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gegen jede Einseitigkeit in der Auffassung der hierbei wirksamen

Vorgnge ausspricht, gelangter, auf den Forschungen Strasburger 's

und seinen eignen Untersuchungen fuend, zu folgendem Schlsse:

Die Formbildung der Zellwand geht nicht von dem von
der Zellwand rund umschlossenen Protoplasma (Zellen-

plasma), sondern von dem inmitten der Zellwand ge-

legenen Protoplasma (Dermatoplasma, Hautplasma) aus".

Die Zellhaut wchst also weder durch bloe Anlagerung von auen
oder innen, noch durch bloe Einlagerung, sondern im wesentlichen

wie das Zellen-Protoplasma, gewissermaen aus sich selbst heraus".

Die Mikrosomeu des Dermatoplasmas drften sich in den meisten

Fllen gnzlich in Dermatosomen umwandeln, und auch die zarte,

ursprnglich protoplasmatische Gerstsubstanz" schlielich in Wand-
substanz bergehen. Diese so umgewandelte Gerstsubstanz bildet

wahrscheinlich den anscheinend homogenen Schleim, der durch Be-

handlung zerstubter" Wnde mit Salzsure und Kali neben den

Dermatosomen entsteht. Fr die Belebung" der Membran durch

in ihr enthaltenes Protoplasma sprechen auch die von Leitgeb be-

schriebenen Vorgnge bei der Entstehung der Sporenhute von Moosen
und Gef - Kryptogameu

l
).

Schlielich fasst Wiesner seine Ausfhrungen dahin zusammen,
dass es ihm darum zu thun gewesen sei, den Charakter der wach-

senden Zellwand als lebendes protoplasmafhrendes Gebilde in den

Vordergrund zu stellen und sowohl die Struktur, als das Wachstum
und den Chemismus der Zellhaut den analogen Verhltnissen des

Protoplasmas nher zu bringen. Die Ergebnisse der Arbeit werden
nochmals in 12 knapp gehaltenen Stzen vorgefhrt, und die Weiter-

entwicklung der von dem Verfasser ausgesprochenen Grundgedanken
fernem Forschungen anheimgegeben.

Wiesner 's verdienstliche Arbeit bereichert nicht nur die Wissen-

schaft an wertvollen Thatsachen sie sucht auch unsere Einsicht

in die Struktur und das Leben der Pflanzenzelle in besonnener Weise
zu vertiefen und erffnet weitern Forschungen auf diesem Gebiete

neue, anregende Gesichtspunkte. Ihr gebhrt gewiss eine hervor-

ragende Stelle unter jenen Werken, welchen die Botanik die Erlsung
aus dem Banne der unfruchtbaren Theorien Ngeli's zu danken hat.

K. Wilhelm (Wien).

Schrder, Die Austrockimngsfhigkeit der Pflanzen.

Die Frage, innerhalb welcher Grenzen der pflanzliche Organismus
im stnde ist, das Austrocknen zu ertragen, ist bereits der Gegen-
stand zahlreicher Versuche und Beobachtungen gewesen. G. Schr-

1) Leitgeb, Ueber Bau und Entwicklung der Sporenhute etc. Graz 1884.
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der hat krzlich das Wissenswerte darber systematisch zusammen-

gestellt und durch eigne Untersuchungen bereichert 1

).
Er stellte

seine Versuche in der Art an, dass er die Pflanzen oder Pflanzenteile

entweder der Luft aussetzte, bis sie keinen wesentlichen Gewichts-

verlust mehr bemerken lieen (Lufttrockenheit), oder indem er sie

unter den ntigen Vorsichtsmaregeln in einen Schwefelsure - Ex-

sikkator brachte (Schwefelsure -Trockenheit).

Die Pflanzenkrper der Phanerogamen und Gef -Krypt o-

gamen werden grtenteils durch Austrocknung gettet, doch sind

einige Isoetes - Arten
,
die auf Sandhgeln Algeriens vorkommen, sehr

widerstandsfhig. Isoetes setacea wurde von A. Braun nach zwei-

jhriger Aufbewahrung im Herbarium wieder zum Leben gebracht.

