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zu denen sie fhrt, kurz zusarnmengefasst. Wenn er, an die Geschichte

der Theorien ber den Zusammenhang der Elemente erinnernd, be-

merkt: Der berlieferte Begriff der chemischen Affinitt hat es bisher

wohl verhindert, dass man zu dem Begriff der realen, materiellen

Verwandtschaft von Elementen gelangte ....", so schlgt er die

Rolle, welche die Prout'sche Hypothese gespielt hat, sehr gering an.

Selbst als durch die analytischen Arbeiten von Bcrzelius und

Turner bereits nachgewiesen war, dass die Atomgewichte mehrerer

Elemente keine einfachen Multipla des Atomgewichts des Wasserstoff

seien, vermochte jene Hypothese sich noch lange zu behaupten. Was
sie sttzte, war nicht der experimentell sicher zu widerlegende

Satz, dass die Atomgewichte aller Elemente, auf das Atomgewicht des

Wasserstoffs als Einheit bezogen, durch ganze Zahlen ausdrckbar seien,

vielmehr die dem logischen Postulaten spekulativer Naturbetrachtung

entgegenkommende Anschauung, die Elemente seien aus einer Urmaterie

entstanden durch deren verschiedenartige Kondensation.

In jngster Zeit hat ferner vor Anderen Crookes die Frage von

der materiellen Verwandtschaft der Elemente wieder angeregt mit

seiner Genesis der Elemente" (Braunschweig 1888). Crookes spricht

ebenfalls von einer Urmaterie, die er Protyl nennt, aus welcher durch

allmhliche Kondensation alle Elemente hervorgegangen seien; eine

Anschauung, welche er berdies durch gewisse spektralanalytische

Beobachtungen zu begrnden versucht hat.

Oscar Schulz (Erlangen).

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

Gesellschaft
zur Befrderung der gesamten Naturwissenschaften zu Marburg.

(Schluss.)

Die kontraktilen Behlter.

Den Prozess der Entleerung und Wiederfllung der kontraktilen Behlter

oder Vakuolen" unserer Erdamben habe ich zuerst im Jahre 1866 beobachtet

und genau beschrieben. Es scheint, dass derselbe in gleicher oder hnlicher

Weise bei allen Amben, vielleicht auch bei anderen, kontraktile Behlter

fhrenden Rhizopoden verluft: Wenn ein Flssigkeitsraum eine gewisse zur

Kontraktion ihn befhigende Gre und Spannung erreicht hat, rckt er an
die Peripherie des Krpers bis dicht unter die Oberflche, diese

oft nach auen hervorwlbend. Gleich nach der dann bald und zwar von

innen nach auen erfolgenden Kontraktion und Entleerung der Flssigkeit des

Behlters taucht an derselben Stelle oder in ihrer unmittelbaren
Nhe eine groe Anzahl uerst kleiner, anfangs, selbst bei starker

Vergrerung, kaum erkennbarer oder punktfrmig erscheinender Blschen
auf, die aber, schnell ineinanderspringend, grere Blschen bilden. Durch

weiteres und nun zgerndes, oft erst bei zuflliger Begegnung und Berhrung
in dem strmenden Entoplasma eintretendes Zusammenflieen entstehen einige

grere Blasen, die sich in der Regel schlielich zu einem groen, aufs Neue
sich kontrahierenden Flssigkeitsbehlter vereinigen.
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In welcher Richtung aber erfolgt die Entleerung der Flssigkeit, nach

auen, wie es nun fr die kontraktilen Behlter der Infusorien angenommen

wird, oder nach innen? Die Lsung dieser Frage, von der ja das Urteil

ber das eigentliche Wesen und die Bedeutung der merkwrdigen Erscheinung
zunchst abhngt, ist mit groen Schwierigkeiten verknpft, greren als sie

sich bei den Infusorien entgegenstellen, da die kontraktilen Behlter der

Amben nicht, wie bei jenen, rtlich fixiert sind, sondern mit dem strmenden

Plasma durch den Krper wandern und so in ihrer Stelle, Lage, Form, sowie

in ihren Kontraktions-Intervallen, mannigfachem Wechsel unterworfen sind.

