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7) Pachijta virginea L., ein paar FlgeldeckeurudimeDte was auf

Entuahme der Nahrung- von Baumsten oder -Kinden hinweist.

Magen Nr. 11, Vogel ans Hallein, erlegt am 27. Oktober 1887

von V. R. V. Tschnsi-Schmid hoffen {Nucifr. Caryoc. v. pacJiy-

rhynchus) enthlt ziemlich groe Stcke von Hasehuisssamen
,

die

vorherrschen, dann aber auch Reste von

1) Feronia spec. (vermutlich nigrita Fabr.) ein Stck,

2) Anobium longicorne Kn., ein Flgeldeckenrudiment und

3) einige Ringe einer hellgrauen unbestimmbaren Asselart, welche

Befunde zweifellos auf den Bumen oder Struchen entnommene

Nahrung hinweisen.

Schlielich sei noch bemerkt, dass das zum Aufweichen der M-
gen bentzte Wasser nach eintgigem Stehen bei der von pflanzlicher

Nahrung lebenden Form (v. pachyrhynchus RBl. ) milchwei, bei

der von tierischer Nahrung lebenden Form (v. lejdorhynchus RBl.)
kaffeebraun gefrbt erschien, so dass der Inhalt schon a priori er-

schlossen werden konnte; auch lsst der tierische Mageninhalt wohl

infolge der im Speisebrei vorhandenen freien Suren und ihrer Deri-

vate (Harn-, Hippur-, Ameisen-, Buttersure u. s. w.) einen sehr

penetranten Geruch verspren, wogegen der pflanzliche Mageninhalt

ganz geruchlos ist.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

60. VersaiDiuhmg" deufscher Naturforscher und Aerzte zh Wiesbaden.

Sektion fr Botanik.

Sitzung vom 20. September (Schhiss).

Herr Noll sprach ber den Einfluss "uerer Krfte auf die Ge-
staltung der Pflanze. Er wies zunchst darauf hin, dass das wichtigste
Moment zur Erhaltung des Individuums die Ernhrung sei; dass ihr die phy-
sischen und intellektuellen Fhigkeiten des Organismus ganz vorzugsweise
dienten. Auch die Form der Organismen werde durch die Art des Nahrungs-
erwerbes stark beeinflusst, wie zwei extreme Bildungen des Sugetiertypns,
Giraffe imd Walfisch veranschaulichten, und wie es sich auch im Pflanzenreich

leicht konstatieren lasse [Tillandsia usneoides \m(\. Usuea harhata; Cacteeu und
succulente Euphorbien). Whrend die darwinistische Schule die Anpassung
der Form in den Vordergrund gestellt hat, betont Vortragender die grere
Bedeutung der spezifischen Reizbarkeit der Organe, ohne welche auch
die zweckmigste Gestalt ganz bedeutungslos wrde. In der That fhren die

Pflanzenorgane, durch Reize veranlasst, Bewegungen aus, welche sie in die

besten Existenzbedingungen einfhren. Nicht nur Bewegungen werden so durch

uere Agentien hervorgerufen, sondern grade der Ort der Entstehung neuer

Organe bestimmt. (Bilaterale Ausbildung der Brutknospen von Marchantia,

Bildung von adventiven Wurzeln). Diese bei einzelnen Objekten ganz klar

vorliegende Induktion ist bei hhern Pflanzen zumal mehr oder weniger erb-

lich geworden und macht sich in einer gewissen Polaritt geltend, indem der

Gipfel eine Zeitlang zu Zweigbildung, die Basis zu Wurzelbildung prdisponiert
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bleibt und wo schon strkere Eingriife die momentane Induktion reaktivieren

mssen. Die momentane Induktion wird voraussichtlich da am leichtesten

festzustellen sein, wo der Ausbildung ungleichwertiger Organe auseinander die

geringsten Schwierigkeiten im Wege stehen, und von diesem Gesichtspunkte

ausgehend hat Vortragender zu Experimenten die hchst einfach gebauten

Meeressiphoneen benutzt, deren Wurzeln, Stmme und Bltter oft nur physio-

logisch, nicht aber anatomisch differenziert sind. Es gelang damit auch leicht

(z. B. bei Bryopsis) die Stammspitze direkt in eine Wurzel zu verwandeln.