Die dickblttrigen Bewohner trockner Standorte, wie Cacteen, Cras-

sulaceen etc., sind durch die mchtige Ausbildung der Cuticula in

den Stand gesetzt, wegen der geringen Verdunstung lange andauernde

Trockenheit zu ertragen. Verf. fand, dass Opw/^/a-Sprosse von etwa

0,71,9 g Gewicht nach 4 Monaten im Exsikkator erst 48 65/
Wasser verloren hatten. Bercksichtigt man, dass diese Sprosse

durch einen solchen Wasserverlust noch keineswegs gettet werden,
und dass, wenn sie im Zusammenhang mit den brigen Teilen der

Pflanze bleiben, die lebensfhigem Teile den altern noch Wasser

entreien, so wird es begreiflich, dass diese Pflanzen in der Natur

selbst durch sehr intensive Drre nicht gettet werden. Die groe
Lebenszhigkeit der dickblttrigen Pflanzen geht unter anderem auch

aus der Angabe Decandolle's (Pflanzenphysiologie) hervor, dass

ein Exemplar von Semperviiim caespitosum noch, nachdem es 18 Mo-

nate in der Sammlung gelegen, an der uersten Spitze seines Stengels

eine kleine Knospe entwickelte.

Aus den Versuchen, .die Verf. mit dnnblttrigen Pflanzen an-

stellte, heben wir hervor, dass die abgeschnittenen Endspitzen von

Aspernla odorata mit 84,9 / Wassergehalt noch bei einem Gewichts-

verlust von 61,5 / ,
Bltter von Parietaria arborea mit 83,7 /o Wasser

bei 44,9 / ,
i^cAs/a-Bltter mit 88,8 /

Wasser bei 36/ ,
Bltter von

Limnanthemum nymphaeoides mit 87,3 /
Wasser bei 62/ Wasser-

verlust vllig lebend blieben.

Sehr resistent gegen Austrocknung sind bekanntlich die Samen.

Immerhin gibt es eine Anzahl von ihnen, die infolge von Wasserent-

ziehung ihre Keimkraft verlieren. Es ist aber in manchen Fllen die

Austrocknung an und fr sich wahrscheinlich nicht der Grund des

Absterbens. Bei Conjdalis
- Arten etc. wird die Trockenheit wohl da-

durch schdlich, dass sie eine Nachreife des zur Zeit des Ausfallens

der Samen noch sehr unentwickelten Embryos verhindert. Die Samen

1) Untersuchungen aus dem Botanischen Institut zu Tbingen. Bd. II.

1886. S. 1.
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von Weiden, Pappeln und Ulmen gehen zugrunde, wenn sie ein-

trocknen; der Embryo ist hier aber berhaupt nur sehr kurzlebig und

stirbt z. B. bei Salix fragilis, auch wenn die Verdunstung verhindert

wird, sehr bald ab.

Wie die Samen der Phanerogamen sind auch die Mehrzahl der

Sporen der Gefkryptogamen gegen die Trockenheit sehr wider-

standsfhig. Es liegen Angaben vor, dass aus alten Herbarien ent-

nommene Farnsporen, welche an 50 Jahre alt sein konnten, als keim-

fhig befunden wurden. Doch gibt es Ausnahmen; so erlischt z. B.

die Keimfhigkeit der grnen Sporen der Osmundaceen und Hymeno-

phyllaceen schon nach kurzer Zeit.

Das Verhalten der Moose ist auch sehr verschieden je nach dem

Standort. Es ist behauptet wordeu, dass Moose, die seit 100 Jahren

trocken gewesen sind, durch Eintauchen in Wasser wieder ihre Le-

bensfhigkeit erlangen knnen. Indess ist das Straffwerden trockner

Laubmoose beim Einlegen in Wasser kein Beweis dafr, dass sie sich

wirklich wieder belebt haben, denn auch tote Moose zeigen diese

Eigenschaft. Die vom Verfasser angestellten Versuche mit Moosen,

die eine lngere Reihe von Jahren im Herbar gelegen hatten, ergaben
ein negatives Resultat. Eine Anzahl vou Moosen indess, die nur