Nach vielfltigen Beobachtungen und Versuchen bin ich stets wieder zu

dem Ergebnis gekommen, dass die Flssigkeit der kontraktilen Be-
hlter unserer Erdamben nicht nach auen, sondern nach innen
entleert wird und dass vornehmlich aus der durch den Behlter
entleerten Flssigkeit sogleich die primitiven kleinen Bl schen
wieder erstehen und allmhlich zusammenschlieend den neuen
kontraktilen Behlter bilden.

Was ich bisher inbetreff der die Entleerung und Wiederfllung der kon-

traktilen Behlter bei den Erdamben begleitenden Erscheinungen wiederholt

habe beobachten knnen, ist im Wesentlichen folgendes: Wenn durch das er-

whnte Zusammenflieen ein grerer, prall gefllter und aus dem Innern

blasenartig hervortretender Flssigkeitsraum entstanden ist, sieht man, wie

ich dieses bereits in meiner ersten Abhandlung geschildert habe, dass dieser

nur zgernd den Bewegungen des Entoplasmas folgt, einerseits behindert und

zurckgehalten durch die fr seinen Umfang engen Strombahnen des Plasmas,

anderseits aber als ob er durch irgend eine bewegende Ursache in das Ento-

plasma und gegen die Peripherie des Krpers hingedrngt oder von ihr an-

gezogen wrde. Bald ist er hier fixiert, und wenn dieses in einer Seitenlage

erfolgt ist, sieht man deutlich, wie er nur durch einen kleinen Zwischenraum

von der ueren Cuticula getrennt ist. Zuweilen beobachtet man nun ein

seltsames Schauspiel : Die vorher kugelige Blase zieht sich zu einer birnen-

frmigen aus, indem sie sich nach auen gegen die Cuticula zuspitzt, als ob

zwischen ihr und der Oberflche der Ambe eine Attraktion bestnde. Dann

nimmt sie wieder ihre kugelige Gestalt an und liegt nun fast unmittelbar der

Innenflche der Cuticula an, hier einige Zeit bald lnger, bald krzer, je

nach der Art oder der Beobachtungsweise unter Deckglas oder frei in voller

Ausdehnung, oft die Oberflche hervorwlbend, verharrend. Dann erfolgt die

Kontraktion, und zwar stets von innen nach auen gegen die Cuti-

cula. Am Ende des Kollapsus sieht man zuweilen noch einen halbmond-

frmigen Spalt, der mit seiner Konvexitt gegen die Cuticula gerichtet ist und

der entweder auch noch verschwindet oder in einen, in seltenen Fllen zwei

an den beiden Enden des Spaltes auftauchende, anscheinend ganz dicht unter

der Oberflche liegende und scharf umschriebene vakuolenartige Rume ber-

geht, wie es scheint, ein Rest des nicht vollstndig kontrahierten Behlters.

Doch kann die Entleerung auch eine vollstndige sein.

Im ersteren Falle bildet der zurckgebliebene Rest nun gewissermaen
die Stammblase fr den neu entstehenden Behlter. Zunchst aber rckt die-

selbe wieder von der Oberflche zurck in das Entoplasma und nun sieht man

bald in ihrem Umkreise oder in der nchsten Nachbarschaft minimale Blschen

zahlreich auftauchen, die schnell in einander rliei3en und, grer geworden,

von der Stammblase aufgenommen werden. Je lnger dieses Spiel dauert und

je mehr infolge davon die Blasen wachsen, um so langsamer und zgernder
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erfolgt der Zusammenfluss, zumal nun auch hufig ein Teil derselben durch

die Plasmastrmung von dem Orte ihrer Entstehung entfhrt wird, um sich

gelegentlich bei Begegnungen zu verbinden und so allmhlich den zur Kon-

traktion sich eignenden Behlter wieder herzustellen.

