
Molisch, lieber Wnrzelausscheifluiigen. 189

den uorddeutschen Wasserbecken dazu Anlass gegeben, die frhei-

als selbstndige Arten aufgefhrten Kruster Daphnia picata Kurz,
Daphnia Kahlbergensis Schdl. und Daphnia Cederstrmii Schdl.
als bloe Varietten der Hyalodaphnia cucullata Sars aufzufassen.

Die Uebergnge waren so handgreiflich zu konstatieren, dass mein

Freund und Mitarbeiter, Herr S. A. Poppe, es nicht verantworten

zu knnen glaubte, die genannten Pseudospecies mit ihrem Arten-

nimbus bestehen zu lassen ^). Es ist klar, dass das Studium anderer

Gruppen zu hnlichen Ergebnissen fhren wrde. Mit Recht kon-

statiert daher A. Lang (Mittel und Wege phylogenet. Erkenntnis, 1887),

dass in der Zoologie leider immer noch kologisch- physiologische

Untersuchungen in bedauerlicher Weise vernachlssigt werden". Ich

schliee diesen Aufsatz mit einem Mahnworte desselben Forschers,

welches mehr, als es bisher geschehen ist, beherzigt w^erden sollte.

Lang sagt: Unschtzbar wichtige Mittel phylogenetischer Erkenntnis

liefern die Biologie und Oekologie der Organismen, und in engem

Zusammenhang damit die Chorologie oder Lehre von der geographi-

schen Verbreitung und Ausbreitung der Tiere und Pflanzen. Whrend
die morphologischen Wissenschaften schlielich im stnde sein

werden
;,

uns ein annherndes Bild der historischen Aufeinanderfolge

der Organismen auf unserer Erde vor Augen zu fhren, so verschafft

auch die Oekologie und Chlorologie im Verein mit der Physiologie
in letzter Linie Aufschluss ber die Ursachen und das Wesen der

Umwandlung, der Anpassung der Organismen. Diese beiden Haupt-

richtungen biologischer Forschung schlieen sich nicht aus, mssen
sich vielmehr gegenseitig ergnzen".

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

K. k. zooloy.
- botan. Gesellschaft zu Wien.

Sitzung vom 2. November 1887.

Herr Dr. Hanns M o 1 i s c h sprach U her W ii r z e 1 a u s s c h e i -

d u n g e n". Die bisher ber diesen (Tegenstancl bekannt gewordenen
Versuche liaben ergeben, dass die Wurzehi saure Substanzen aussclieiden,

welclie eine Auflsung verscliiedener anorganisclier Krper veranlassen Ivnnen.

Die auf Marmor-, Dolomit- und Osteolithplatten durch Wurzeln hervorgerufenen
Korrosionen beruhen auf der Ausscheidung saurer Substanzen. In einer vor

kurzem publizierten Abhandlung 2) hat der Vortragende den Nachweis er-

bracht, dass das Wurzelsekret nicht anorganische, sondern auch organische

Krper anzugreifen vermag, und zwar diese in noch viel hherem Grade als

jene, da es sich hier nicht blo um eine bloe Auflsung, sondern um eine

faktische chemische Umwandlung derselben handelt. Die Ergebnisse seiner

Untersuchungen lassen sich kurz folgendermaen zusammenfassen: 1) Das

Wurzelsekret wirkt reduzierend und oxydierend. 2) Das Wurzelsekret blut

Guajak. Es oxydiert Gerbstoffe und, was von besonderer Wichtigkeit ist, auch

1) Vgl. hierber : Zacharias, Faunistische Studien in westpreu. Seen.

Mit 1 Taf. in: Schrift, der naturf. Ges. in Danzig, VI. Bd., 4. Heft, 1887.

2) Ueber Wurzelausscheidungen und deren Einwirkung auf organische

Siibstanzeu" in Sitzungsber. der kais. Akad. der Wissensch. In Wien, 1887.
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ITnmin.siibstanzen. Deiuiiaeh muss die Wurzel im Boden die Verwesung des

Humus in lioliem Grade begnstigen. :'.)
Das Wurzelsekret fhrt Rohrzucker

in reduzierenden Zucker ber und wirkt schwach diastatisch. 4) Elfenbeiu-

l)latten werden durch Wurzeln korrodiert, ) Die Wurzel verhlt sich in viel-

facher Beziehung wie ein Pilz: so wie dieser die organische Substanz des

Bodens durch bestimmte Exkrete verndert, zerstrt und zu rascherem Zerfall

bringt, so auch die Wurzel. 6) Das Wurzelsekret imprgniert nicht bloli, wie

man bisher angenommen, die Membranen der p]pidermis, sondern wird ber

dieselben, oft sogar in Form von Trpfchen, ausgeschieden.