2 3 Jahre lang aufbewahrt waren, lebten beim Eintauchen in Wasser

wieder auf. Barbala maralis und an trocknen Standorten vor-

kommende Laubmoosarten widerstehen der Trockenheit mit auer-

ordentlicher Zhigkeit, selbst bei monatelangem Aufenthalt im Ex-

sikkator. Die Sporen der Laubmoose behalten ihre Keimkraft lange

Jahre hindurch. Die Dauerzellen, welche das Protonema im Exsikkator

bildet, vermgen einen langen Aufenthalt im Exsikkator zu ertragen.

Von den Algen berstehen einige Chlorophyceen die Trockenheit

ohne Lebensgefahr in ihrer gewhnlichen vegetativen Gestalt (Hor-
midium parietinum, Scenedesmas obtusus, Cystococcus humicola). Einige

Algen bilden bei eintretender Trockenheit besondere Dauerzellen.

Das wichtigste Ruhestadium aber sind die Zygoten (Zygosporen).
Dieselben enthalten hufig fettes Oel, und es ist daher angenommen
worden, dass letzteres zu der Fhigkeit, das Eintrocknen zu ertragen,

in Beziehung stnde. Verf. meint indess, dass es vielmehr als ein

Schutzmittel gegen intensive Beleuchtung zu betrachten sein drfte.

Darauf deutet hin, dass die Zygoten von Hydrodictyon, denen solches

Oel fehlt, ohne Schaden austrocknen, aber nur, wenn sie vor der Ein-

wirkung des Lichtes geschtzt sind.

Die in den Dauerzustand bergegangene Chlam/jdotnoitas obtusa

bedarf, um eine weitere Entwicklung nehmen zu knnen, einer be-

stimmten, ziemlich weit gehenden Austrocknung. Auch CJi. pulvls-

culus lieferte nach 13wchentlichem Aufenthalt ber Schwefelsure

zahlreiche Schwrmer, whrend nach eben so langer Lufttrockenheit

und sonst gleichen Bedingungen keine Schwrmzellen aufzufinden
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waren. Die Notwendigkeit der Austrocknung fr die Weiterentwick-

lung zeigt noch deutlicher Chlorogonium euchlorum. Klebs beobach-

tete, dass die in den Ruhezustand bergegangenen Kopulationspro-
dukte dieser Flagellate nach einem Jahre reichlicher keimten, als

nach 3 Monaten, nach dieser Zeit wieder in grerer Zahl als nach
3 Wochen. Durch Versuche wies Verf. nach, dass dabei mehr der

Grad der Wasserentziehung, als die Dauer der Trockenheit bestim-

mend ist. Auch die Ruhezustnde von Haematococcus bedrfen der

Austrocknung, um entwicklungsfhig zu sein. A. Braun sah neue

Schwrmer aus zweijhrigen eingetrockneten Massen nach dreitgiger

Einweichung hervorgehen. Verf. erhielt gleichfalls gnstige Resultate

mit Material, welches 5 Jahre lang in Papier aufbewahrt gewesen
war. Frisches Material kann 8 Monate im Exsikkator stehen, ohne

Schdigung zu erleiden, whrend altes Material dabei zugrunde geht.

Diatomeen ertragen das vllige Austrocknen nicht, knnen aber

in feuchter Erde noch bei 12,25 / Wassergehalt bestehen. Die Des-

midiaceen schlieen sich ihnen im wesentlichen an. In dem gallert-

artigen Schleim, den sie in grerer Menge auszusondern vermgen,
finden sie einen wirksamen Schutz gegen die erste Einwirkung der

Trockenheit. Die Zygnemaceen bilden bei allmhlicher Verdunstung
des Wassers Ruhezellen

;
am widerstandsfhigsten sind die von ihnen

gebildeten Zygoten.
Was die Schizophyceen betrifft, so lebten von Nostoc -

Lagern,
welche 4 Monate lang lufttrocken bezw. 5 Wochen ber Schwefelsure

aufbewahrt waren, alle Zellen wieder auf. Selbst nach 7monatlichem

Aufenthalt ber Schwefelsure fand sich wenig Abgestorbenes. An-

dere Nostocaceen sind weniger widerstandsfhig. Am auffal-

lendsten tritt die Anpassung an das Medium bei den Oscillarien

hervor. Die nur im Wasser vorkommenden kleinzelligen Arten fand

Verf. schon nach achtwchentlicher Lufttrockenheit stets degeneriert;

andere Arten dagegen, welche man auch auf Schlamm oder gar auer-

halb des Wassers antrifft, konnten vllig staubtrocken werden.