Genauere Beobachtungen an Siphoneen weisen auf einen sehr interessanten

Umstand hin, den nmlich, dass hier scheinbar gar kein stammeignes, blatt-

eignes oder wurzeleignes Protoplasma vorhanden ist, indem das Protoplasma
mit Chromatophoren und Kernen in bestndiger Wanderung, aiis einem Organ
in das andere, begriffen ist. Unmglich kann dieses Wanderplasma aber die

oft ganz entgegengesetzten Reizbarkeiten der verschiedenen Organe bedingen,

dieselben mssen an eine Substanz gebunden sein, welche dem Organe dauernd

angehrt. Da der Zellmembran selbst diese Funktionen nicht zugeschrieben

werden knnen, so bleibt nur die ruhende Hautschicht des Protoplasmas dafr

brig. Das Hautplasma muss demnach der Sitz des Geotropismus und Helio-

tropismus sein, wie es auch, worauf Caulerjia hinweist, fr die Gestalt, d. h.

die Art des Wachstums magebend sein muss. Diese, zunchst fr die Siphoneen

giltige Deduktion ist auch fr die Zellen der hhern Pflanzen notwendig, indem

hier das Krnerplasma in ganz unregelmiger Zirkulation, oder aber in Ro-

tation, d. h. in Klinostatenbewegung begriffen ist, was in der Krmmungs-
region von P/m^eo^ifs-Stengeln und -Wurzeln nochmals konstatiert wurde. An
diesem Beispiele fhrt der Vortragende auch aus, wie die allgemeine Erschei-

nung der Nachwirkungen" nur durch die ruhende Hautschicht ermglicht wer-

den knne. Die Hautschicht selbst knne, an sich betrachtet, nicht als ein

morphologisch - selbstndiger Bestandteil der Zelle angesehen werden, wie

etwa Kern und Chlorophyllkrper, sondern knne aus Krnerplasma, wie be-

kannt, regeneriert werden ;
es sei reines unvermischtes Protoplasma, das Proto-

plasma katexochen, whrend das Krnerplasma wasserreich, verunreinigt, als

das Nhrplasma anzusehen sei, wie es auch bei niedern Tieren {Actinosphrum)
hervortrete. Eine Frage, die noch als offene bezeichnet werden muss, ist die,

ob dem Nhrplasma berhaupt die dem Hautplasma eigentmlichen Reizbar-

keiten abgehen, oder ob dieses dieselben auch besitzt, durch seine Beweglich-

keit aber nicht zum Ausdruck bringen kann. Die passive Rolle
,
welche das-

selbe bei den Bewegungen von Amben -Plasmodien zeigt, seine Kugelform
bei der Isolierung, lassen es dem Vortragenden wahrscheinlich erscheinen,

dass seine Substanz keine oder nur wenig Reizbarkeit in dem genannten Sinne

besitzt. Erst wenn an den Kugeln von Krnerplasma die Hautschicht regeneriert

ist, wird die fr leblose Flssigkeiten physikalisch notwendige Kugelgestalt

gewaltsam zu andern Formen umgeknetet". An verschiedenen Beispielen

(Ambe, Schwrmspore, Plasmodien) wird die Aktivitt der Hautschicht, seine

fhrende Rolle nochmals vorgefhrt. Speziell wenn es sich darum handelt die

Masse eines Plasmodiums zu bewegen, wird die Krnerschicht in dnnen

Strngen von Hautschicht umgeben, um transportiert werden zu knnen, was

unntig wre, wenn die dicke Krnerplasmamasse selbst Aktivitt zeigte.

Wie hier bei der Bewegung, so ist die Hautschicht durch Ausbildung einer

festen Membran auch fr die Gestalt membranbegabter Zellen von Bedeutung.