Herr Hugo Zukal berichtet hierauf ber eine von ihm auf Glasplatten

in der Koch'schen Kammer durchgefhrte Kultur der Askenfrchte des Peni-

cillium crustaceum L k. Dieselbe ergab ein von den diesbezglichen Angaben
Brefeld's weit abweichendes Resultat. Whrend Brefeld nmlich die

sklerotienartigen Krper des Peniclium infolge eines Befruchtungsprozesses

entstehen sah, entwickelten sich in der Kultur Zukal 's dieselben Krper, ganz

analog den Sklerotien der Wi Ihelm 'sehen ^A^m?-^/?^/, durch innige Verschlin-

gung vollkommen gleichartiger Hj'phen, also auf einem rein vegetativen Wege.
Die so entstandenen Sklerotien machten dann eine Ruheperiode von vier bis

fnf Wochen durch. Nach dieser Zeit bemerkte man an den Zellen im Zen-

trum der Sklerotien eine Degeneration, welche zu einer vollstndigen Ver-

schleinnmg fhrte. Auf diese Weise entstand im Innern der Sklerotien eine

zentrale Hhlung, welche sich rasch vergrerte. In diese Hhlung wuchsen

dann von der Innern Wand des Sklerotinms aus zarte Hyphen hinein, welche

sich rasch verzweigten, mit plastischen Stoffen fllten und endlich in der

achten oder neunten Woche die sporeufhrenden Asci produzierten. An-

schlieend machte der Vortragende noch einige Mitteilungen ber die Methode

seiner Kultur und bemerkte, dass er sich die nhern Details ber die Entwick-

lungsgeschichte der Askenfrucht des Peniclium crustaceum Lk. fr eine bereits

in Angriff genommene grere Arbeit vorbehalten msse.

Sitzung vom 7. Dezember 1887.

Herr Prof. Emerich Rthy hielt einen Vortrag ber die Geschlechts-
verhltnisse der Reben und ihre Bedeutung fr den Weinbau":

Mehrere, hchst wahrscheinlich alle Vitis - Avten entwickeln dreierlei Blten,
und zwar mnnliche, weibliehe und zwitterige. Bei melirern, hchst Avahrschein-

lich bei allen F?it5- Arten lassen sich mit Rcksicht auf die Verteihmg der

eben beschriebenen dreierlei Blten viererlei Individuen unterscheiden, nmlich:

a) mnnliche Individuen, welche nur mnnliche Blten besitzen, selbst

vllig unfruchtbar sind, aber zur Befruchtung der brigen Individuen dienen;

b) weibliche Individuen mit ausschlielich weiblichen Blten, welche mxr

dann fruchtbar sind, wenn auf ihre Narben der Pollenstaub anderer Individuen

gelangt; c) zwitterige Individuen, welche einzig Zwitterblten bilden

und sehr dichte Trauben liefern; d) Individuen, welche sowohl mnn-
liche als Zwitter ige Blten erzeugen. Aus dem Umstnde, dass man
auf den letztern Individuen oft in einer und derselben Infloreszenz alle mg-
lichen Uebergnge von den weiblichen zu den zwitterigen Blten findet, ergibt

sich einmal, dass der Unterschied zwischen diesen beiderlei Blten kein wesent-

licher, sondern nur ein gradweiser sei, und ferner, dass im Grunde genommen
zu jeder Vitis-Axt nur zweierlei wirklich verschiedene Individuen gehren, von

denen die einen stets zeugungsfhige Staubgefe, die andern dagegen stets

zeugungsfhige Stempel entvvickeln. Die kultivierten Stcke der Vitis vinifera

sind je nach der Sorte, welcher sie angehren, entweder durchaus weibliche
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oder durchaus zwitterige, aber niemals mnnliche Individuen. Es erklrt sich

