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solche Gerche; durch die sie zu ihren gewhnlichen Nahrungsquellcn

geleitet werden. Die brigen kurzrsseligen Blumengste werden

durch die lichtstrkereu weien und gelben Blumenfarben auffallend

strker angelockt^ als durch die lichtschwcheren roten, violetten und

blauen, wogegen die langrsseligen (unter den Dipteren z. B. die lang-

rsseligsten Syrphiden: Volucella, Rhingea und die Bombyliden) wie

an Rssellnge so auch in ihrer Unterscheidungsfhigkeit fr Blumen-

farben fortgeschritten sind und daher vielfach gerade die von der

Concurrenz der kurzrsseligen am meisten verschont bleibenden roten,

violetten und blauen Blumen bevorzugen. Dem entsprechend sind in

den verschiedendsten Familien (z, B. Liliaceen, Ranunculaceen, Caryo-

phylleen, Gentianeen) die ursprnglichsten offenen Blumen mit allge-

mein zugnglichem Honig gelb oder wei gefrbt, und erst mit der

Anpassung der Blumen an langrsseligere Gste pflegen auch rote,

violette oder blaue Blumen zur Ausprgung zu gelangen. Dem ent-

sprechend ist ferner die hochalpine Region, in der ein Reichtum an

Dipteren, besonders Museiden stark hervortritt, auch durch massen-

haftes Auftreten weiblumiger Alpineen, weier und gelblicher Saxi-

fragen ausgezeichnet.

Die Alpenblumen variiren in Bezug auf Farbe, Gre, Zahl der

Bltenteile, Stellung und Gestalt der ganzen Blumen und ihrer Teile,

endlich in Bezug auf die Entwickelungsreihenfolge und Verteilung der

Geschlechter und Sicherung der Kreuzung bei eintretendem, der Er-

mglichung spontaner Selbstbefruchtung bei ausbleibendem Insekten-

besuch, wie durch zahlreiche Beispiele belegt wird, noch jetzt in dem

Grade, dass eine von jeher stattfindende gleiche Variabilitt sie be-

fhigen musste, nicht zu pltzlichen Vernderungen der Lebensbe-

dingungen sich immer von neuem anzupassen, so sich immer wei-

ter zu differenziren und im Laufe ungemessener Zeitrume aus einigen

wenigen einfachen ursprnglichen Blumenformen zu der erstaunlichen

Mannigfaltigkeit zu entwickeln, die uns heute vorliegt.

Hermann Mller (Lippstadt).

E. Schulze (Zrich), lieber den Eiweissurasatz im Pflanzen-

organismus.

(Landwirthscbaftl. Jahrbcher Bd. IX p, 689.)

Wenn ber die Entstehung und Umwandlung der Kohlehydrate,
namentlich des ersten sichtbaren Assimilationsproductes ,

der Strke,

einige Klarheit vorhanden ist, so mangelt dieselbe in Bezug auf die

Eiweistoflfe. Der Verf. vorliegenden Aufsatzes hat in demselben seine

frher ber denselben Gegenstand publicirten Arbeiten (Vgl. Landw.

Jahrb. 1876, 1877, 1878) mit durch neue Versuche erhaltenen Ergeb-

nissen zusammengefasst.
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In den Keimpflanzen des Krbis, der Lupine und der Sojabohne
entsteht ein Gemenge verschiedener Producte der Eiweizersetznng
und zwar finden sich hier dieselben Krper, welche bei Zersetzung
des isolirten Eiweies durch Alkalien und Suren entstehen: Leucin,

Tyrosin, Glutamin, Asparagin. Die nach einer in der Arbeit nachzu-

sehenden Methode aus Lupinenkeimlingen gewonnenen Substanzen waren
ein Gemenge dieser Amidverbindungen und einer dem Schtzen-
berg er 'sehen Tyroleucin hnlichen Amidosure. Letztere Substanz

wurde neben Asparagin in grerer, Tyrosin in ganz geringer Menge
erhalten. Alle diese Krper mssen beim Keimungsprocess entstehen,

denn sie konnten aus ungekeimten Lupinensamen nicht abgeschieden

werden, wie denn berhaupt in ungekeimten Samen hchstens Spuren

amidartiger Substanzen vorkommen.