So sehr man auch bei diesen und hnlichen Beobachtungen den Eindruck

gewinnt, als ob der stets von innen nach auen gegen die uere Cuticula

des Krpers zusammenfallende Behlter seinen Inhalt nach auen entleeren

msste, so habe ich mich doch nicht durch die direkte Beobachtung davon

berzeugen knnen, da ich, selbst bei der gnstigsten Lagerung des Objektes,
nie mit Bestimmtheit eine Oeffnung an der Oberflche resp. in der Cuticula

habe erkennen knnen, ebensowenig bei der frher schon erwhnten Lagerung
des sich kontrahierenden Behlters nach oben. Man erkennt in diesem Falle

zunchst klar und deutlich, die nach oben gerichtete Wlbung des Behlters

berblickend, dass, wie ja auch bei der wechselnden Lage desselben fast selbst-

verstndlich ist, eine vorgebildete Oeffnung sicher nicht vorhanden
ist, glaubt aber zuweilen, gleich nach der Entleerung eine kleine,
scharf umschriebene, runde Stelle, die den Eindruck einer

Oeffnung macht, wahrzunehmen. Ich habe aber fast stets bei genauer

Prfung durch irgend welche Merkmale geglaubt deutlich erkennen zu knnen,
dass diese runde Stelle unter der Oberflche resp. unter der Cuticula

liegt und meistens nicht nach der Entleerung verschwindet, sondern bleibt

und, wieder in das Entoplasma zurckweichend, als die oben erwhnte kleine

Stammblase fr die Neubildung des Behlters erscheint, somit keine Entleerungs-

ffnung in der Haut, sondern eine bei der Kontraktion des Behlters zurck-

gebliebene Vakuole darstellt.

Wenn ich hiernach auf Grund der direkten Beobachtung eine Ent-

leerung der kontraktilen Behlter nach auen bei den Erdamben nicht anzu-

nehmen vermag, so bestimmen mich auch noch andere diese Organismen und
ihre kontraktilen Behlter betreffende Wahrnehmungen und die hierauf ge-

grndeten Erwgungen, eine Entleerung nach auen zu bezweifeln.

Die kontraktilen Behlter haben bei den Erdamben im Allgemeinen eine

auergewhnliche Gre, bei den kleinern Formen oft bis zu ein Drittteil oder

Vierteil des ganzen Krpervolumens erreichend und erlangen nach ihrer Ent-

leerung in verhltnismig kurzer Zeit
') durch den mehrfach erwhnten Zu-

sammenfluss ihre frhere Ausdehnung.
Wenn nun in der That eine Entleerung nach auen bestnde, so wrde

auf diesem Wege in kurzer Zeit, vielleicht im Verlauf einer Stunde, so viel

Flssigkeit aus dem Krper entleert werden, als das ganze Volumen desselben

betrgt.
Betrachten wir nun die Flssigkeitsquellen im Krper fr solche verhltnis-

mig enormen Entleerungen, so sind dieselben anscheinend die denkbar ge-

ringsten. Das Ektoplasma enthlt keine, wenigstens keine sichtbar -vakuolr

abgelagerte Flssigkeit, das Entoplasma enthlt hufig eine grere oder ge-

ringere Anzahl von in ihm unregelmig verbreiteter und mit Flssigkeit

1) Ich bin vorlufig auer Stande, auch nur anuhernd ein Zeitma fr
die Entleerungs- Intervallen anzugeben, da dasselbe nicht blo bei den Arten,
sondern auch innerhalb einer und derselben Art, ja bei den einzelnen Individuen

je nach den ueren Bedingungen, unter denen die Beobachtung stattfindet,

mannigfachem Wechsel unterworfen ist. Zuweilen erfolgt eine neue Entleerung
schon nach einigen Minuten, zuweilen kann man eine halbe Stunde und lnger
darauf harren, namentlich bei Beobachtungen unter dem Deckglase.
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erfllter Vakuolen, die aber nicht wohl als eine Quelle zur Bildung des neuen