Wie die Ilautschicht die Richtung fertiger Organe beeinflusst durch Reaktion

gegen Reize, so zeigt ein Rckblick auf Caulerpa., dass auch die Gestalt,
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d. h. die Wachstumsvorgnge nur von der stabilen Hautschicht abhngig sein

knnen, da dort ja alles brige Plasma in Wanderung begriffen ist. Der Vor-

tragende hobt hervor, dass diese Gestaltung, wo sie nicht von Krften ab-

hngig sei, notwendig von spezifisch wirksamen Stoffen abhngen msse. Ein

realer Vorgang knne nur durch reale Dinge beeinflusst Averden
,

wie Krfte
und Stoffe, nicht durch metaphysische Ideen, die man sich darber bilde. Zur

Erluterung, wie durch unmerklich kleine Mengen spezifisch wirksamer Stoffe

die Gestalt tausender Zellen beherrscht werden kann, fhrt Redner die mannig-
fachen Gallen an, die immer konstante Formen zeigten auf derselben Pflanze,

wenn sie von derselben Gallwespe herrhrten. Die in letzter Zeit so hufig

nachgewiesenen Plasmaverbindungen zwischen Zellen in Gestalt der Tangl'-
schen Linien fasst Vortragender als Verbindungen der reizbaren Hautschichten

auf, bestimmt zur Fortleitung lokal empfangener Reize, indem er mathematisch

nachweist, dass der Druck in den Zellen, welcher dazu ntig wre, durch so

enge Kapillaren etwas von Belaug durchzupressen, in die hunderttausend Atmo-

sphren steigen msste. Der Stoffaustausch zwecks Ernhrung gehe ganz

glatt durch die geschlossenen Membranen vor sich. Redner weist zum Schluss

darauf hin, dass die Ruhe der Hautschicht einer der bedeutsamsten Punkte

der ganzen Pflanzenphysiologie sei, der gradezu die hhern Pflanzeuformen

erst ermgliche. Herr Errera: In historischer Hinsicht drfte es interessant

sein, daran zu erinnern, dass der englische Histologe Lionel Beale schon

vor langer Zeit aus einer ganzen Reihe von Thatsacheu den Schluss zog, das

homogene, krnerfreie Protoplasma sei das Protoplasma xwt' i^o/i^v. Was die

Wichtigkeit der Hautschicht bei den Formvernderungen der Protoplasmen

betrifft, so mchte ich nur kurz auf die Arbeiten Plateau 's hinweisen, welche

auch fr leblose Flssigkeiten die ganz vorwiegende Bedeutung der Ober-

flchenschicht bei den Gestalten der Flssigkeitsmassen ergeben haben. Ich

werde brigens auf diese Verhltnisse in meinem Vortrag ber Seifenblasen

zurckzukommen haben.

Sitzung vom 21. September.

Herr H p p e (Wiesbaden) spricht b e r C h 1 o r o p h y 1 1 w i r k u n g c h 1 o r o-

phyllfreier Pflanzen. Bei Untersuchungen ber die Biologie der Bakterien

und ihre phyletischen Beziehungen hatte sich ergeben, dass sich die qualitativen

Unterschiede aus einigen gemeinsamen Gruudwirkungen differenziert haben

knnten oder mssteu. In diesem Sinne war bereits guter Grund zur Annahme

vorhanden, dass das Chlorophyll gewisse Vorstufen hat, welche bereits an die

Lichtwirkung besser angepasst sind als das nicht differenzierte Protoplasma,
dass weiter sogar Vorstufen bestehen knnten, welche in der Lichtanpassung
noch weiter zurckstehen. Vortragender hat nun zunchst in Besttigung
einer Mitteilung von Heraeus gefunden, dass eine nitrifizierende Bakterieuart,
welche spektroskopisch nichts Besonderes ergab, Kohlensure zu verarbeiten

und deren Kohlenstoff zur Synthese von Kohlehydraten zu verwenden vermag.
Der Prozess verlief derart, dass kohlensaures Ammoniak in Ammoniak, Aldehyd
und Sauerstoff zerfiel. Es scheint, dass dieser direkt abgespaltene Sauerstoff',

von der Pflanze selbst frei gemacht, hierdurch in Statu nascendi gewisser-
maen zur Oxydation des Ammoniak tauglicher wird, dass also die scheinbare

Sauerstoffbertragung viel inniger mit der Lebensthtigkeit der Bakterien ver-

knpft ist. Zur Veranschaulichung knnte vielleicht folgende Formel dienen:
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1) (NIl4).2CU3 = 2 NH3 + CH2O + O2

2) 6.CH2O 6H2O = ClTjoOj

3) NH3 + 2O2 = HNO3 + H2O.
Wie sich im einzelnen die synthetische VergToerung- der Aldeliydg-rnppe

gestaltet, ob Zucker vorgebildet wird und erst durcli dessen Anhydridisierung
die Pilzzellulose sich bildet, ist noch nicht sichergestellt. Das Endprodukt
steht auf jeden Fall der Pilzzellulose nahe. Im Prinzip scheint demnach die

