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J. Reinke und H. Rodewald, Studien ber das Protoplasma.

(Zweites Heft der Untersuchungen aus dem botanischen Laboratorium der

Universitt Gttingen). Berlin 1881. 202 Seiten.

In Anbetracht der Tatsache
,

dass sich augenblicklich alle Pro-

bleme der Physiologie im wesentlichen auf den Elementarorganismus

concentriren, und dass ein tieferes Eindringen in den Mechanismus

desselben nur auf Grund genauer Kenntnisse ber die chemische Zu-

sammensetzung und den Stoffwechsel desselben mglich erscheint,

muss die Aufdeckung der letztern als das erste Ziel der weitern

Forschung erscheinen. Nun sind zwar bisher zahlreiche Analysen

pflanzlicher und tierischer Organe gemacht, aber einerseits wurde

gewhnlich nur auf einzelne Stoffe hin verarbeitet, andrerseits lehrten

die Analysen complicirterer Gebilde nichts direktes ber die Zusam-

mensetzung des Protoplasmas selber. Aus diesem Grunde wurde der

Plan gefasst, den nur aus Protoplasma bestehenden Organismus von

Aethalium septicum, der Lohblthe, monographisch nach dieser Rich-

tung hin zu untersuchen. Des vorliegenden Werkes erste Abhand-

lung : Die chemische Zusammensetzung des Protoplasmas von Aetha-
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674 Reinke und Rodewald, Studien ber das Protoplasma.

Uum se])cum von J. Eeinke und H. Eodewald" bildet in einem

vorlufigen Abscliluss die erste Grundlage dazu. Weitere specialisirte

Untersuchungen an demselben Objekte sind in Vorbereitung begriffen.

Nur ein bestimmter Entwicklungszustand, die jungen Fruchtkrper;
konnte bisher untersucht werden

,
und eingehendem Ermittlungen

ber den Stoffwechsel stellten sich noch durchaus unberwindliche

Schwierigkeiten entgegen. Indem wir in Betreff der Einzelresultate

und der befolgten Methoden auf das Original verweisen mssen, soll

nur erwhnt werden, dass die Elementaranalyse auer den Elementen

C, H, N, 0, S, noch das Vorhandensein von Gl, P, Na, K, Mg, Ga,

Fe ergab. Die Zahl der nachgewiesenen chemischen Verbindungen

betrgt mindestens 35, so dass das Protoplasma sich als ein uerst

complicirter Organismus darstellt. Von hervorragendstem Interesse

ist unter den gefundenen Verbindungen das Plastin", eine neue, in

verdnnten Suren und Alkalien unlsliche eiweiartige Verbindung,
die auffallender Weise nur 12 ^/q N. und wahrscheinlich einen geringen

P-gehalt besitzt. Sie macht 27% der lufttrocknen Masse des Plas-

modiums aus. Von andern Eiweistoffen finden sich nur noch Myosin
und Vitellin (kein Albumin) beide im Enchylema" gelst und in sehr

geringer Menge, ca. b^j^ der lufttrockuen Masse. Von weiterm In-

teresse ist noch der Nachweis eines neuen Cholesterins, des Paracho-

lesterins. Guanin, Xanthin und Sarkin finden sich in sehr geringer

Menge, Asparagin reichlicher, dagegen konnten Leucin und Tyrosin
nicht nachgewiesen werden. Eine beigefgte Tabelle gibt ein Bild

von der quantitativen Zusammensetzung des Plasmodiums, welches

natrlich nur ein angenhertes sein kann, entsprechend den Schwierig-

keiten, die sich der Untersuchung berall darbieten.

Die zweite Abhandlung Protoplasma -Probleme" von J. Reinke
ist theoretischer Natur. Sie gibt in anziehender Weise Errterungen
ber das Thema mit kritischer Bercksichtigung der reichen Literatur

und Benutzung der Resultate, welche in der ersten Abhandlung nie-

dergelegt wurden.

Die Abhandlung gliedert sich in fnf grere Abschnitte: der

Begriff des Protoplasmas ;
die Hauptaufgaben der vergleichenden phy-

siologischen Ghemie des Protoplasmas ;
die fundamentalen Funktionen

des Ghemismus im Protoplasma; Dynamik der Stoffwechselprocesse
im Protoplasma; die Stoffwechselprodukte von ethaUum septicum.

