
634 Wollny, Uebei- die Thtigkeit uiederer Organismen im Boden,

iing auf eine vollkommene Homologisierung aller Teile des Kopfes
aller Gnatliostomen hinauS;, diese Richtung der Untersuchung erinnert

einigermaen an Gcoftroy St Hilaire (Memoires de l'Academie royale
des Sciences de l'Institut de France. 1826. T. VIII; p. CXII), der

sich bestrebte, in jedem Wirbeltierschdel 63 (7 X 9) gesonderte
Knochen auffinden zu wollen. Eine so weit tragende Unter-

suchungsreihe musste natrlich zunchst in vorlufigen Mitteilun-

gen ans Licht treten. Zur speziellen Begrndung der einzelnen wich-

tigsten Punkte werden dann Abbildungen verschiedener pathologischer

Schdel, Varietten, Schdel von jungen Tieren, schematische Figuren
und Deutungen der Holzschnitte bekannter entwicklungsgeschichtlicher
Handbcher mitgeteilt, die von den]euigen der Verfasser der letzteren

Lelirbchcr durchaus abweichen. Hierauf konnte Ref. natrlich nicht

eingehen; in betreff der Entwicklung der Hypophysentasche wenig-
stens hat Klliker (Grundriss der Entwicklungsgeschichte. 2. Aufl.

1884. S. 245) bereits den entschiedensten Widerspruch erhoben \). Man
erhlt zufolge jener Begrndungsweise leider keinen Aufschluss, ob

jene fundamentalen Entdeckungen auf anderweitige ausgedehnte Un-

tersuchungsreihen oder nur auf die letzterwhnten Einzelfunde basiert

sind. Mchte der Verf. diesem Zweifel, sobald es seine Zeit erlaubt,

grndlich abhelfen.

W. Krause (Gttingen).

WoHny, Ueber die Thtigkeit niederer Organismen im Boden.

Deutsche Vierteljahrssclirift fr offentliclio Gesundheitspflege 1883 u. Deutsche

Landwirtscliaftliche Presse I VIII. 188384.

Zu den wichtigsten Fragen fr die hygieinische sowohl, als prak-
tisch landwirtschaftliche Beurteilung und Behandlung des Bodens ge-

hrt entschieden die nach dem Schicksal der im Boden vorhandenen

oder demselben knstlich zugefhrten organischen Substanzen. Dass

die unter gewissen Bedingungen bei der Zersetzung dieser organischen

Krper sich bildenden: Kohlensure, Wasser, Ammoniak und auch

wohl Stickstoff Produkte eines Oxydationsprozesses sind, ist nicht

sowohl von vorn herein wahrscheinlich, als vielmehr durch direkte

Versuche und Beobachtungen von Boussingault, Fleck, v. Fo-
dor etc. nachgewiesen. Dieser Prozess ist indess kein rein che-

mischer, sondern zum weitaus grten Teil an das Vorhandensein

niedriger Organismen gebunden. Seh l sing und Mntz lieferten

zuerst bezglich der Umwandlung des bei dem Zerfall organischer

Substanzen sich bildenden Ammoniaks in Salpetersure diesen Nach-

1) In bezug auf diesen Punkt bringen wir eine Mitteilung des Herrn AI
brecht in unserer nchsten Nummer.

Anm. d. Red.
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weis. Starke Erhitzimg, sowie Durcbleitung von Chloroform, Schwe-

felkohlenstoff (Warington) und anderen fiiulniswidrigen Mitteln ver-

hinderten die Nitritizierung des Bodens vllig- oder setzten sie auf ein

Minimum herab. Geeignete Versuche ergaben als Erreger dieser Um-

wandlung zahlreiche lngliche; uerst kleine Gebilde, die mit den von

Koch, Cohn und Pasteur im Wasser aufgefundenen glnzenden

Krperchen (corpuscules brillants) groe Aehnlichkeit hatten. Rein-

kulturen derselben konnten zur Nitrifizierung beliebiger Mengen sterili-

sierter Flssigkeiten (Jauche etc.) oder Bodenmassen verwandt werden.

In hnlicher Weise konstatierte Wollny, dass auch die Oxy-

dierung des Kohlenstoffes solchen niederen Organismen ihren Ursprung

verdanke, indem durch geeignete Entfernung aller Organismen jener

Prozess auerordentlich beschrnkt wurde. Es ergab sich zwar, dass

eine einfache langsame Verbrennung der organischen Substanz neben-

hergehe, dass aber deren Leistung im Verhltnis zu derjenigen des

ersteren Prozesses nur uerst gering sei.