"Wenn nun schon die Amidverbindungen mit den Produeten, welche

das aus dem Organismus isolirte Eiwei liefert, identisch sind, so ist

doch das Mengenverhltniss, in welchem sie bei der Keimung entstehen,

ein anderes. Whrend nach den Angaben von Hab ermann, Ritt-

hausen, Schtzenb erger, Hlasiwetz in grter Menge Leucin

bei der Eiweizersetzung auftritt, findet sich dieser Krper in Keimen
nur in geringer Menge. Andererseits tritt das Asparagin, welches

bei knstlicher Zersetzung der Eiweistoffe in ziemlich geringer Quan-
titt erhalten wird, in den Keimlingen in grerer Menge auf.

lieber die Bedeutung des Asparagins hat Pfeffer eine Hypothese

aufgestellt. Nach derselben vermittelt das Asparagin die Transloca-

tion der Reserveeiweistoffe, indem es wieder zu Eiwei regenerirt

wird: Wie Glycose Baumaterial fr die Zellhaut ist, so ist das As-

paragin Baumaterial fr die stickstoffhaltigen, zumeist wohl eiwei-

artigen Stoffe".

Die Basis fr diese Annahme sind Pfeffer 's Untersuchungen
von Lupinenkeimlingen : In der keimenden Lupine tritt Asparagin auf

im parenchymatischen Gewebe der Rinde, des Markes, in manchen
Zellen in groer Menge. Bei normaler Entwicklung verschwindet das

Asparagin, wird aber die Pflanze im Dunkeln oder in kohlensure-

freier Atmosphre kultivirt, dann bleibt das Asparagin in reichlicher

Menge erhalten. Dieses Verhalten ist dadurch bedingt^ dass Asparagin
an Kohlenstoff procentisch rmer ist als die Eiweistoflfe

,
und also

Kohlenstoff aufnehmen muss, wemi wieder Eiweistoflfe entstehen sollen.

Das ist aber nur unter gleichzeitiger Zersetzung organischer Substanz

mglich; fehlt letztere, so ist die Regeneration des Asparagins
zu Eiweistoffen unmglich, ein Fall, der nach Verbrauch des stickstoff-

freien Reservematerials sowohl im Dunkeln, als auch ini Licht dann

eintritt, wenn die Bltter in kohlensurefreier Atmosphre nicht assi-

miliren knnen. Wird aber unter normalen Verhltnissen von den

chlorophyllhaltigen Organen organische Substanz aus Kohlensure und
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Wasser producirt, so wird auch biemit das Material geschaffen, auf

dessen Kosten ans Asparagin Eiweistoffe entstehen knnen.

Durch Untersuchungen von Borodin wurde ermittelt, dass auch in

grnen Pflanzenteilen Asparagin sich findet, dass dasselbe also nicht

nur als Zwischenproduct bei der Translocation des Reserveeiweies

auftritt. Borodin glaubt, dass berhaupt ein abwechselnder Zerfall

und eine Regeneration des Eiweies im Pflanzenkrper stattfinde und

dass bei diesem Zerfall Asparagin sich bilde.

Schulze wiederholte und ergnzte die Versuche beider Forscher

und suchte namentlich die quantitativen Verhltnisse der Zersetzungs-

producte festzustellen. In Bezug auf die theoretischen Anschauungen

besttigen die Untersuchungen die Hypothesen Pfeffer's und Boro-
d i n 's im Wesentlichen, wenngleich der Verf. nicht unbedingt dieselben

annimmt und noch manche Frage aufwirft.

Wie kommt es z. B., dass einzelne der Stoffe in verhltniss-

mig groer Menge gegen andere auftreten?

Wenn die gefundenen Amidverbindungen Zersetzungsprodukte des

pflanzlichen Eiweies sind, so ist ihr Mengenverhltniss jedenfalls

durch die Constitution desselben bedingt. Eine geringe Schwankung
kann durch wechselnde Bedingungen bei der Keimung hervorgerufen

werden, allein die Zahlenverhltnisse sind abgesehen von dieser Schwank-

ung sehr wechselnde. Man muss aber wohl mit Pfeffer annehmen,
dass die Pflanze die Eiweizersetzungsproducte wieder verbraucht und

dadurch wrde schon das constante Verhltniss gestrt werden. Wenn
Leucin und andere Teilproducte leichter assimilirt werden als As-

paragin, so wird dies in grter Menge zurckbleiben. Es mssten
aber immerhin dann die Eiweikrper der Lupinenkeimlinge Asparagin
als hauptschlichen nheren Bestaudtheil besitzen. Dies scheint aber

