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brgt ist. JaBuffoD ging so weit, einige besonders cliarakteristische

Merkmale mancher Tiere auf eine hnliche Ursache zurckzufhren,
wie die Scliwielen auf der Brust und den Unterschenkeln der KamelC;
oder die nackte abschilfernde Stirn der Saatkrhe.

Die Anhnger der gegenteiligen Ansicht werden diese Auffassung
Buffon's als eine sogenannte petitio priucipii nicht ohne Berech-

tigung zurckweisen, die brigen Beispiele aber, welche wir augefhrt

haben, eher als ein Spiel des Zufalls erklren wollen.

Bis jetzt trete ich keiner von beiden Parteien bei , weder den

Anhngern noch den Gegnern dieser Vererbungstheorie, docii wrde
ich die Sache der letztern gern zu der meinigen machen

,
wenn sie

mir nachweisen knnten, warum solche auffllige Bildungsfehler, die

zunchst durch Absicht oder Zufall entstanden sind, in keiner Weise

auf die Nachkommen sollten bertragen werden knnen, whrend
doch andere Rassencharaktere aus andern bisher unbekannten Grnden,
wie sie sich besonders im Gesicht ausprgen, wie Nase, Lippen, Augen-
brauen etc. bisweilen durch mehr oder weniger Generationen mit

grerer oder geringerer Bestndigkeit in Familien vererbt werden,
ebenso wie organische Krankheiten, Fehler der Sprache und Aus-

sprache und was dergleichen Dinge mehr sind, wenn man nicht etwa

auch das alles nur dem Zufall zuschreiben will".

Zehn Jahre spter unternahm esLamarck bekanntlich, die Ver-

erbung erworbener Eigenschaften methodisch fr die Erklrung der

Abstammung der Arten zu verwerten. So spurlos dieser auf so

breiter Basis angelegte Versuch an den Zeitgenossen vorberging,
ist trotzdem das Problem, auf welchem er sein System errichtete,

nie wieder ganz zur Ruhe gekommen. Freilich erscheint es auch bei

allen Autoren des 19. Jahrhunderts immer nur im Zusammenhange
mit den Grnden der Rassen- und Variettenbildung, ganz wie wir

es bei Kant und Blumen b ach kennen gelernt haben. Zu einer

Frage von fundamentaler Wichtigkeit sollte die Vererbbarkeit er-

worbener Eigenschaften erst durch die Darwin 'sehe Theorie erhoben

werden.

Ueber ProtoplaBiiiabeweg'ung'.

Von G. Quincke.
Herr G. Quincke hat im Verlauf seiner Untersuchungen ber

die Oberflchenspannung der Flssigkeiten gezeigt, dass ein Tropfen
Oel in einer verdnnten Sodalsung durch fortwhrende Bildung von

Seife, Auflsung der Seife, Ausbreitung der gebildeten Seifenlsung
an der Grenze von Oel und wsseriger Flssigkeit und Wiederholung
dieser Vorgnge Formnderungen zeigt, welche mit denen einer Ambe
groe Aehnlichkeit haben. Achnlich wie Sodalsung Avirken Eiwei-

lsungen, indem bei Berhrung von Eiwei und Oel eine Substanz

entsteht, welche hnlich wie Seife wirkt und welche er der Krze
82*
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wegen als Eiweiseife bezeichnet. Neuevding-s hat Herr Q. periodische

Bewegungen beobachtet, welche nnter gewissen Urnstnden infolge

der Oberflchens])annung entstehen
,
und diese haben ihn zu Unter-

suchungen ber Protoplasniabe wegung gefiirt, welche er in

den Sitzungsberichten der k. preu. Akad. d. Wissensch. v. 12. Juli

d. J. mitgeteilt hat:

Die Ausbieitung von Eiweiseife an der Berhrungsflche fetter

Oele mit Wasser ist die Ursache der Protoplasmabewegung bei Pflanzen

und niedern Tieren.

Die Zellen der Pflanzen enthalten im allgemeinen in einer festen

Hlle, der Zellhaut oder der Zellwand, ein Gemenge verschiedener

Eiweistott'e mit Wasser, festen Krnchen, Strke, Chlorophyll, Fett-

trpfchen u. s. w.

An diesem Zellinhalt lassen sich drei Teile unterscheiden : die

uere glashelle Hautschicht des Protoplasmas, das krnige Proto-

plasma und eine wsserige, leicht bewegliche Flssigkeit im Innern,

der Zellsaft.