Umgekehrt haben nun aber auch vielfache Untersuchungen er-

geben, dass die Reduktion der Nitrate, die berall bei eintreten-

dem Sauerstoffmangel sich geltend macht, niederen Organismen zu-

zuschreiben ist. Schon Schlsing, nach ihm Gayon und Du-

petit, sowie Deherain und Maq nenne wiesen dies berzeugend

nach und kamen zu dem interessanten Resultat, dass auer den

gnzlich reduzierend wirkenden Lebewesen auch solche mitwirken,

die die betreffenden Nitrate nur in Nitrite zurckverwandeln. Aus

allen Daten geht jedenfalls mit Sicherheit hervor, dass die Zer-

setzungsprozesse der organischen Substanzen des Bo-

dens durch die Lebensprozesse niederer Organismen
vermittelt werden, die berall in demselben in ungeheurer An-

zahl verbreitet sind. Ueber die Natur derselben lsst sich allerdings

vorlufig noch keine bestimmte Angabe machen weder Koch's

noch Miquel's Untersuchungen haben zu einem bestimmten Resultat

gefhrt indess drfte nach Verf. sieh allgemein sagen hissen,

dass in den oberen und lockerern Bodenschichten den Schimmel]iilzcn,

in den tieferen und dichteren den Bakterien die bezglichen Kraft-

Icistungen zufallen (? Ref.).

Nach dieser Uebersielit ber die Gesamtheit der bezglichen Er-

scheinungen geht Verf. zur Betrachtung der einzelnen Faktoren ber,

welche die Thtigkeit und Vermehrung der Mikroorganismen sowohl,

als auch das Auftreten der verschiedenen Formen derselben im Bo-

den beherrschen. Es sind das im Avesentlichen die Luftzufuhr, Feuch-

tigkeit, Wrme, das Licht, gewisse chemische Verbindungen etc.

Was zunchst die Luftzufuhr betrifft, so hat sich ergeben,

dass die Salpeterbildung von der Menge des zugefhrten Sauerstoffes

abhngig ist, aber selbst bei einer beschrnkten Sauerstoffzufuhr

noch betrchtlich sein kann. Dass brigens bei noch weiterer Be-
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schrnkimg- der letzteren der Oxydations- in einen Reduktionsprozess

umgesetzt wird, ist schon oben erwchnt worden. Auch fr die Koh-

lensureproduktion ist die Luftzufuhr in hnlicher Weise magebend,
wenn auch festgestellt worden ist, dass die Kohlensureentwicklung-
bei dem Ueberschreiten einer gewissen Grenze, bei welcher der Sauer-

ste fifgehalt ungefhr S^o von der Luft betrgt, unabhngig von der

zugefUhrteu Sauerstoffmenge ist, und selbst dann nicht aufhrt, wenn
der Boden mit einem andern Gase oder mit Wasser erfllt ist

(offenbar auf kosten des Sauerstoffes reduzierbarer Substanzen).
Fr die Entwicklung des Salpeterfermentes scheint ein mittlerer

Feuchtigkeitsgehalt des Bodens am gnstigsten zu sein, whrend
im brigen der Zerfall der organischen Substanzen bis zu einer be-

stimmten Grenze mit dem Wassergehalt zunimmt. Ein Plus bt eine

retardierende Wirkung auf den Oxydationsprozess aus. Die Einwir-

kung der Wrme macht sich in der Weise geltend, dass sowohl fr
den Salpeter- als auch fr den Kohlensurebildungsprozess eine Zu-

nahme bis 5060'' C. wahrzunehmen ist, worauf ein schnelles Fallen

der Kurve eintritt. Das Licht hat nach Soyka auf die Salpeterbildung
eine hemmende Wirkung. Wie gewisse Stoffe die Zersetzungserschei-

nungen in dieser oder jener Richtung beeinflussen knnen, drfte von

selbst einleuchten und ist oben teilweise schon angedeutet worden.