dies daraus, dass die Weinbauer selbstverstndlicli nur fruclitbare, also nur

weibliche oder zwitterige Smlinge, und zwar einzig durch Stecklinge vermehrt

haben. Die Befruchtung der weiblichen Individuen mit dem Pollenstaub der

mnnlichen und zwitterigen Individuen erfolgt bei den mnnlichen Reben, wie

berhaupt deren Fremdbefruchtung, durch Vermittlung des Windes. Insekten

beobachtet man zu keiner Tageszeit an den Rebenblten, und die Merkmale

dieser sind mit Ausnahme eines einzigen dieselben wie jene der Blten wind-

bltiger FHanzen. Sie besitzen glatte und trockene Pollenkrner, unansehn-

liche Bltenhllen, von denen berdies die Blumenkrone mit dem Eintritt der

Bltezeit abfllt, und keinen Nektar-, aber einen Resedageruch. Davon, dass

der Pollenstaub der Rebenblten in der That durch den Wind verweht wird,

berzeugte ich mich durch einen Versuch. Dieser bestand darin, dass ich am
13. September in einiger Entfernung von den Infloreszenzen mnnlicher Stcke
von Vitis riparia, und zwar unterhalb der Windrichtung, in geeigneter Weise
mit Glyzerin bestrichene Objektglser aufstellte und daselbst whrend fnf
Stunden belie. Als ich dann die Objektglser unter dem Mikroskope unter-

suchte, ergab sich: 1) dass an die Oberflche aller Objektglser Pollenkrner

der Vitis riparia angeweht wurden
; 2) dass das Anwehen der Pollenkrner

einzeln und nicht in Klmpchen erfolgte, und 3) dass im Durchschnitt auf je

16 Quadratmillimeter ein Pollenkorn zu liegen kam. Werden die Blten der

weiblichen Reben nicht befruchtet, so fallen sie bald nach der Bltezeit ab,

und es tritt ein Fall jener Erscheinung ein, welche der Weinbauer das Aus-

reien", Abrhren" oder Durchfallen" nennt. Herrscht whrend der Reben-

blte Regenwetter, so wird der Pollenstaub aus der Luft niedergeschlagen
und infolge dessen rhren die weiblichen Blten sehr allgemein ab. Das eben

Besprochene verdient einerseits die Aufmerksamkeit des Botanikers und ander-

seits jene des Weinbauers. Den erstem wird es zu neuen Untersuchungen
der verschiedenen polygamischen Pflanzen anregen, dem letztern wird es aber

durch die Folgerungen ntzlich, welche sich aus ihm ergeben. Diese sind die

folgenden: 1) Die smtlichen Sorten der kultivierten Reben lassen sich mit

Rcksicht auf die Beschaffenheit ihrer Blten in zwei groe Gruppen einteilen,

nmlich in die Gruppe der weiblichen und in die Gruppe der zwitterigen Sorten,

weswegen die Angabe, in welche dieser beiden Gruppen eine jede Sorte ge-

hrt, eines der schrfsten und zugleich wichtigsten ampelographischen Merk-

male bildet. 2) Die weiblichen Sorten sind deshalb, weil sie keinen zur Be-

fruchtung brauchbaren mnnlichen Zeugungsstoft' bilden, nicht im reinen Satze,

sondern gemischt mit zwitterbltigen, und zwar solchen Reben zu bauen, welche

gleichzeitig mit ihnen blhen. Wrden in einer Gegend ausschlielich weib-

liche Sorten ausgesetzt werden, so mssten diese aus Mangel an zeugungs-

fhigen mnnlichen Organen vllig unfruchtbar sein. Befinden sich in den

Weingrten, wie dies hie und da vorkommt, zwischen den Stcken weiblicher

Sorten nicht gengend zahlreiche Stcke mnnlicher Sorten, oder ist die Blte-

zeit der erstem Sorten eine andere als die der letztern, so tritt ebenfalls ein

Ausreien", Abrhren" oder Durchfallen" ein. Am meisten drfte es sich

zur Sicherung der Befruchtung der weiblichen Sorten bewhren, diese in die

graden oder ungraden, die zwitterbltigen Sorten dagegen in die abwechselnden

Reihen zu pflanzen. 3) Die Sorten mit weiblichen Blten sind niemals samen-

bestndig, weil zur Erzeugung ihrer Samen stets der Pollenstaub einer zwit-

terigen Sorte notwendig ist und die aus ihren Samen erwachsenen Keimjjflanzen
daher ausnahmslos Bastarde sind. Und hieraus ist es vielleicht zu erklren,
dass die einen Weinbauer die Sorten der ]'itis vinifero als samenbestndig
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Ivennen lernten
,
Avhrend die andern die entgegeng-esetzte Erfahrung machten.

Die erstem sten vermutlich die Samen zwitteriger, die letztern dagegen jene

weiblicher Sorten aus. 4) Bastardierungsversuche mit dem Polleustaube weib-

licher Sorten sind stets erfolglos.

Deutscher Vereiti fr ffentliche Gesttndheitspef/e.
VierzeJmte Versammlung zu Frankfurt am Main in den Tagen vom 13.

bis 16. September 188S tmmittelbar vor dem am 17. September in Bonn statt-

findenden Deutschen Aerztetage und der am 18. September beginnenden Versamm-

lung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Kln.