Die glashelle, schleimige Hautschicht enthlt Schleimklmpchen,
ist nach auen scharf begrenzt durch den Plasmaschlauch und liegt

mit diesem an der Zellwand an.

Bei den Zellen vieler Pflanzen (Elodea, NHella
,
den Staubfaden-

haaren von Tradescantia, den Wurzelhaaren von Trianea bogotens/s)

sieht man die Hautschicht und die Krnerschicht des Plasmas in einer

wlzenden Bewegung. Die schleimigen, klebrigen Plasmamassen wer-

den mit bald grerer, bald kleinerer Geschwindigkeit parallel der

Wand fortgeschoben und ziehen gleichsam die eingeschlossenen festen

Krnchen mit sich fort. Die in der Nhe des Plasmaschlauches be-

wegten Plasmamassen durchlaufen dabei in sich selbst geschlossene
Bahnen. Auer dieser Potation genannten Bewegung des wandstn-

digen Plasmas beobachtet man noch hin- und herlaufende Zirkulations-

bewegungen des Plasmas, lngs der festen Fden oder Bnder, welche,

frei durch den Saftraum ausgespannt, das wandstndige Protoplasma
mit dem den Zellkern umhllenden Protoplasma verbinden.

Die Bewegung des Plasmas dauert noch fort, wenn man die

Pflanzenzelle in wsserige Lsungen von Kalisalpeter, Kochsalz, Kohr-

zucker oder Glyzerin bringt. Der Plasmaschlauch lst sich an ein-

zelnen Stellen oder berall von der Zellwand los, indem die Salzlsung
dem Zellinhalt Wasser entzieht [Plasmolyse^)].

Sehr hnflg zeigen die losgelsten Stellen des Plasmaschlauches

dabei scharf begrenzte kreisfrmige oder kugelfrmige Rnder, an denen

man mit den strksten Vergrerungen keine Falten erkennen kann.

Die konvexe oder die konkave Seite dieser kugelfrmig begrenz
ten Bume kann den) Innern der Zelle zugewandt sein, je nachdem der

Plasmaschlauch sich von der Zellwand loslst oder daran haften bleibt.

1) Frings lieini, Untersuchungen ber den Bau und die Bildung der

Pflanzenzelle. Berlin 1854.
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Zeigt die Oberflche des von der Zellwaiid losgelsteu Plasma-

sclilaiiclies Falten, so verschwinden diese meist, wenn man die Salz-

lsung- wieder durch Wasser ersetzt und von neuem Wasser durch

den Plasmaschlauch zu dem Innern der Zelle treten lsst.

Beim Wiederaufquellen des Plasmaschlnuches knnen dann nach

auen konkave kuglige Begrenzungsflchen eben werden und in nach

auen konvexe Begrenzungsflchen bergehen.

Bei der Plasmolyse knnen die Plasmamassen in zwei oder mehrere

durch Kugelabschnitte oder Kugeln begrenzte Abteilungen (Vakuolen)

zerfallen, die sich bei der Quellung wieder nhern und wieder zu einem

von einem einzigen Plasmaschlauch umhllten Rume vereinigen knnen.

Unter Umstnden knnen die beiden Abteilungen beim Aufquellen

auch nicht zusammenflieen und durch eine ebene Flche getrennt

bleiben, wie zwei gleich groe Seifenblasen, die mau mit einander in

Berhrung bringt.

Man muss aus diesen Erscheinungen mit Pvcksicht auf die physi-

kalischen Eigenschaften fester und flssiger dnner Lamellen schlieen,

dass der Plasmaschlauch aus einer sehr dnnen flssigen Membran

besteht, welche den schleimigen und wsserigen Inhalt der Zelle in

einer geschlossenen berflche umhllt, hnlich Avie bei einer Seifen-

blase die Luft von einer dnnen Haut aus flssigem Seifeuwasser

eingeschlossen ist.

Die Substanz dieser Membran muss eine Flssigkeit sein, welche

in Wasser Tropfen bildet. Da von allen bekannten Stoffen der orga-

nischen Natur nur Oele diese Eigentmlichkeit zeigen, so muss der

Plasmaschlauch aus fettem Oel oder flssigem Fett bestehen.

Die Dicke dieser Oelschicht kann so gering sein, kleiner als

QmmQooi^ dass uiau sie mikroskopisch nicht mehr wahrnehmen kann.

Die Protoplasmabewegung hat ihren Grund in der periodischen

Ausbreitung von Eiweiseife an der Innern Oberflche der Oelhaut,

die den Plasmaschlauch bildet.