Der Verfasser fasst in Uebereinstimmung mit den meisten frhern

Forschern den Begriff des Protoplasmas morphologisch, indem er mit

Recht gegen Hanstein, welcher sich mehr an die Zoologen an-

schlieend das Protoplasma als Albuminat (Protoplastin") definirt

hatte, geltend macht, dass wir keinen Grund haben die Eiweistoffe

als allein wesentlich fr den Bestand des Plasmas anzusehen, von dem
sie doch nur einen verhltnissmig so geringen Procentteil bilden;

dass man aber, wenn man auch nichteiweiartige Krper zu dem-
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selben rechnen wolle, in ganz willkrlicher Weise wrde entscheiden

mssen, ob etwa Lecithin nnd Cholesterin zum Protoj^lasma oder zum

Metaplasma zu stellen sein wrden.
Im zweiten Abschnitt ergibt sich als Hauptaufgabe der verglei-

chenden physiologischen Chemie des P. die Klassificirung der in den

Organismen vorkommenden Stoffe in: 1) constant sich findende,

2) solche, welche zwar im einzelnen Organismus notwendig vorhan-

den sein mssen, aber in verschiedenen Organismen durch nahe
stehende Verbindungen vertreten werden knnen, und 3) accessorische.

Den Stoffwechsel gliedert der Verfasser in Uebereinstimmung mit

den Tierphysiologen in die Ernhrung (Aufnahme und Assimilation)
und in den innern Stoffwechsel (progressive und regressive Metamor-

phose). Er hlt es im Gegensatz zu E. Schnitze fr wahrscheinlich,
dass nicht jedes Produkt der regressiven Metamorphose ein Eiwei-
molekl passirt haben muss. Wir werden freilich diese Frage vor-

lufig noch ebenso als eine offene zu betrachten haben, wie die w^ei-

terhin nher behandelte, ber die Ursachen der Eiweizersetzung im

Organismus, in Betreff welcher der Verf. sich fr die Mglichkeit
einer fermentartigen Einwirkung des einen Eiweistoffes auf einen

andern ausspricht. Bindend ist dagegen die Deduktion, dass die ver-

schiedenen im Plasma neben einander verlaufenden chemischen Pro-

cesse von oft gerade entgegengesetzter Natur, eine weitergehende

Differenzirung im Plasma verlangen,, als sie uns bisher bekannt ge-
worden ist. Der Nachweis derselben wird die wichtigste Aufgabe
des mikroskopischen und mikrochemischen Studiums in Zukunft sein

mssen.
Die Oxydation bei der Atmung wird im Gegensatz zu Pflg er,

dem sich auch Wortmann angeschlossen hat, als eine direkte be-

trachtet, indem der Verf. geltend macht, dass die intramolekulare

Atmung nichts fr den Verlauf bei der normalen beweist, da bei feh-

lendem Sauerstoff die Oxydationen vermge der Natur des Proto-

plasmas in anderer Weise erfolgen knnten. Zu demselben Schluss

ist ja auch Pfeffer in seiner krzlich erschienenen Physiologie ge-
kommen.

Die in Aethalium gefundenen Stoffe werden wol mit Recht allein

als Produkte der progressiven und regressiven Metamorphose aufge-

fasst, da die Plasmodien aufgehrt hatten zu assimiliren, als sie zur

Untersuchung gesammelt wurden. Der Trger der alkalischen Reak-

tion des Plasmas kann nach den Befunden der Analyse nur das Am-
moniumcarbonat sein. Die kontraktile Gerstsubstanz besteht fast

allein aus Plastin, und da die noch vorhandenen Stoffe, Fettsuren,

Lecithin, Cholesterin als kontraktil wol nicht in Betracht kommen

knnen, so ergibt sich die wichtige Folgerung, dass das Plastin,

dessen Verbreitung auch in den lirigen Organismen wol zu vermuten

ist; als der Trger der Kontraktilitt anzusprechen sein drfte.
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Die dritte Abliaudlimg Der Process der Kolilenstoffassimilation

im cliloropliylllialtigeii Plasma" i) bericlitet in vorlufiger Weise ber

den zuerst von dem Verf. und weiterhin auf dessen Veranlassung von

Herrn Stud. Krtzsclimar gefhrten, hchst wichtigen Nachweis,

dass in der chlorophyllhaltigen, assimilirenden Pflanzenzelle sehr leicht

flchtige Substanzen von aldehydartiger Natur vorkommen. Sie fin-

den sich in allen assimilirenden chlorophyllhaltigen Pflanzen, fehlen

dagegen in Pilzen und in etiolirten Keimlingen. Bei der Destillation

neutralisirter Pflanzensfte geht diese Substanz gewhnlich mit den

ersten Kubikcentimetern Destillat vollstndig ber, nur bei Pappeln

und Weiden ist sie schwerer flchtig. Die Substanz reducirt sehr

stark Fehling'sche Lsung und alkalische Silbernitratlsung und

zeigt dadurch ihre aldehydartige Natur an. Aber sie reducirt ener-

gischer als der Acetaldehyd und seine hhern Homologen, indem sie

in der Klte aus reiner Silbernitratlsung einen Silberspiegel ab-

scheidet. Nach Hoffmann tut dies auch der Formaldehyd. Die Sub-

stanz ist daher vielleicht letzteres selbst oder ein Polymerisationspro-

dukt desselben, (Oxymethylen?) oder vielleicht auch Glycolaldehyd,

entstanden aus zwei Moleklen Formaldehyd. Fr die letztere An-

sicht wrde auch das starke Reduktionsvermgen sprechen, da der

Glycolaldehyd als Formylcarbinol in dieser Beziehung wol sich dem

von Emmerling und Wagner untersuchten Acetylcarbinol hnlich

verhalten drfte.