kontraktilen Behlters angesehen werden knnen, da dieser aus einer offenbar

diffus in der Umgebung der Entleerungssttte auftretenden Flssigkeit, die

dann erst in punktfrmigen, ineinanderflieenden Blschen sichtbar wird, sich

zusammensetzt, und zwar sehr schnell nach der Entleerung. Die Vakuolen

mssten somit, wie man anzunehmen wohl gentigt wre, in dem Falle ihrer

Beteiligung an dem Fllungsprozess, sofort nach der Kontraktion des Behlters

sich als solche auflsen und gegen die Entleerungssttte hinstrmen.
Dass dem nicht so sein kann, erweist uns schon die Beobachtung, dass der

Entleerungs- und Fllungsprozess keine Aenderung erleidet, wenn gar keine

Vakuolen im Entoplasma wahrgenommen werden knnen und anderseits, dass

diese, wenn sie vorhanden sind, bei der Entstehung der punktfrmigen Blschen

an der Entleerungssttte unverndert bleiben.

Das weichflssige den Innenraum durchstrmende und die Kerne, Granula,

Vakuolen und sonstige Gegenstnde umschlieende Entoplasma ist ohne Zweifel

mit Flssigkeit reichlich durchtrnkt, aber diese weiche Konsistenz bildet den

eigentlichen Charakter des Entoplasmas und erleidet auch, wie die Beobach-

tung lehrt, keine sichtbare Aenderung. Die hier diffundierte Flssigkeit knnte

somit nur dann ausgeschieden und als Material zum Aufbau des neuen kon-

traktilen Behlters verwandt werden, wenn sie ununterbrochen von auen wieder

ersetzt wrde. Eine Mundffnung, die den ciliaten Infusorien zur bestndigen

Zufuhr von Wasser in das Entoplasma und mglicherweise zur Speisung ihrer

kontraktilen Behlter dient, fehlt unseren Erdamben, so dass also, abgesehen

von dem mit der Nahrung zeitweise aufgenommenen Wasser, solches nur auf

dem Wege der Transfusion durch die Haut und das Entoplasma in den Krper

gelangen kann Eine solche verhltnismig enorme Wasser-Transfusion durch

die Haut und das zhfeste Ektoplasma, wie sie zur Erklrung der fraglichen

Erscheinung erforderlich wre, msste indessen, wenn schon a priori hchst

unwahrscheinlich, erst nachgewiesen werden und wre berhaupt doch nur

mglich, wenn die in Rede stehenden Organismen in feuchten Medien resp. im

Wasser lebten und das fhrt mich auf einen Hauptgrund, der mir gegen eine

Entleerung der kontraktilen Behlter nach auen zu sprechen scheint, nmlich

das Vorkommen und die Lebensweise unserer Amben in der Erde, unter

dnnen Moos-, Flechten- und sonstigen Pflanzenrasen, die an Felsen, Mauern,

Bumen, auf Hausdchern etc., also an Oertlichkeiten wachsen, die der Wasser-

entziehung resp. Austrocknung durch Sonne und Luft in besonderem Mae
ausgesetzt und diesen auch thatschlich unterworfen sind. Wochen knnen

vergehen, ohne dass ihnen auf einem anderen Wege als durch die Luft Feuch-

tigkeit zugefhrt wird. Und doch ist ihre Lebensthtigkeit, wenigstens soweit

hierber die Beobachtung Einsicht gewhrt, nicht unterbrochen.

Wenn man die Amben, direkt dem trockenen Sande entnommen, unter-

sucht, so sieht man alsbald den prall gefllten kontraktilen Behlter und alle

die Lebenserscheinungen, die man sonst an ihnen wahrzunehmen pflegt. Wrde
aber das Fortleben des Protoplasmas, insbesondere des weichflssigen Ento-

plasmas mglich sein, ohne dass ihm ein gewisser Grad von Feuchtigkeit er-

halten bliebe oder solche von auen zugefhrt wrde? Eine Encystierung als

Schutzvorrichtung gegen Austrocknung habe ich bei meinen hufigen und viel-

seitigen Untersuchungen der Erdamben niemals beobachtet, so dass ich das

Vorkommen einer solchen glaube ausschlieen zu drfen. Ein Schutz gegen

Austrocknen des Entoplasmas wird aber, wie ich nicht zweifele, in gewissem
Mae durch die uere Haut und das zhfeste Ektoplasma geboten. Derselbe
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wrde aber nicht hinreichen, wenn auerdem die im Entoplasma befindliche