Das in der Hautscliicht der schleimigen Plasmamassen enthaltene

Eiwei muss unter Einwirkung des absorbierten Sauerstoffs mit dem

Oel des Plasmaschlauches in der oben unter 1) geschilderten Weise

EiAveiseife bilden, die sich an der gemeinsamen Grenze von Oel und

wsseriger Flssigkeit ausbreitet. Durch die Ausbreitung werden

Teilchen aus dem Innern des Oels und der wsserigen Flssigkeit

an die gemeinsame Grenzflche gezogen. Es kommen frische Massen

Oel und Eiwei in Berhrung, aus denen sich wieder nach einiger

Zeit Eiweiseife bildet, auflst und ausbreitet.

Die Ausbreitung erfolgt mit grerer Energie nach der Seite der

gemeinsamen Grenzflche, welche die grere Beweglichkeit hat und

welche am wenigsten durch Eiweiseife von der vorhergehenden Aus-

breitung verunreinigt ist. Die periodische Verschiebung regelt sich

also so, dass eine einseitige Verschiebung der schleimigen Plasma-

massen an der Grenze von Oel und wsseriger Flssigkeit auftritt;
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wie ich es auch bei der Ansl)reituiig von Eiwei an der Grenze von

Oel und Wasser knstlich habe hervorrufen kcinncn.

Es stellt sich also auf der ganzen g-eschlossenen Oberflche eine

scheinbar kcaitinuierliche, in Wirklichkeit stoweise auftretende Ver-

schiebung- der schleimigen Protoplasmamassen her in einer geschlos-
senen Bahn an der innern Oberflche des Plasmaschlauches, die

Eotationsbewegung des Plasmas.

Wird ein Teil der gebildeten und ausgebreiteten Eiweiseife in

der umgebenden Flssigkeit aufgelst, so begnstigt dies die perio-

dische Ausbreitung.

Die Energie der Ausbreitung und die Gre der Verschiebung
bei jeder einzelnen Ausbreitung hngt von der Geschwindigkeit ab,

mit der die Eiweiseife sich bildet, auflst und ausbreitet, also auch

von der Zhigkeit des Oels und der schleimigen Plasmamassen
,

die

durch die Ausbreitung nach der Grenzflche oder der festen Zellwand

hingezogen w^erden.

Bei zu hoher und zu niedriger Temperatur muss die Plasma-

bewegung ausbleiben, wie man es in der That beobachtet hat^).

Die Plasmamassen knnen bald rechts bald links herum an der

Oberflche des Plasmaschlauches verschoben werden, je nachdem zu-

fllig die ersten Verschiebungen ausfielen.

Die schleimigen Plasmamassen ziehen die festen Krnchen, Strke,

Chlorophyll u. s. w. mechanisch mit sich fort, welche aber hinter

den schleimigen Plasmamassen selbst zurckbleiben. Die leicht be-

wegliche Flssigkeit im Innern der Zelle wird unbedeutend oder gar
nicht mitgerissen. Dadurch erklrt sich die Anordnung der verschie-

denen Schichten
,
die man in dem wandstndigen Protoplasma unter-

schieden hat.

Die von zwei Flssigkeiten absorbierte Luft scheidet sich immer

an der gemeinsamen Grenze ab, Avenn man zwei Flssigkeiten mit

einander in Berhrung bringt, wie ich schon frher nachgewiesen
habe 2). Der in Oel und Eiwei absorbierte Sauerstoff wird also,

wenn durch die Ausbreitung frische Mengen von Oel und Eiwei mit

einander in Berhrung kommen, sich an der Grenzflche abscheiden

und hier die Bildung der Eiweiseife begnstigen. Fehlt der Sauer-

stoif, so hrt die Bildung der Eiweiseife und die Ausbreitung auf,

die Protoplasmabewegung stockt, wie Herr Khne^) in der That

nachgewiesen hat.

Eine lieihe anderer, mehr nebenschlicher Erscheinungen ist mit

dieser Theorie der Protoplasmabewegung in voller Uebereinstimmung,
wie die pltzlichen Verschiebungen des von der Zelliiaut losgelsten
Plasmaschlauches nach einem oder dem andern Ende der lnglichen

J) J. Sachs, Flora 1864. S. 6568. W. Khue, Protoplasma 1864.

S. 100103.

2) Po gg. Anu. 139. S. 19. 1870.