Kohlensurezerlegung nicht abhngig von einem besonders differenzierten Derivat

der Eiweii5krper, wie es das Chlorophyll ist, zu sein. An der sich an

diesen Vortrag anknpfenden lebhaften Diskussion beteiligen sich die Herren

Pringsheim, Tschirch und der Vortragende. Herr Pringsheim
(Berlin) machte kurz darauf aufmerksam, dass er den phylogenetischen Stand-

punkt der Entwicklung der sogenannten Chlorophyllfunktion, den der Vor-

tragende berhrt, nicht nur vollstndig teilt, sondern in seinen frhern Ab-

handlungen ber Chlorophyllfunktiou erstere als eine Grundlage fr die Un-

richtigkeit der gegenwrtigen Vorstellungen ber dieselbe darlegte. Herr

Tschirch (Berlin) betont, dass Frank sowohl wie er selbst bei dem sog.

Bacterim terrigenum, dem bei weitem wichtigsten und hufigsten aller Boden-

pilze, niemals nitrifizierende Wirkung beobachtet habe.

Herr P. Magnus (Berlin) sprach: Ueber die Umstnde, unter denen
die Aulagen der Fruchtkrper der Pilze steril bleiben und
monstrs aus wachsen. Schon lange ist bekannt, dass dies bei Licht-

mangel eintreten kann. Das bekannteste Beispiel ist der Lentinus lepideus Er.

Die Anlage seines Hutes wchst an dunkeln Orten, z. B. in Brunnenrhren,

Bergwerken u. s. w. zu mannigfaltig verzweigten stielartigen Krpern aus, die

von den altern x4.utoren mannigfache Benennungen erfahren haben. Gelangt

irgend ein Ende einer solchen Verzweigung an das Licht, so entwickelt es

sich sofort zu einem Hute. Aehnlich degenerierte Bildungen treten unter

gleichen Bedingungen bei andern Hymenomyceten auf, und hierhin gehren
manche aus den unterirdischen Floren der Bergwerke von Humboldt, Sco-

poli. Hoffmann abgebildete und beschriebene Formen. Einen hnlichen

hierher gehrigen Fall hat Vortragender mehrere Jahre an Xylaria beobachtet.

In den Schluchten von Glienicke bei Potsdam standen tief ins Innere hinein

ausgefaulte Baumstmpfe. Aus der Innern Flche dieser Hhlungen entsprangen
dicke wurzelhnliche Pilzkrper, die sich mannigfach wiederholt polytom ver-

zweigten mit hufig hin und her gebogenem Verlaufe der einzelnen Ver-

zweigungen; die letzten Verzweigungen liefen in keulenfrmige Spitzen aus.

Die am tiefsten stehenden waren steril und am monstrsesten ausgebildet.

Nher dem Lichte trat die monstrse Verzweigung und der knorrig gebogene
Verlauf derselben zurck

; einige Spitzen legten die Conidien von Xylaria
an und gehrten wahrscheinlich der gewhnlich ganz uuverzweigten A'. poly-

morpha an. Eine andere Ursache als Lichtmangel, die solche monstrse Aus-

bildungen hervorruft, ist nun die Nahrung. Bei Entziehung der Nahrung kennt

Vortragender solche Erscheinungen auch an uiedern Pilzen. Wenn man eine

Saproleynia, die Pringsheim schon in seiner ersten Arbeit ber Achlia pro-

lifera beschrieben und die Vortragender seitdem hufig beobachtet hat, auf

Fliegen kultiviert, so bildet sie zuerst normale Zoosporangien; bei weiterem

Wachstum auf derselben Fliege werden die Sporangien unter einander ange-

legt und kuglig: anfangs entwickeln sie noch Zoosporen; bald unterbleibt das,

und sie sprossen hufig nach lngerer oder krzerer Zeit wieder zu neuen
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Saprolegnia-SchVinchen aus. Wir haben es hier mit der Anlage von Zoosporangien

zu thun, die wegen der Erschpfung des Substrats steril bleiben. Aehnliches

hat Vortragender an den Conidientrgern von Asxiergillus glaucus bebachtet.