Flssigkeit zeitweise durch den kontraktilen Behlter und zwar in den den

Dimensionen des Behlters entsprechenden ansehnlichen Quantitten entleert

wrde. Ich glaube somit, um diese Gedankenreihe vorlufig nicht weiter aus-

zufhren, in Rcksicht auf die Ergebnisse der frher errterten direkten Be-

obachtungen und die hieran angeschlosseneu und ebenfalls auf besondere Lebens-

erscheinungen der fraglichen Organismen gegrndete Erwgungen, vorlufig,
dass die kontraktilen Behlter der Erdambeu nicht nach auen sondern
nach innen sich entleeren, indem sie ihren Inhalt dem Entoplasma, dem
sie ihn entnommen, wieder zufhren.

Hiernach kann ich natrlich diese Bildungen auch nicht als Exkretions-

Apparate ansehen, sondern halte sie in erster Linie fr Respirations- und
Zirkulations-Apparate: Der kontraktile Raum rckt, nachdem sich in

ihm die in dem Entoplasma verteilte Flssigkeit wieder gesammelt hat, an die

Oberflche des Krpers, woselbst durch Vermittelung der Cuticula die Respira-
tion resp. der Gasaustausch bewirkt wird, entweder direkt in der Luft oder

im Wasser, je nach den wechselnden Zustnden, denen die Ambe durch ihre

Lebensweise ausgesetzt ist. Die nun von Neuem sauerstoffreiche Flssigkeit
wird alsdann durch Collapsus des Behlters unter der Haut entleert und dem

Entoplasma zugefhrt, anfangs diffus, dann in Trpfchen auftretend, die in der

bekannten Weise allmhlich wieder zu einem kontraktilen Behlter sich ver-

einigen.

Neben der Atmung und Ernhrung dienen aber, wie aus den obigen Dar-

legungen schon hervorgeht, die verhltnismig ansehnlichen kontraktilen Be-
hlter der Erdamben, meiner Meinung nach, auch als Vorratsbehlter
von Flssigkeit zum Schutze gegen Austrocknung des Proto-
plasmas, wenn, wie das durch die Lebensweise dieser Organismen hufig
bedingt ist, ein Mangel an Zufluss von uerer Feuchtigkeit eintritt.

Ich habe geglaubt, in dem Obigen meine auf Beobachtung und Erwgung
gesttzte Ansicht ber die Bedeutung der kontraktilen Behlter der Amben,
die von der rcksichtlich der Infusorien jetzt im Allgemeinen herrschenden

abweicht, aussprechen zu mssen, mchte aber daran erinnern, dass die Er-

kenntnis des eigentlichen Wesens der kontraktilen Behlter der Protozoen, wie
die Geschichte der vielfltigen, zum Teil einander widersprechenden Ergebnisse

sorgfltigster Forschung lehrt, zu den schwierigsten Problemen gehrt, die

diese Tierwelt uns bieten, und gleichzeitig nochmals betonen, dass die Schwierig-
keit bei den Amben, den Infusorien gegenber, noch erheblich gewachsen ist.

Ich kann deshalb das erlangte Ergebnis meiner Bemhung auch nur als ein

vorlufiges Ansehen, in der Hoffnung, dass weitere Untersuchung grere
Sicherheit bringen mge.

Die Arten der Erdamben.