aus Ritthausen 's Arbeiten nicht hervorzugehen: bei der knstlichen

Zersetzung des Conglutins der Lupine entsteht Asparagin in gering-

ster Menge.
Verf. glaubt daher annehmen zu mssen, dass das Asparagin nicht

smmtlich direct vom Zerfall des Reserveeiweies abstammen, sondern,

das in den wachsenden Theilen der Keimlinge abwechselnd Neubil-

dung und Zersetzung der Eiweikrper stattfinde und dass ein Theil

des Asparagins aus Eiweikrpern entstehe, welche aus den Cotyle-

donen in die brigen Pflanzeuteile abflieen.

Dass peptonisirende Fermente, wie sie von G o r u p in Wicken ge-

funden wurden bei der Zersetzung der Eiweikrper im Organismus
eine Rolle spielen, glaubt Verf. bezweifeln zu mssen, da durch Ein-

mischung der isolirten Fermente auf Eiwei keine krystallisirten Spal-

tungsproducte erhalten werden.

Pfeffer's Hypothese, dass zur Regeneration des Eiweies aus

Asparagin Kohlehydrate notwendig seien, ist wohl dadurch sehr wahr-
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sclieinlich gemacht, dass bei Ziiftthrimg von solchen das Asparagin
versch^vindet.

Verf. findet aber einige widersprechende Tatsachen. In Lnpinen-

keimlingen mehrte sich auch dann der Asparagingehalt, wenn stick-

stofffreie Stoffe vorhanden waren. Ferner wird bei Anwesenheit

mancher Kohlehydrate, wie Rohrzucker, kein Asparagin zu Eiwei

regenerirt. Die Sache scheint so zu liegen, dass nicht alle Kohle-

hydrate, sondern vielleicht nur Glycose im Stande sind eine Eegenera-
tion zu vollfhren.

Verf. kommt zu dem Schluss: Da wir bis jetzt in Unkenntniss

sind, ber die Natur der Substanzen, welche im lebenden Protoplasma
dem Anschein nach einem unausgesetzten Zerfall unterliegen und bei

gengendem Zufluss von Kohlehydraten sich wieder zu bilden vermgen,
so wird es das korrekteste sein, wenn wir sagen, dass die Kohle-

hydrate erforderlich sind zur Reconstruction des Protoplasmas ohne

behaupten zu wollen, dass durch Einmischung derselben auf Asparagin
oder Glutamin oder andere Eiweizersetzungsproducte Eiwei sich

direkt zu bilden vermag. Ob ein Vorgang der letzteren Art mglich
ist, wissen wir gar nicht, da der Chemismus der synthetischen Eiwei-

bildung im Pflanzenorganismus bis jetzt noch ganz unaufgeklrt ist".

A. Hansen (Erlangen).

M. Nencki, Beitrge zur Biologie der Spaltpilze.

Leipzig 1880. J. A. Barth. 61 S. 2 Tafeln.

Diese Beitrge bestehen aus vier Abhandlungen ,
welche der Verf.

im Jahre 1879 im Journal fr prakt. Chemie N. F. Bd. XIX. XX.

publicirt und in der vorliegenden Broschre vereinigt hat.

Die erste handelt von der Lebensfhigkeit der Spaltpilze
bei fehlendem Sauerstoff.

Bekanntlich hat schon Pasteur (Compt. rend. 1863, 56, 1189)

die Entwicklung von Pilzen bei fehlendem Sauerstoff und die Unter-

schiede in den Fulnissvorgngen bei Sauerstoffzutritt und -Ausschluss

beobachtet. Faulende Flssigkeiten werden dadurch, dass sich an

der Oberflche ein gegen die Luft abschlieendes Hubchen bildet,

Sitz zweier ganz verschiedener chemischer Processe, die in directem

Verhltnisse zu der physiologischen Ttigkeit der zwei Arten darin

sich ernhrender organisirter Wesen stehen. Die Vibrionen, die ohne

atmosphrischen Sauerstoff leben, verwandeln nach Pasteur im Innern

der Flssigkeit die N.- haltige Materie in einfachere, jedoch noch

complicirt zusammengesetzte Producte, whrend die Bakterien an der

Oberflche diese Producte in Wasser, Ammoniak und Kohlensure

berfhren.
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