3) W. Khne, Protoplasma 1864. S. 105.
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ZellC; indem der ka})illare Druck der kiig-elfrmigen Eiidflcheii durch

Ausbreitung gendert wird; die Bildung neuer kleiner Vakuolen an

der Stelle, wo der Plasmaschlauch beim Aufquellen reit; die Winkel

von 120*^, unter denen die Grenzflchen zweier benachbarter Vakuolen

sich schneiden; die stoweise Bewegung des krnchenfhrenden Zell-

inhalts nach dem Platzen eines Plasmaschlauches durch periodische

Ausbreitung an Stellen des Plasmaschlauches, die noch an der Zell-

wand haften; dass der Plasmaschlauch fr bestimmte chemische Ver-

bindungen wie Suren leicht durchgngig ist, whrend er Salpeter,

Kochsalz, Zucker nicht durchlsst^); dass Induktionsschlge, welche

mit Wasser gefllte Oelblasen nach meiner Erfahrung zum Platzen

bringen, auch die Protoplasmabewegung zerstren 2).

ich habe ferner gefunden, dass von fetten Oelen umgebenes festes

Eiwei Wasser aufnimmt und flssig wird, wenn das Oel mit Wasser

in Berhrung gebracht wird; dass dabei Bewegungen wahrzunehmen

sind, die von periodischer Ausbreitung herrhren und der Protoplasma-

bewegung sehr hnlich sind; dass endlich mit Salzlsung gefllte
Oelblasen in Salzlsung ihr Volumen verkleinern.

Eine wesentliche Kolle bei der Protoplasmabewegung spielt ferner

das feste Eiwei, welches entsteht, sobald eiweihaltige Flssigkeit
mit Sauerstoff' in Berhrung kommt.

Lsst man -filtriertes Hhnereiwei in einem hohlen Glasfaden

hin und herlaufen, so bilden sich an den Enden Schwnze" oder

Luftblasen mit spitzen und faltigen, statt mit kugelfrmigen Grenz-

flchen. Diese Erscheinung beweist das Vorhandensein dnner fester

Hutchen, die sich im Wasser oder wsserigen Eiwei wieder auf-

lsen knnen. Die festen Hutchen knnen so dnn sein, dass sie

mikroskopisch nicht mehr wahrnehmbar sind. Sie bilden sich um
so eher unter sonst hnlichen Bedingungen, je mehr festes Eiweiss

die Flssigkeit enthlt, und scheinen in vielen Gebieten der Natur

eine bedeutende Rolle zu spielen.

Da die absorbierte Luft an der Grenze von Oel und wsseriger

Flssigkeit, also an der Innern Oberflche des Plasmaschlauches, ab-

geschieden wird, so entstehen hier aus dem Eiwei der Hautschicht

des Plasmas feste Eiweifden, oder feste Eiweibnder. Diese

machen die Oelschicht des Plasmaschlauches unbeweglicher und ver-

zgern das Zerreien der Oelhaut bei der Ausbreitung der Eiwei-
seife. Bei der Plasmolyse erscheint daher der von der Zellhaut los-

gelste Plasmaschlauch oft runzlig. Beim Wiederauffiuellen lst das

zutretende Wasser diese festen Eiweifden, die Falten des Plasma-

schlauches verschwinden, und die flssige Membran nimmt glatte

Kugelgestalt an, wie die Eigenschaften flssiger Lamellen verlangen.

Ab und zu werden feste mit Oel benetzte Eiweibnder von dem
Plasmaschlauch durch die Ausbreitung losgerissen und setzen sich

1) Pfeffer, Osmotische Untersuchungen. 1877. S. 127, 135, 157.

2) W. Khne, Protoplasma 1864. S. 96.
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an audeni Eiweifden fest. Auerdem licng-t der Zellkern durch

lbekleidete feste Eiweifdeu mit dem festen Eiwei des PUvsma-

seblauches zusammen.

Au der Oberflche der dnnen Oelschicht dieser freistndigen

festen Eiweibnder findet nun auch eine Bildung- von Eiweiseife

und periodische Ausbreitung statt, wie an der Innern Flche des

Plasmaschlauches. Diese periodische Ausbreitung zieht einen Teil

der schleimigen Plasmaraassen nach dieser Oeloberflche hin. Dies

erklrt die Zirkulationsbewegung des Plasmas.

An demselben festen Eiweiband kann die Oeloberflche durch

neugebildete feste Eiweifden unterbrochen werden. Man kann an

demselben freistndigen Eiweiband gleichzeitig- zwei Bewegungen in

entgegeng-esetzter Richtung und von sehr verschiedener Geschwindig-

keit beobachten, wie ich auch mit dem Mikroskope an der Grenze

von fetten Oelen und Eiwei zwei solche entgegengesetzte Bewegungen

hufig wahrgenommen habe.