Die Pilze zeigen im allgemeinen eine sehr geringe Widerstands-

fhigkeit gegen das Austrocknen, da die Hyphen sehr schnell zu

grnde gehen. Was die Sporen betrifft, so keimten solche vom

Schimmel, Penicliiim glaucum und Mucor mucedo, nach einer 8 Wo-
chen dauernden Schwefelsure -Trockenheit. Die Sporen von Brand-

pilzen (Ustilagineen) blieben noch nach 3V2 8V 2jhriger Aufbe-

wahrung im Herbarium lebensfhig. Einige Pilze schtzen sich gegen
die Trockenheit dadurch, dass das Mycel in einen Dauerzustand

(Sklerotium) bergeht, von denen mehrere ber 1 Jahr lang trocken

aufbewahrt werden knnen. Etwa das Gleiche gilt fr die Sklerotien

und Mikrocysten (Ruhezustnde der Schwrmer) von Schleimpilzen.

Bierhefe rief noch nach siebenwchentlichem Aufenthalte im Schwefel-

sure-Exsikkator Grung hervor.
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Die Flechten werden durch Drre wenig in ihrer Lebensfhig-
keit beeintrchtigt. Sticta pulmonaria war noch, nachdem sie 17 Wo-

chen im Exsikkator gelegen, vllig lebend. Bei 30 Wochen dauern-

dem Liegen an der Luft stirbt Sticta groenteils ab. Aus den Ver-

suchen scheint hervorzugehen, dass ein Wassergehalt von 4,8 /
das

Minimum ist fr die Erhaltung dieser Flechte.

Sehr sorgfltige Versuche hat Verf. auch mit Bakterien ange-

stellt. Er fand dieselben meist lebensfhig, auch wenn die Aus-

trocknung 13 und selbst 21 oder 25 Wochen gedauert hatte. Die

Spirillenform und verwandte Formen knnen aber die Trockenheit

nicht berstehen, wie bereits durch zahlreiche Beobachtungen, unter

andern auch am Cholerabacillus festgestellt worden ist. Einige

Spaltpilzformen bilden bei langsamer Verdunstung Sporen, welche

jahrelang ihre Keimkraft behalteu, z. B. der Milzbrandbacillus.

Der Nutzen einer hohen Resistenz gegen Trockenheit", sagt Verf.,

beruht nicht allein darauf, dass die betreffende Pflanzenspecies an

Standorten sich erhalten kann, die wegen hufig eintretenden Mangels

an Feuchtigkeit fr andere Organismen unbewohnbar werden; ein

wesentlicher Vorteil fr die bei der Austrocknung lebend bleibenden

Zellen beruht vielmehr auch in dem Faktum, dass sie in diesem

trocknen Zustande gegen anderweitige uere Einflsse, wie

extreme Temperaturen etc., sich weit unempfindlicher
zeigen, als bei statthabender Turgeszenz." Trockene Samen wer-

den von dem Wechsel der Temperatur um so weniger beeinflusst, je

vollkommener sie ausgetrocknet sind. Eine Grimmia pulvinata, welche

lngere Zeit ber Schwefelsure getrocknet war, konnte Verf. in

einem Reagierglas mit frisch geglhtem Chlorcalcium eine Stunde

lang auf 95100 erhitzen, ohne dadurch ihre Lebensfhigkeit zu

zerstren [?].

