."

In Bezug auf die Verteilung der Verbindungen beobachtet man, dass

sie bei isodiametrischen Zellen ziemlich gleichmig an Lngs- und

Querwnden vorkommen; bei gestreckten Zellen werden die Lngs-
wnde sehr bevorzugt. Fr Siebrhren gilt das umgekehrte In der

Strke und Form der Verbindungen bestehen je nach den Arten oder

auch Geweben viele Verschiedenheiten. Bei Phanerogamen schwankt

ihre Dicke zwischen 0,05 0,1/*; die grte Dicke zeigten sie bei

einem Moose {Thuidium delicatulum), nmlich 3 /*. Die Plasmafort-

stze treten durch offene Poren hindurch, welche aber nicht blo da

sich finden, wo gleichartige Gewebselemente aneinander stoen, son-

dern auch zwischen ungleichartigen Elementen. Die Netzstruktur ist

schon im Urgewebe nachweisbar. Die Durchlcherung muss also

schon sehr frhzeitig zu stnde kommen. Ja ich halte es fr sicher,

schreibt K., dass die Durchlcherung berhaupt nicht erst nachtrg-
lich erfolgt, wie etwa bei der Entstehung der Tracheen oder der

gegliederten Milchrhren, sondern dass an den betreffenden Stellen

schon bei der Zellteilung keine Wandsubstanz ausgeschieden wird.

Und damit fllt nun helles Licht auf die Thatsache, dass die Tpfel
zwischen benachbarten Gewebeelementen stets aufeinander treffen."

Ihrer Form nach stellen die die Verbindung bewirkenden Plasma-

fortstze meist eine Spindel dar, welche Aehnlichkeit mit den achro-

matischen Kernspindeln hat. Dieser Analogie wegen vermutete

Russow folgende Entstehung der Plasmaverbindung. Wir geben seine

eigenen Worte wieder. Erinnern wir uns der Vorgnge, welche bei

der Zellteilung im Protoplasmakrper der Zellen statthaben, der

Plasmafden, die zwischen den Kernpolen ausgespannt sind, und

dessen, dass die sich bildende Scheidewand in der Mitte des Faden-

komplexes rechtwinklig zum Verlauf der Fden auftritt was liegt

da wohl nher als die Annahme, es bilde sich die Membran, ohne

die Fden, wie bisher angenommen, zu durchschneiden, in Form
einer durchlcherten Platte aus, durch welche die persistierenden
Fden hindurchgehen, und es bleibe so die Kontinuitt des Proto-

plasmas der beiden Schwesterzellen erhalten?" Beobachtungen an

Viscum sprechen nach K. nicht fr diese Ansicht, dass die definitiven

Plasmaverbindungen die Ueberreste der Spindelfasern sind. Diese,

welche bei der Kernteilung brigens erst sichtbar werden, nachdem
XI. 11
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sich die Fadensegmente um eine ziemlich betrchtliche Strecke von

einander entfernt haben, verschwinden allmhlich. Von den Plasma-

fortstzen sind sie schon dadurch ganz wesentlich verschieden, dass

sie nicht tinctionsfhig sind. Ebenso werden auch die Kntchen im

Aequator der Kernspindel unsichtbar. An ihrer Stelle sieht man eine

feine Linie, die Trennungslinie des Plasmas. Sie ist ein Schnitt

durch die jugendliche Scheidewand der beiden Tochterzellen. Leider

ist sie in diesem Zustande durch kein Mittel zur Quellung zu bringen,

und es ist daher ein vergebliches Bemhen, die sie jedenfalls schon

jetzt durchsetzenden Plasmafden zur Anschauung zu bringen."