Diese festen Eiweifden knnen sich nun bilden, wo sich reich-

lich Sauerstoff' findet, oder lsen, wo sie mit wsserigem Zellsaft in

Berhrung kommen. Dadurch erklrt sich das wechselnde Bild,

welches die freistndigen Plasmafden mit Zirkulationsbewegung im

Innern der Zellen bieten.

Manchmal zerreien mehrere der freistndigen Plasmafden. Der

Oelberzug der andern Fden will dann mglichst kleine Oberflche

annehmen, vereinigt sich mit dem Oel des Plasmaschlauches und zieht

den Zellkern schnell nach der Zellwand hin.

In fetten Oelen sind Substanzen lslich
,
welche bei Zutritt von

Wasser aus dem Oel abgeschieden werden, welche dann Wasser an-

ziehen, kugelfrmig begrenzte Hohlrume und an der Grenzflche mit

dem Wasser sehr dnne, feste Hute bilden die letztern wahr-

scheinlich unter dem Einfluss des hier abgeschiedenen Sauerstoffs der

absorbierten Luft. Ich mchte diese Substanzen auch fr Eiwei

halten und will sie vor der Hand auch Eiwei nennen.

Es wrden also Eiwei in fetten Oelen und umgekehrt fette Oele

im Eiwei lslich sein.

Dieses im Oel des Plasmaschlauches lsliche Eiwei muss an der

uern Oberflche der dnnen Oelhaut des Plasmaschlauches feste

Bnder bilden, die mit den oben besprochenen Eiweibndern der

innern Oeloberflche ein Netzwerk bilden und den Plasmaschlauch

au der Zellhaut festhalten. Bei der Plasmolyse werden diese festen

Eiweibnder an einzelnen Stellen gelst oder zerrissen, an denen

sich dann der Plasmaschlauch von der Zellhaut trennen kann.

Bei der Plasmolyse bildet die Oberflche des ganzen Plasmaschlauches

oder der aus ihm entstandenen Vakuolen ganz genau Formen, wie

sie bei Oelkugeln oder Oelblasen im Wasser wahrzunehmen sind,

wenn im Oel kleine feste Teilchen oder feste Membranen verteilt

sind.
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Jedenfalls spielen dnne Oellumellen und die Ausbreitungserschei-

nung-en auch bei der Entstehung, Neubildung und Teilung der Zellen,

die immer einen Kern oder eiweiartige Substanz enthalten, eine

entscheidende Rolle.

In hnlicher Weise wie an Pflanzenzellen kann man im Innern

oder an der Oberflche von niedern Tieren (Amben, Infusorien)

Bewegungserscheinungen beobachten, die sich durch Ausbreitung von

Eiweiseife an der Grenzflche von fetten Oelen mit wsseriger Flssig-

keit erklren lassen.

Die Formnderungen nnd Bewegungen von Amben unter einem

Deckglas oder auf einem Objekttrger zeigen die allergrte Aehn-

lichkeit mit den in 1 und 3 besprochenen Formnderungen und Be-

wegungen von Oelmassen in der Nhe einer festen Wand.

Wahrscheinlich bildet sich in den lebenden Tieren an einzelnen

Stellen Eiweiseife
,

die sich auf der Grenzflche an flssigem Fett

und Wasser ansammelt. Fr den Ueberzug mit Fett spricht die Kugel-

form, die viele dieser Tiere annehmen knnen.

Eine mit Oel bekleidete schleimige Masse bewegt sich unter

Wasser nach der Stelle hin, wo Soda oder Eiwei in groer Ver-

dnnung in Wasser verteilt die Oeloberflche trifft. Die lbekleideten

schleimigen Massen legen sich dabei an feste oder schwer bewegliche

Wnde an, ziehen im Wasser verteilte feste Krnchen in das Oel

oder in die vom Oel bedeckten schleimigen Massen hinein.

Eiweihaltige Nahrung muss also in das Innere solcher lbeklei-

deten schleimigen Tiere hineingezogen werden, wie wir es in der

That in der Natur wahrnehmen.

Dabei knnen mikroskopisch nicht mehr wahrnehmbare Oelschich-

ten diese Erscheinungen hervorrufen. Und Fetttrpfchen findet man

in jedem Protoplasma.
Die Fdchenstrmung oder Krnchenbewegung an Pseudopodien

wrde sich wie die Zirkulationsstrmung an den freistndigen Fden
im Innern von Pflanzenzellen erklren, sobald man die wahrschein-

liche Annahme macht, dass die Pseudopodien mit einer dnnen Oel-

haut bedeckt und die Krnchen eiweihaltig sind.