Ertrgt eine Pflanze oder ein Pflanzenteil einmal das Aus-

trocknen, so kann die Trockenheit auch meist eine recht lange an-

dauernde sein. Es wird also dadurch eine betrchtliche Verlngerung
des Lebens der Einzelindividuen erreicht, eine Erscheinung, welche

besonders auffallend bei Bakterien und andern Organismen, deren

Lebensdauer im gewhnlichen Verlauf der Dinge eine nur sehr kurze

ist, sich zu erkennen gibt."

Eine absolute Trockenheit konnte im Exsikkator nicht erreicht

werden, whrend das Objekt noch am Leben war. Die an Sticta

pulmonaria ausgefhrten Wasserbestimmungen scheinen anzuzeigen,

dass ein gewisser Gleichgewichtszustand in der Feuchtigkeitsmenge
beim Trocknen ber Schwefelsure eintreten kann.

Frderlich, ja selbst notwendig fr die weitere Entwicklung ist

eine vorbergehende Austrocknung bei einigen Samen, Sporen und

andern Ruhezustnden. Von vielen Samen ist es bekannt, dass sie

gleich nach der Reife nicht keimfhig sind." Wenn hier auch andere
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Umstnde mit ins Spiel kommen knnen, so ist wenigstens in einem

Fall, nmlich fr die Samen von Eichhornia crassipes festgestellt,

dass der Keimung eine Alistrocknung unabweislich vorausgehen muss.

(Vgl. hierzu die Mitteilung von F. Ludwig ber Maijaca uviatilis,

Bd. VI. S. 299 dieses Blattes). Die Notwendigkeit der Austrocknung
fr einige Ruhezustnde von Algen ist oben besprochen worden.

Im Anschluss hieran mchte Ref. auf eine ganz analoge Er-

scheinung im Tierreich hinweisen. Die Eier von Apus entwickeln

sich bekanntlich nicht, wenn sie nicht eine Zeit lang trocken gelegen

haben, und es lsst sich dabei eine der Dauer des Trockenliegens

entsprechende Steigerung der Entwicklungsfhigkeit beobachten.

F. Moewes (Berlin).

Ueber den Bau des Geruchsorgans bei Fischen und

Amphibien.

Von Dr. med. Alexander Dogiel,
Prosektor und Privatdozent an der Universitt Kasan.

Im Laufe eines Jahres war ich mit Untersuchungen des Geruchs-

organs bei Ganoiden (Accip. ruthenus und A. Gilldenstdtii), Knochen-

fischen (Esox lucius) und Amphibien (Bana temporaria) beschftigt.

Ich kam dabei zu Resultaten, die vielleicht geeignet sind, einiges Licht

zu verbreiten ber das Verhltnis der Sttzzellen zu den
Neuro epithelien und der letztern zu dem Geruchsnerven.

Meine Arbeit ist bereits abgeschlossen, und nur der augenblick-
liche Mangel an einem Uebersetzer verhindert mich meine Beobach-

tungen in extenso zu verffentlichen.

Zwischen S tu tzz eilen (Epithelien) und Riechzellen (Neuro-

epithelien) existiert bei allen von mir untersuchten Tieren ein scharfer

Unterschied.

Die Sttzzellen bei den Ganoiden sind lngliche membranse

Gebilde, deren innere Enden sich verjngen, um schlielich in eine

verbreiterte Sohle auszulaufen, die der bindegewebigen Unterlage auf-

liegt. Der ovale, seitlich etwas komprimierte Zellkern liegt an der

Stelle, wo der membranse Zellkrper in den sich verjngenden Fu

bergeht. Die membransen Sttzzellen erscheinen hutig konkav

"ausgebogen zur Aufnahme der bauchigen Riechzellen, whrend an

ihrem freien Ende die Flimmerhaare vorhanden sein oder fehlen

knnen.

Bei dem Hechte und bei dem Frosche erscheinen die Sttz-

zellen an ihrem uern Ende schleimig, sowohl ihrer Struktur, als

ihrem Verhalten zu Farbstoffen (Hmatoxylin etc.) nach und mssen
also nach dem Vorgange von Ranvier als Schleimzellen bezeichnet

werden. Bei dem Hechte nimmt der schleimige Teil 2
/3 der Zelle ein,
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