Bezglich der Leistung hlt K. dafr, dass die Plasmaverbin-

dungen dem Stofftransporte organischer Krper dienen. Diese An-

nahme gestattet K. die Erklrung verschiedener Erscheinungen. Junge

Spiralgefe sind noch nach Anlegung der Verdickungsleisten durch

Plasmafden mit benachbarten Parencbymzellen verbunden. Im aus-

gebildeten Zustand fehlt aber den Gefen das Plasma vllig oder

rindet sich doch nur in Spuren. Das Plasma wandert eben durch

die Verbindungen aus den Gefen beim Abschluss ihrer Entwicklung

in die Nachbarzellen aus. Ebenso verhlt es sich aber auch mit den

Korkzellen." Vielleicht vollzieht sich in hnlicher Weise die Ent-

leerung der Bltter im Herbst. Sollte nicht das Plasma die in die

Bltter ausgestreckten Fortstze einziehen, wenn es diesen zu kalt

oder sonst zu unbehaglich wird, ebenso wie ein Plasmodium seine

Arme einzieht, wenn es in zu kalte Rume gelangt?" Fr diese

Anschauung sprechen folgende Beobachtungen. Abgefallene Bltter

von Aesculus, Acer, Malva, Daphne enthalten in ihren Blttern nur

noch desorganisierte Plasmareste, an vergilbenden oder vergilbten

Blttern, welche noch am Stengel sitzen, ist im Fllgewebe dasselbe

zu beobachten; dagegen sind namentlich die Leptomelemente der

Gefbndel noch nicht mit Plasma angefllt. Ferner sah K., dass

die Schliezellen bei der herbstlichen Entleerung ihre Plasmakrper
und die Chlorophyllkrner nicht verlieren. Warum nur sie und keine

andere Zelle?" fragt K. Ich erklre mir das so, dass das Plasma

der Schliezellen sich nur darum an der allgemeinen Auswanderung
nicht beteiligen kann, weil ihm alle Wege versperrt sind, weil zwischen

den Schliezellen und den benachbarten Epidermis- und Fllzellen

die Plasmaverbindungen fehlen."

Die Untersuchung der Wnde zwischen den Zellen des Embryo
und des Endosperms im keimenden Samen sowie der die Haustorie

von den Zellen der Wirtpflanze trennenden Wnde lie eine solche

Plasmaverbindung nicht erkennen. Das Pflanzenindividuum schliet

sich gegen seine Umgebung vollstndig ab. Der Stofftransport aller

organischen in Wasser nicht gelsten Stoffe vollzieht sich im Plasma-

netz. Wird ein diastasehnliches Enzym ausgeschieden, dann geht

der organische Stoff in eine wsserige Lsung ber. Diese kann
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durch Osmose aus den Endospermzellen in die Keimlingszellen ber-

gehen. Aehnlich vollzieht sich wohl auch der Stoffbergang aus den

Zellen der Wirtpflanzen in die Haustorien.

Robert Keller (Winterthur).

Fr. Elfving, Studien ber die Einwirkung des Lichtes auf

die Pilze.

(Helsingfors 1890. Mit 5 Tafeln.)

In Bezug auf die groe und interessante Gruppe der Pilze ist

bis jetzt wenig ber die Wirkung des Lichtes bekannt.

Verf. sucht alles, was ber dieses Thema geleistet ist, zusammen-

zustellen und teilt eigene Untersuchungen hierber mit.

Hinsichtlich der frheren Literatur sei hier auf die im I. Kapitel

gegebene Zusammenstellung verwiesen; in Folgendem sei nur eine

kurze Darstellung der Resultate der Elfving'schen Versuche gegeben.

In Kap. II: Einfluss des Lichtes auf die organische Synthese

bei den Schimmelpilzen" kommt Verf. zu dem Schlsse, dass bei

den Schimmelpilzen das Licht von einer gewissen unteren Grenze ab

hemmend auf die Synthese wirkt. Seine Wirkung ist desto geringer,

je mehr die aufnehmbaren Nhrstoffe sich dem Protoplasma selbst

nhern. Sowohl die ultravioletten als die sichtbaren Strahlen sind

bei dieser Hemmung wirksam. Von den sichtbaren Strahlen sind die

schwcher brechbaren wirksamer als die strker brechbaren."

Die in Kap. III aufgeworfene Frage, ob die Kohlensure von

den Pilzen assimiliert wird, muss Verf. fr den von ihm unter-

suchten Fall verneinen. Die Antwort hat natrlich keine allgemeine

Giftigkeit, und nach den Auseinandersetzungen von Engelmann
kann man wohl noch erwarten, dass in andern Fllen Assimilation

bei farblosen Pilzzellen aufgewiesen wird."

Hinsichtlich des im 4. Kapitel behandelten Einflusses des Lichtes

auf die Atmung der Schimmelpilze" ist Verf. zu Resultaten gekommen,
welche von denjenigen der Forscher Bonnier und Mangin teilweise

abweichen. Das Hauptresultat genannter Forscher war: Herabsetzung

der Pilzatmung durch das Licht. Elfving leitet aus seinen Ver-

suchen ab: Das Licht (in den bei meinen Versuchen angewendeten

Intensittsgraden) ist ohne Einwirkung auf die Atmung der Schimmel-

pilze im ausgewachsenen Zustande, vermindert dagegen ihre Atmung
bei der Synthese, und dabei sind wenn man das Spektrum durch

Kaliumbichromat und ammoniakalische Kupferlsung in eine schwcher

und eine strker brechbare Hlfte zerlegt die schwcher brech-

baren wirksamer als die strker brechbaren. Man kann die Sache

auch so ausdrcken: das Licht vermindert die Atmung der jungen
11*
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