Tagesordnung : Donnerstag, den 13. September. I. Mafsregeln zur Erreichung
gesu)iden Wohnens. Referenten: Oberbrgermeister Mi quel {Frankfurt aj31.),

Oberbaurat Professor Baumeister (Karlsruhe). II. Oertliche Lage der

Fabriken in den Stdten. In wie weit hat sich ein Bedrfnis herausgestellt,
von der Bestimmung des 23 Abs. 3 der Deutschen Geiverbeordnung Gebrauch zu
machen? Referenten: Sanittsrat Dr.Lent {Kln), Stadtrat Hendel {Dresden).

Freitag, den 14. September, III. Welche Erfahrungen sind mit den in den
letzten Jahren errichteten Klrvorrichtungen stdtischer Alnvsser gemacht ivorden ?

Referenten: Stadtbaurat Lindley {Frankfurt a.j3I.), Gas- und Wasserwerk-
direktor Winter (Wiesbaden), Stadtbaumeister Wiebe {Essen a.jR.), Stadt-

baurat Lohausen {Halle a.lS.). Am Kachmittag: Besichtigung der Frank-

furter Klrbeckenanlage und Grundwasserleitung, sowie der neuen Hafen- und
Schleusen- Anlagen.

Samstag, den 15. September. IV. Welchen Einfluss hat die heutige Gesund-

heitslehre, besonders die neuere Auffassung des Wesens und der Verbreitung der

Infektionskrankheiten auf Bau, Einrichtung und Lage der Krankenhuser?

Referent: Krankenhausdirektor Dr. Curschmann (Hamburg). V. Strafsen-

befestigung und Strafsenreinigung. Referenten : Regierungs- und Stadtbaumeister

Heuser {Aachen), Dr. R. Blasius {Braunschweig). Am Nachmittag: Besuch
von Bad Homburg.

Sonntag, den IG. September. Besichtigung der Klrbeckenatilage zu Wies-

baden. Am Nachmittag: Gemeinsamer Besuch des Niederivalddenkmals.

Beitrittserklrungen zu dem Deutschen Verein fr ffentliche Gesundheits-

pflege^'' (Jahresbeitrag 6 M.) nimmt der unterzeichnete stndige Sekretr entgegen.

Frankfurt a. M., Mrz 1888. Der stndige Sekretr: Dr. AI ex arider Spiefs.

Wissenschaftliche Ausstellung der 61. Versanmilung
deutscher Waturforscher und Aerzte zu Kln.

In Verbindung mit der vom 18. bis 23. September dieses Jahres in Kln tagen-
den Ol. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte soll gemfs Beschluss

des Gesamtausschusses auf vielseitigen Wunsch der Aussteller und Teilnehmer

frherer Versammlungen eine Fachausstellung aus den Gebieten smtlicher

auf der Versammlung vertretenen Disziplinen stattfinden. Die Ausstellung soll

alles Neue und Vollendete an Instrumenten, Apparaten, Prparaten, Forschungs-
und Lehrmitteln umfassen und ist auf eine Dauer von etwa 14 Tagen berechnet.

Folgende Gruppen sind in Aussicht genommen : I. Przisionsmechanik (Physi-
kalische Apparate). II. Mikrologie und Photographie. III. Chemie, Pharmazie,

Geologie, Mineralogie. IV. Naturtcissenschaftlicher UnterricJit. V. Geographie,

wissenschaftliche Ausrstung, Ethnologie. VI. Biologie, Entomologie, Anthro-

pologie. VII. Laryngoskopie, Bhinologie, Otiatrie, Oplitlialmologie. VIII. Innere

Medizin, EleJdro'therapie. IX. Chirurgie, Gynkologie, Orthopdie. X. Zahn-
heilkunde. XI. Veterinrmedizin. XII. Hygieine. Die Unterzeichneten sind zu

weiterer Auskunfterteilung bereit. Anmeld eb ogen sind vom Schriftfhrer

{Adresse: Unter - Sachsenliausen 9) zu beziehen. Der Vorstand: J. van der

Zypen {Deutz), Vorsitzender. Dr. med. B. Auerbach {Kln), stellvertretender

Vorsitzender. Dr. phil. F. Eltzbacher {Kln), Scliriftfhrer. Dr. med. Du-
mont {Kln). A. Hofmann., Chemiker {Kln). Dr. med. 0. Lassar {Berlin).

Verlag von Eduard Besold in Erlangen. Druck von Junge & Sohn in Erlangen.
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