Weit interessanter sind aber die sterilen Ausbildungen angelegter Frucht-

krper, die durch abweichende oder zu ppige Nahrung hervorgebracht werden,

Xylaria Tulasnei Nke. ist eine kleine auf Kaninchen- und Hasenkot vege-

tierende Art, die auf diesen Kndeln klein bleibt und deren Stroma charak-

teristisch zugespitzt endet, weshalb sieTulasue zu Xylaria apiculata gezogen

hatte. Wchst diese Art in dichtem Mistlagen, so bildet sie dicke rhizomorphen-

artig verzweigte Strnge, an denen zunchst noch einzelne apikale Partien

oder seitliche Hervorsprossungen Perithecien tragen, deren Bildung aber in

dichten Mistlagen, wie Dnger, unterbleibt. Noch merkAvrdiger ist das Auf-

treten groer knollenfrmiger aus dicht verflochtenen dnnwandigen Hyphen

gebildeter Krper, die in Champiguonkulturen bei Berlin auftreten. Die Dnn-

wandigkeit der Hyphen, der Mangel jedweder Reservestoffe, die Struktur der

peripherischen Lage, sowie endlich der Umstand, dass sie bald nach ihrem

Auswachsen im Miste verfaulen und verjauchen, lassen sie auf den ersten

Blick leicht von Sklerotien unterscheiden. Hingegen stimmen sie in ihrer

Struktur, so namentlich im Bau der peripherischen Lage aus charakteristisch

dicht verflochtenen, nicht verdickten Hyphen vllig mit den Fruchtkrpern

unterirdischer Gasteromyceten berein, so dass mau sie makroskopisch ohne

weiteres dafr hlt; doch zeigt die nhere Untersuchung, dass im Innern jede

Andeutung der Gleba fehlt. Wir haben es hier mit den Anlagen von Frucht-

krpern unterirdischer Gasteromyceten, wahrscheinlich Hydnangien ,
zu thun,

die durch den Dung des Nhrbodens steril bleiben und zu bedeiitender Gre
anwachsen.

Sektion fr landivirtschaftliches Versuchstvesen.

Sitzung vom 20. September.

Vortrag des Herrn Prof. Dr. F. N o b b e (Tharandt) : Ueber Geschlechts-

bildung und Kreuzung bei Kulturpflanzen. Referent legt Beobach-

tungen vor, welche darthun, dass Levkojenpflanzen, welche aus energisch
keimendem Samen erwachsen sind, berwiegend, in einzelnen Fllen aus-

schlielich, gefllte Blten erzeugt haben; dagegen solche Pflanzen (der

nmlichen Sorte), welche aus langsam keimendem Samen hervorgegangen sind,

vorwiegend einfache, fruchtbare Blten getragen haben. Es haben ferner bei

Kreuzungen zwischen Levkojeusorten, welche von Natur zur Produktion ge-

fllter Blten hinneigen, und solchen mit vorwaltend einfachen Blten in dem

Kreuzungsprodukt stets die Eigenschaften derjenigen Sorte

sich geltend gemacht, welche den Bltenstaub geliefert haben,
nicht sowohl in der Bltenfarbe, welche zwischen beiden Stammelteru die

Mitte hlt, als vielmehr in der Gesamt form der Bltentraube und in dem

Verhltnis der gefllt blhenden zu den einfach blhenden. Referent zieht aus

diesen Beobachtungen den Schluss, dass dem einzelnen Samen Momente inne-

wohnen, die in den Vegetationsvorgngen selbst den sptesten Eutwicklungs-

perioden einen magebenden Einfluss ausben, und dass die Unterscheidung

der Keimungsenergie" eines Sameupostens von der bloen Keimimgsfhig-
keit" berhaupt, wie sie in der Wertbestimmung der Samen blich ist, eine

wohlberechtigte sei.

Sitzung vom 23. September.
Es berichtet Herr Tschirch (Berlin) ber die Arbeit von Herrn B. Frank

(Berlin): Beobachtungen ber den Einfluss des Sterilisierens des
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Erdbodens auf die darin wachsenden Pflanzen, unter Vorlage
photographischer Aufnahmen. Bei Buclien, deren Wurzeln, wie Vor-

tragender gefunden hatte, allgemein von einem Pilz umkleidet sind, hat die

Sterilisierung des humusreichen Waldbodens einen nachteiligen Einfluss, indem

von den 15 Versuchspflanzen in solchem Boden bereits 10 Pflanzen tot waren,

whrend in dem gleichen nicht sterilisierten Boden smtliche 15 Versuchs-

pflanzen, deren Wurzeln hier wirklich verpilzt waren, sich am Leben befanden.