In meiner ersten Abhandlung vom Jahre 1866 habe ich vier ver-
schiedene einkernige Erdamben beschrieben, nmlich:

1) Amoeba terricola; 2) A. brevipes; 3) A. granifera und 4) A. gracilis;
auerdem in einer Anmerkung (S. 319) derselben Abhandlung einer greren,
ebenfalls einkernigen Ambe Erwhnung gethan, die sich durch einen

anderen Nukleus von A. terricola unterschied und endlich im Text (S. 314)
eine mehrkernige Form charakterisiert, die ich aber damals in genetischen

Zusammenhang mit der einkernigen A. terricola glaubte stellen zu mssen,
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indem ich die Kerne als Keimkrner, hervorgegangen aus dem groen Kern

der A. terricola, betrachtete. Im Jahre 1888 (Studien ber Protozoen") habe

icli den mehrkernigen Erdamben genauere Beobachtung gewidmet und unter

ihnen zwei Formen unterschieden, nmlich solche mit greren Nuklei und

einer diesen entsprechenden greren Anzahl von Nukleoli und solche,

deren kleinere Nuklei blo einen oder wenige Nukleoli tragen; aber

auch rcksichtlich dieser Formen glaubte ich noch an der Annahme einer

durch die Fortpflanzung bedingten Verbindung, sowohl der beiden mehrkernigen
untereinander als dieser mit der einkernigen A. terricola festhalten zu mssen.

Eine nochmalige genaue Revision der frher beobachteten Formen an der

Hand eines neuen und ziemlich reichen Materiales hat zur sicheren Unter-

scheidung von fnf Arten der Erdamben gefhrt, drei einkernigen
und zwei mehr kern igen. Rcksichtlich der frher aufgefhrten Arten

glaube ich mich berzeugt zu haben, dass Amoeba brevipes" nicht zur Gattung

Amoeba, sondern Amphizonella gehrt, wahrscheinlich eine Jugendform von

Amphisonella violacea 1

). Die beiden anderen als A. granifera und A. gracilis

beschriebenen Formen muss ich ebenfalls fr Jugendstadien derjenigen Ambe
halten, deren ich, wie oben bereits angefhrt, in einer Anmerkung in Ver-

bindung mit A. terricola Erwhnung gethan. Ich habe dieselben mit der unten

als Amoeba sphaeronucleosus charakterisierten Art vereinigt. Endlich habe ich

geglaubt auf die lange festgehaltene Annahme einer genetischen Verbindung
zwischen der einkernigen Amoeba terricola und den mehrkernigen Erdamben
und dieser untereinander vorlufig verzichten zu mssen, einerseits wegen der

morphologischen Unterschiede und anderseits, weil es mir trotz vielfltiger Ver-

suche nicht gelungen ist, einen solchen Zusammenhang nachweisen zu knnen.

Einkernige Erdamben.
1. Amoeba terricola Gr.

Ich habe diese am hufigsten vorkommende und am weitesten verbreitete

Erdambe in meiner ersten Abhandlung ausfhrlich beschrieben und, indem

ich die wesentlichen Charaktere zusammenfasse, nur wenig Neues hinzuzufgen.
Der Krper hat in den greren Exemplaren einen Durchmesser von

0,3 0,35 mm und erscheint durch seine nach auen hervorgestreckten, glas-

artigen und mannigfach, meistens kegel- und kolbenfrmig oder konisch ge-

stalteten Fortstze auf den ersten Blick bei schwacher Vergrerung ohne

Deckglasdruck einem hckerigen Sandkorn hnlich, zumal die Formvernde-

rungen in diesem Zustande sehr trge, fast unmerklich erfolgen. Bemerkenswert

fr die Erkennung bei der ersten Begegnung und Sonderung von anderen

Amben ist eine gelbe oder gelbbraune, in kleineren Ballen und Krnern
im Entoplasma verteilte und durch das glasartige Ektoplasma mehr oder minder

scharf hervortretende Frbung. Sie ist, wie es scheint, durch Nahrungs-

produkte bedingt und an diese gebunden und bildet insofern einen wesentlich

differenzierenden Charakter dieser Art, als sie fast niemals ganz fehlt, whrend
sie den brigen Amben, abgesehen von durch andere Einschlsse erzeugten

hnlichen Frbungen, nicht zukommt. Der Nukleus ist verhltnism gro,
stets mehr oder minder lnglich - oval und von einer ziemlich breiten hyalinen