Dass der so nachgewiesene aldehydartige Krper praeformirt in

der Pflanze enthalten ist, wird dadurch hchst wahrscheinlich, dass

die Pflanzensfte sowol frisch, wie nach dem Abfiltriren der durch

Kochen coagulirten Eiweistoffe und nach der Ausfllung mit Blei-

essig Silberlsung ohne Zusatz von Alkali in der Klte nach kr-

zester Zeit reduciren, was weder Ameisensure noch Zucker vermgen.
Auch Gerbstoffe konnten in dem mit Bleiessig ausgefllten Safte nicht

mehr vorhanden sein. Da ferner durch den Bleiessigniederschlag Ei-

weistoffe und Chlorophyll entfernt wurden, so knnen sie bei der

Destillation den Krper nicht geliefert haben
;
letzteres ist auch nicht

anzunehmen fr die organischen Suren, welche durch Neutralisation

vor der Destillation stets fixirt wurden.

Der Verfasser schliet sich hiernach der zuerst von Baeyer,
auf Grund theoretischer Ueberlegungen ausgesprochenen Ansicht an,

dass der Formaldehyd das erste Assimilationsprodukt der Kohlen-

sure sei
;
in der Tat muss aus Kohlensurehydrat CO3H2 durch Aus-

tritt von O2 ein Krper von der Zusammensetzung des Formaldehyd

COH2 direkt entstehen knnen, dessen weiterer Uebergang in Zucker

und Kohlenhydrate nach den Arbeiten von Butlerow, der aus Oxy-

1) Wir bercksichtigen hier zugleich eine kurze Mitteilung ber denselben

Gegenstand in den Ber. der berl. ehem. Gesellschaft; Jahrgang XIV S. 2144 flf.
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mcthylen einen zuckerartigen Krper erhielt, keinen Schwierigkeiten
mehr begegnet.

Wir drfen auf die weitere Verfolgung des vorliegenden Fundes

gespannt sein und werden von der genauem Untersuchung der che-

niisclien Natur des nachgewiesenen Krpers weitere interessante Auf-

klrungen zu erwarten haben.

G. Berlliold (Gttingen).

Haben die Mollusken ein Wassergefsssystem ?

Von Justus Carriere (Mnchen).

Das Wort Wassergefsystem" ist augenscheinlich dem Ausdruck

Blutgefsystem" analog gebildet, und wrde also zunchst bezeich-

nen, dass in dem Krper eines Tiers Wasser in geschlossenen Kan-
len circulirt. Dabei meint man speciell Wasser, welches nicht in den

Organen des Tiers ausgeschieden wurde, sondern solches, welches

aus dem umgebenden Medium direkt aufgenommen wird. Es kann
somit dieses Wassergefsystem nur bei Tieren vorkommen, welche

im Wasser leben und es muss durch eine Oefifnung, welche zur Aufnahme
desselben dient, nach auen mnden.

Ein solcher Apparat knnte nun verschiedene Funktionen haben.

Vor allem lge es nahe, ihn mit den Luftkanlen zu vergleichen,
welche als Tracheen den Krper der Insekten durchziehen, und ihn

als ein Organ aufzufassen, welches der Kespiration dient. Untersuchen

wir ihn aber bei den Tieren, bei welchen er uns in seiner hchsten

Entwicklung entgegentritt, nmlich bei den E c li i n o d e rm e n
,
so scheint

das nicht, oder wenigstens nicht in erster Linie der Fall zu sein. Im

Gegenteil, er vermittelt die Bewegung des Tiers, und ich will die

Art und Weise, wie das geschieht, kurz an einem Seestern als Ver-

treter der Echinodermen erlutern.

Bei den Seesternen ragen auf der Unterseite der Arme aus dem
Innern des Krpers schwellbare, mit einer Saugscheibe endigende
Schluche hervor, sogenannte Saugfchen, welche aus muskulsen

Blasen, den Ampullen, entspringen. Diese stehen mittels kurzer

Seitenste mit den lngs der Mittellinie des Armes verlaufenden Ka-
dirkanlen in Verbindung, welche ihrerseits in ein den Schlund

umfassendes Ringgef mnden. Das letztere kommunicirt durch

einen Kanal, den sogenannten Steinkanal mit einer fein durchlcher-

ten Kalkplatte an der Auenseite des Tiers, durch Avelchen das Was-
ser in das Wassergefsystem eintreten kann.

Die Schwellung der Saugfchen und die Bewegung kommt nun

auf folgende Art zu Stande.. Zwischen den Ampullen und den Ea-

dirkanlen liegen Klappen, welche bei Kontraktion der Ampulle
sich schlieen, wodurch der Inhalt der Ampulle in das Saugfchen
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