Der Versuch besttigt des Vortragenden Hypothese, dass bei diesen Mykorhizeu
der Pilz eine Rolle in der Ernhrung der Bume spielt. Pflanzen, deren Wurzeln

nicht mit Pilzen in Symbiose leben, wozu alle landwirtschaftlichen Kultur-

pflanzen gehren, werden dagegen in liumushaltigem Boden lungekehrt be-

gnstigt in ihrem Wachstum durch das Sterilisieren des Bodens (Lupinen,

Hafer). Dieses zeigt, dass ein Boden, dessen Mikroorganismen gettet sind,

bessere Pflanzen hervorbringen kann, als der nmliche Boden mit lebenden

Organismen, sowie, dass fr die normale Entwicklung einer Pflanze die Mikro-

organismen des Bodens berhaupt keine notwendige Bedingung sind. Die Er-

klrung dieser Erscheinung kann nur darin gefunden werden, dass durch die

Behandlung des Bodens im Dampfsterilisierungs-Apparate auch chemische Ver-

nderungen, nmlich Aufschlieungen von fr die Pflanzeneruhrung wertvollen

Stoft'en eintreten. Auslaugungsversuche mit sterilisiertem und unsterilisiertem

Boden ergaben in der That, dass der erstere weit mehr Stoffe in Lsung
gehen lsst als der letztere. Auerdem lehren diese Versuche mit Lupinen
nheres ber die Beziehungen der bekannten Wurzelknllchen zur Ernhrung
der Pflanze. Hellriegel hat bekanntlich im vorigen Jahre die Ansicht auf-

gestellt, dass diese Knllchen Organe seien, in denen freier Stickstoff zur Er-

nhrung der Pflanze assimiliert wird. Diese Ansicht sttzte sich aber nur auf

die Wahrnehmung, dass die Lupinen gewhnlich erst dann Wurzelknllchen

bekommen, wenn sie nach Vermenguug des Bodens mit einem Quantum ge-

eigneterer Bodenarten einen bessern Ernhrungszustand angenommen haben.

Nun kann man aber, wie Vortragender schon vor 8 Jahren gefunden hatte,

die Bildung der Wurzelknllchen verhindern durch Sterilisierung des Bodens,

und so zeigt sich nun auch bei diesen Versuchen, dass Lupinen, welche ohne

Wurzelknllchen geblieben sind, sogar eine bessere Entwicklung erlangten

(sie brachten spter auch reichlicher Frchte) als diejenigen, welche im Be-

sitze von Knllchen waren. Jedenfalls geht daraus hervor, dass die Wurzel

knllchen kein Organ sind, welches in der Entwicklung der Pflanze eine not-

wendige Kolle spielte, wiewohl Ja damit nicht bewiesen ist, dass sie ohne

jegliche Bedeutung sind. Bei Verwendung von gemergeltem Flugsand blieben,

wie die Photographie zeigt, die im sterilisierten Boden erwachsenen und

knllchenfreien Lupinen hinter denjenigen im unsterilisierten Boden etwas

zurck und brachten auch weniger Frchte. Der Grund der schwchern Ent-

wicklung knnte hier in dem Fehlen der Wurzelknllchen gesucht werden,

aber bewiesen ist das nicht, denn es knnte ebenso gut auch hier in einer be-

sondern chemischen Vernderung des Bodens durch die Behandlung im heien

Dampfbade liegen. An die Vortrge von Ts durch knpfte sich unter

Beteiligung der Herren Wilfarth, Prof. Fleischer, Prof. Henneberg,
Liebscher und Prof. Nobbe eine lebhafte Diskussion. Aus derselben ging

hervor, dass die Frage der Bedeutung der Wurzelknllchen der Leguminosen
und ob dieselben als durch Bakterien hervorgebracht anzusehen sind oder

nicht, bis heute noch nicht als zum Abschluss gebracht angesehen werden muss.
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