Kapsel umschlossen. Die Innenwand ist von einer unregelmigen, hier oder

1) Auch der in derselben Abhandlung als Amphizonella digitata beschriebene

Rhizopode gehrt, wie ich nicht zweifle, in den Formenkreis der Amphizonella
violacea.
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dort nach innen ausgebuchteten ,
zuweilen auch unterbrochenen Chromatin-

Scliicht ausgekleidet, die in kleinen resp. jugendlichen Formen homogen er-

scheint, dann eine wolkige und schlieijllch eine Zerklftung in Krnern (Nukleoli)

erkennen lsst. Die Nukleoli treten aber niemals so deutlich und gegeneinander

abgegrenzt hervor als bei der folgenden Art. Der Innenraum ist mit Kernsaft

erfllt und enthlt, namentlich bei den greren Formen, hufig einzelne von

der Wandungsschicht abgelste, ebenfalls in Nukleoli zerklftete Chrornatin-

brocken. Bei sehr groen Amben fand ich an den, entsprechend ebenfalls

groen Kernen ein paar Mal eine an einem Ende der Letzteren angefgte

Nebeukapsel, ganz erfllt mit groen Chromatinkrnern
,

die diejenigen des

Nukleus selbst hnlich waren (Sporenbehlter?).

2. Amoeba similis nov. spec.

Ich kenne diese Ambe schon lange, habe sie aber frher stets mit

A. terricola fr identisch gehalten, mit der sie in der That sehr viel Aehnlich-

keit hat, namentlich rcksichtlich des vornehmsten systematischen Charakters,

des Nukleus. Nichtsdestoweniger bin ich zu der festen Ueberzeugung gelangt,

dass sie eine gute und insbesondere von A. terricola deutlich sich abhebende

Art darstellt. Sie erreicht nicht die Gre von A. terricola, sondern
bleibt^

namentlich in den mittelgroen Formen, etwa ein Drittteil oder noch mehr

hinter derselben zurck. Niemals zeigt sie die fr jene, wie eben hervorge-

hoben, sehr charakteristische gelbe und braune Frbung im Entoplasma, sondern

ist in der Regel farblos resp. weilich, abgesehen von durch frisch aufgenom-
mene Nahrung und sonstige Einschsse bedingte Frbung, die aber leicht von

der der A. terricola zukommenden zu unterscheiden ist. Der hauptschlich

differenzierende Charakter, wodurch man sie bei einiger Erfahrung sofort er-

kennen und von der andern sondern kann, liegt in dem verschiedenen Nukleus

Beider. Derselbe ist bei A. similis ebenfalls oval, aber krzer und breiter als

bei A. terricola, mit mehr abgerundeten Enden, von einer gleichfalls hyalinen

breiten Kapsel umgeben. Die Chromatin-Schicht der Innenwand ist breiter,

unregelmig nach innen vorspringend und von vorneherein
deutlich i n Nukleolus-artigen Krpern differenziert, die um so

schrfer und mehr gegeneinander abgegrenzt hervortreten, je grer die Indi-

viduen sind.

A. similis kommt unter denselben Verhltnissen wie A. terricola und mit

dieser gemeinschaftlich vor, aber im Allgemeinen seltener.

3. Amoeba sphaeronucleosus.

Mit dieser Art vereinige ich, wie ich bereits oben erwhnt, die in meiner

ersten Abhandlung (S. 599 Anin. 1) kurz charakterisierte, aber nicht benannte

Ambe und dann die ebenda unter dem Namen Amoeba granifera und A. gracilis

beschriebenen Formen, die ich fr Jugendzustnde der vorliegenden Art glaube

halten zu mssen. A. sphaeronucleosus ist im Allgemeinen bedeutend kleiner

als A. terricola und A. similis, kaum die Hlfte der Gre der letzteren er-

reichend. Sie ist in der Regel vllig farblos und charakterisiert durch ihren,

vou dem der beiden anderen wesentlich verschiedenen Nukleus. Derselbe

ist meist kugelig, in seltenen Fllen und dann bei den greren Formen

etwas oval. Die Kernkapsel erreicht niemals die Breite, wie bei den vorher-

gehenden, sondern stellt eine mehr oder minder starke Membran dar. Der

Innenraum enthlt im einfachsten Falle einen einzelnen groen, sphri-
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sehen Nukleolus, stark chromatisch und einige kleine Vakuolen tragend.