Die stoweise Bewegung von Diatomeen in Wasser erfolgt in

einer Weise, als ob das Tier mit einer unmerklich dnnen Oelschicht

bedeckt wre, auf welcher pltzlich eine Ausbreitung (von Eiwei-

seife) stattfnde.

Im Innern von Stentor und hnlichen Tieren zeigen sich kugel-

frmige mit krnehenfreier oder krnchenhaltiger Flssigkeit gefllte

Hohlrume oder Blasen (Vakuolen), deren Grenzflchen dieselben

Gesetzmigkeiten zeigen wie Seifenwasserlamellen. Aus einem ver-

letzten Tiere treten Plasmamassen aus in das umgebende Wasser

und biklen neue kugelige Blasen nach hnlichen Gesetzen, die sich

vergrern, platzen oder zu grern Blasen vereinigen. Die in das

Wasser ausgetretenen schleimigen Massen haben das Bestreben Kugel-
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form anzunehmen und zeigen dnbei ganz dieselben Erseheinungen
wie festes Eiwei; das an der Grenze von Oel und Wasser Oelblasen

bildet; periodisclie Ausbreitung zeigt und schleimige Fden bildet^ die

sich zu kugelfrmigen Massen zusammenzielien.

Bei Lcmbadion bulUntmi habe ich pulsierende Vakuolen, mit

krnchenfreier Flssigkeit gefllte kugelige Blasen, gesehen, die sich

vergrerten, und nach dem Ausgang eines kleinen Kanals im Tier-

leib zusammenzogen. In der Umgebung der groen Vakuole ent-

standen eine oder mehrere kleine neue Blasen, die sich vergrerten,
zusammenflssen und wie die erste grere wieder nach dem Ausgang
des kleinen Kanals zusammenzogen. Die Vakuolen nderten dabei

vor der Vereinigung ihre Lage in der umgebenden Plasmamasse.

Lange Zeit bildeten sich kleine Vakuolen, die sich alle 11 Se-

kunden entleerten, dazwischen einige Zeit grere Vakuolen, deren

Entstehung und Entleerung 17 Sekunden dauerte.

Eine faltige Oberflche, die auf das Vorhandensein einer festen

Membran hingedeutet htte (und die ich bei Vakuolen anderer Tiere

wahrgenommen habe), habe ich an diesen Vakuolen niemals sehen

knnen, auch nicht mit den strksten Vergrerungen.
Es machte die Erscheinung auf mich den Eindruck, als ob mit

Oel bekleidete hygroskopische Eiweimassen durch die Oelhaut hin-

durch Wasser aufgenommen und Blasen gebildet htten, die dann

stets zum Platzen gebracht Avurden durch Eiweiseife oder eine

andere hnliche Substanz, welche sich im Ausgang des kleinen

Kanals gebildet hatte.

Abgesehen von der Geschwindigkeit, mit der die Diffusion von

statten ging, wrde der Vorgang ganz analog denjenigen sein, die

man an lbedecktem Eiwei in Wasser oder dem Plasmaschlauch der

Pflanzenzellen beim Wiederaufquellen nach der Plasmolyse beobachtet.

Schlielich mchte ich nicht unterlassen, an dieser Stelle den

HH. Askenasy, Blochmann, litschli. Khne, Peitzer und

Frings heim, welche mir in der liebenswrdigsten Weise die Durch-

fhrung dieser Untersuchungen erleichtert haben, meinen verbind-

lichsten Dank auszusprechen.

Zur Physiologie der Atmung".

Von N. Zuntz.

Die Lehre von der Innervation der Atmung ist in diesem Blatte

schon mehrfach zU' ammenfassend behandelt worden (von K osenthal

Bd. I Nr. 3, 4 u. 6, von mir Bd. II Nr. 6, von Knoll Bd. VI Nr. 10).

In Bd. VI S. 54 findet sich eine Mitteilung von Geppert und mir,

in Bd. VII S. 444 eine daran anschlieende von A. Lwy, welche

die hauptschliclisten Resultate unserer inzwischen in Pflger's iVrchiv

Bd. 42 ausfhrlich publizierten Experimentaluntersuchungen enthalten.

Mit diesen Untersuchungen wurden an gleichem Orte einige weitere
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