Es ergibt sich also im allgemeinen die Schlussfolgerung, dass
die Funktionen der bei den Oxydation sprozessen im Bo-
den beteiligten Organismen beschleunigt av e r d e n in dem
Grade, in welchem die Intensitt der einzelnen mage-
benden Faktoren zunimmt, dass bei der Erreichung einer

gewissen Grenze ein Maximum der Leistung der Funk-
tion eintritt, dass diese aber ber jene Grenze hinaus
wieder abnimmt, bis schlielich ein Stillstand eintritt

und der Zersetzungsprozess, infolge des massenhafteren
Auftretens von anderen, durch die genderten Lebens-

bedingungen in ihrer Thtigkeit und Vermehrung gefr-
derten Organismen, einen von dem vorigen wesentlich
verschiedenen Charakter annimmt. Demnach wrde das

Maximum der Leistung eintreten, wenn die magebenden Faktoren

alle in der gleichen Richtung unter den gnstigsten Bedingungen
einwirkten, was indess in der Natur sehr selten der Fall ist. Viel-

mehr beeinflussen hier die verschiedenen Faktoren den Prozess meist

in entgegengesetzten Richtungen und wirken sich entgegen. Es
lsst sich aus dieser Thatsache mit einiger Ueberlegung leicht die

Folgerung ziehen, dass die Zersetzungsprozesse im Boden
in quanto und quali von demjenigen Faktor beherrscht
werden, der im Minimum vorhanden ist.

An der Hand dieses Satzes sucht nun Verf. den eigentmlichen
Verlauf der in der Natur im Boden sich abspielenden uerst kom-
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plizierteu Prozesse dem Verstnduis nher zu bringen. Es sind niclit

nur die physikalischen Verhltnisse des Bodens, sondern auch kli-

matische imd meteorologische Elemente, welche in bctracht zu ziehen

sind. Von den physikalischen Verhltnissen des Bodens behandelt

Verf. seine Durchlssigkeit fr Luft und Wasser, das allgemeine Ver-

halten der Bden zum Wasser, ferner den Einfluss der Bodenwrme,
die Wrmekapazitt und Wrmeleitung der Bodenarten, die Lage des

Bodens gegen die Himmelsrichtung, sowie die Bedeckung desselben

mit Pflanzen oder leblosen Gegenstnden etc. Alle diese Verhlt-

nisse, sowie auch die Besprechung der klimatischen und meteoro-

logischen Einflsse entziehen sich ihrer Natur nach einer Besprechung
an diesem Orte, und es muss in bezug auf sie auf das Original ver-

wiesen werden.

C. Fisch (Erlangen).

E. Strasburger, Das botanische Praktikum.

Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik fr Anfnger und

Fortgeschrittenere. Mit 182 Holzschnitten. Jena. Fischer. 1884. 664 Seiten.

Das vorliegende Buch hilft in ausgezeichneter und erschpfender
Weise einem lngst bestandenen und gefhlten Mangel ab. Verf. hat

sich die Aufgabe gestellt, durch dasselbe den Anfnger in die mikro-

skopische Botanik einzufhren und den Fortgeschritteneren in dem
Studium derselben zu frdern. Dass dabei seine Bentzung nicht

blo ein Selbststudium voraussetzt, sondern auch an der Hand des

Lehrers geschehen kann, ist wohl selbstverstndlich. Dem Anfnger
wie dem Fortgeschrittenen wollte Verf. Gelegenheit geben, sich nicht

mir in der Beobachtung zu ben, sondern auch mit der ganzen, mo-

dernen mikroskopischen Technik sich bekannt zu machen. Er ging dabei

von dem Gedanken aus, dass grade die botanische Arbeit am Mi-

kroskop geeignet sei, den Ausgangspunkt fr mikroskopische Studien

berhaupt zu bilden; es ist deshalb das Buch nicht blo dem Botani-

ker gewidmet, sondern allen, deren Beruf ein Vertrautseiu mit dem

Mikroskop erfordert. Durch eingehende Behandlung der Kultur- und

Untersuchungsmethoden der Spaltpilze sowie anderer derartiger Ge-

genstnde ist den Bedrfnissen der Mediziner entgegengekommen. Lst

doch grade fr diese Untersuchungen die genaueste Kenntnis der mi-

kroskopischen Technik erforderlich, so dass sie nur von demjenigen
mit Erfolg betrieben werden knnen, der mit den Methoden der neuen

Forschung vollkommen vertraut ist. Ueberhaupt ist die ganze neue

Frbetechnik in eingehendster Weise zur Besprechung gekommen.
Indem das Buch einerseits allgemeine botanische Kenntnisse vor-

aussetzt, wie sie etwa durch das Hren einer Vorlesung ber allge-

meine Botanik oder durch das Studium eines der neuereu Handbcher
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