In weiterer Entwicklung treten neben dem einen Nukleolus eine grere
Anzahl kleinerer Kugeln auf, offenbar Teilsprsslinge des groen, die

auch unter sich wieder durch Teilung sich vermehren, so dass schlielich der

Nukleus mit vielen greren und kleineren, oft minimalen Kugeln erfllt ist.

A^orkommen wie bei den vorhergehenden, aber im Allgemeinen seltener.

Mehrkernige Erdamben.
4. Amoeba fibrillosa nov. spec.

Ich whle fr diese Ambe den vorstehenden Namen, weil ich bei ihr

zuerst die Faserstruktur des Ektoplasmas mit voller Deutlichkeit sah und diese

auch bei keiner anderen Ambe so leicht und klar zur Anschauung gelangt,

als bei ihr. Sie wetteifert in der Gre mit A. terricola, unterscheidet sich

aber von dieser durch den Mangel der jener zukommenden Frbung. Sie ist

meistens vllig farblos oder zeigt zuweilen im Innern einen leichten Hauch
einer diffusen gelblichen Frbung. Auch ihre Bewegungen und die

Art und Weise der Ausbreitung des Krpers und damit zusammenhngend die

uere Gestalt, sind im Allgemeinen anders als bei A. terricola, aber leichter

dem erfahrenen Blick kenntlich, als definierbar: Whrend Amoeba terricola

durch die nach auen starrenden unregelmig -kegelfrmigen Fortstze eine

wie frher schon erwhnte, hckerige Krperform zeigt und, sich bewegend, in

breitem Plasmastrom vorwrts strebt, ist A. fibrillosa mehr flchenhaft in lappen-

frinigen Fortstzen ausgedehnt.
Die Kerne sind sehr zahlreich, in den kleineren Formen 2050, in

den grern bis 100 und darber. Sie sind in der Regel rund, zuweilen leicht

oval und enthalten meist einen greren Nukleolus, der fast stets ein

kleines kornartiges Zentrum (Vakuole?) erkennen lsst. Entweder ist er der

einzige, oder es finden sich auer ihm noch ein oder zwei gleich groe
oder einige kleinere, offenbar Teilprodukte des primitiven greren
Nukleolus, da man hufig sich vollziehende oder mehr oder minder vollzogene

Teilungen vorfindet. Amoeba fibrillosa gehrt zu den seltenen Erscheinungen,

nach der man oft lange vergeblich suchen kann, bis sie pltzlich an irgend

einer Lokalitt hufiger auftritt, ohne dass ich meinerseits bisher im Stande

wre, eine Eigenheit ihres Vorkommens und ihrer Lebensweise den brigen

Erdamben gegenber hervorheben zu knnen.

5. Amoeba alba nov. spec.

Diese Ambe ist der vorhergehenden in Bezug auf Gre, Aussehen,

Bewegung etc. zum Verwechseln hnlich, unterscheidet sich aber von dieser

durch die anderen Kerne. Dieselben sind ebenfalls sehr zahlreich, aber

grer, meist oval und tragen stets eine grere Anzahl, bis 10, ja 20

kleinere Nukleoli, die, wie die Untersuchung lehrt, durch Teilung entstanden

sind, da man auch hier die mannigfachsten Teilungsstadien findet. Im Innern

eines jeden stark chromatischeu Nukleolus findet sich ebenfalls ein kleines

kornartiges Zentrum (Vakuole?). Auch in ihrem Vorkommen stimmt A. alba

im Allgemeinen mit der vorhergehenden Art berein.
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