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Durchreien des Tieres erst vor verhltnismig: kurzer Zeit statt-

gefunden haben kann, und es mtissten demnach auch noch die brigen
Teile des Verdauungstraktes in einem verhltnismig gleich gutem

Erhaltungszustande zu finden sein. Nach Voigt aber fand sich in

dem Eierbehlter keine Spur mehr von einem Reste des Darmkanales".

Unwillkrlich muss man auf den Gedanken kommen, dass der nach

auen mndende Sack des Hinterleibes das Ueberbleibsel des Ver-

dauungstraktes vorstellen mchte, und Voigt selbst hat diese Mg-
lichkeit errtert. Das Ende vom Darm kann aber, wie Voigt richtig

bemerkt, dieser Sack nicht sein, weil die Afterffnung in der Mantel-

hhle liegen muss. Der gleiche Grund spricht gegen die Auffassung
des Sackes als Niere. Auch mit einer Deutung desselben als Fu-
drse oder Schalendrse kann sich Voigt nicht befreunden. In der

That vermgen wir auch nicht einzusehen, wie sich diese beiden

Drsen erhalten, geschweige denn gar so enorm entwickeln sollten,

wenn sowohl der Fu als die Schale, mit denen beide doch im innigsten

Zusammenhange stehen, fehlen. Seine Zuflucht zu einem neuen, von

dem Tiere erst erworbenem Organe nehmen, wie Voigt es thut, heit

die Schwierigkeit der Deutung des Sackes nicht verringern, sondern

nur noch vergrern.
(Schluss folgt.)

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften

Sitzungsprotokolle der biologischen Sektion der Warschauer

Naturforschergesellschaft.

Sitzung vom 17. (29.) Mai 1889.

(Schluss.)

3. J. Th. Steinhaus teilte einen Beitrag zur Lehre von den so-

genannten sporogenen Krnern" mit .Noch vor kurzer Zeit nahm man

an, dass der Vorgang der Sporenbildung in den Bakterien ein sehr einfacher sei
;

selbst Prazmowski stellte noch am Ende des vergangenen Jahres die An-

sicht auf, dass die Sporenbildung durch Verdichtung des Plasmas in der vege-

tativen Zelle erfolgt. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch ,
dass diese Ent-

wicklungsvorgnge nur scheinbar als ganz einfach sich darstellen, im Grunde

jedoch einem sehr komplizierten morphologischen Prozesse ihren Ursprung
verdanken. Zuerst berzeugte sich Babes bei Frbung lebender Bakterien

(von Cholera, Typhus, Diphtheritis u. a.) mit alkalischem Methylenblau, dass

in solchen Fllen eine charakteristische Metachromasie auftritt, indem in der

Mitte oder am Ende des blaugefrbten Stbchens ein oder mehrere Krnchen
hell- oder dunkelrot oder auch violett gefrbt erscheinen. Durch vergleichende

Untersuchungen gelangte Babes zum Schlsse, dass diese Krner eine sicht-

liche Rolle spielen sowohl beim Teilungsvorgange der Bakterien, als auch bei

der Sporenbildung. P. Ernst entdeckte und untersuchte ganz selbstndig
dieselben Gebilde gleichzeitig mit Babes. Er beobachtete dieselben an

Kartoffelkulturen nach Frbung der durch Erhitzung fixierten Prparate mit

warmer Methylenblaulsung und Nachfrbung mit kalter Lsung von Bismarck-

braun. Bei derartiger Tinktion von Bakterien, in welchen Sporen sich ent-

wickeln, fand Ernst, dass die betreffenden Krnchen an der Sporenbildung
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sich unmittelbar beteiligen. Diese Beteiligung manifestierte sich an seinen

Objekten dadurch, dass das Krnchen entweder nach einer Reihe von Meta-

morphosen in eine Spore sich umwandelte oder dass es in dem verdichteten

Abschnitt des Bacillus gelagert war und in dem Mae, als letzterer sich zur

Spore metamorphosierte, verschiedenen Vernderungen unterworfen war und

schlielich schwand. Aufgrund seiner Beobachtungen gelangte Ernst zu dem

Schlsse, dass die von ihm untersuchten Gebilde sporogene Krner" sensu

stricto darstellen. Nachdem St. sich mit beiden eben referierten Arbeiten

bekannt gemacht und die darin beschriebenen Krner verglichen hatte mit den

in tierischen Zellen so hufig vorkommenden Granulationen, wobei die Ueber-

einstimmung in der Wirkungsweise des Methylenblaus auf beiderlei Bildungen

zu besonderer Bercksichtigung gelangte, unternahm St. eine Reihe eigner

Untersuchungen der Bakterienkrner in der Hoffnung, dass an diesen relativ

einfachen Objekten es leichter- gelingen wrde, die Natur und physiologische

Rolle der Krner, aufzuklren, als an den komplizierten tierischen Zellen.

St. berzeugte sich alsbald von der Thatschlichkeit der Beobachtungen von

Babes und Ernst; die Krner existieren in der That und treten deutlich

zum Vorschein bei der Frbung mit Methylenblau. Dieselben sind jedoch
nicht gewissen Bacillenarten eigentmlich, sondern sehr allgemein und ver-

breitet; bei allen von St. untersuchten Bakterienformen wurden sie ange-

troffen. Die Ansicht von Ernst, dass die Krner nur eine Bedeutung fr
die Sporenbildung haben, ist jedoch nicht stichhaltig; Babes hat eben Recht,

wenn er sie mit dem Teilungsvorgang der Bacillen in Beziehung setzt. St.

beobachtete ihr Auftreten und ihre Beteiligung beim Teilungsprozesse von

Bacillus fluorescens liquaefaciens , bei welchem eine Sporenbildung niemals

erfolgt. Anderseits nehmen sie unzweifelhaft teil an der Sporenbildung. St.

besttigt die beiden Typen der Sporenmembran mit Beteiligung der Krner,
welche Ernst aufgestellt hat, und fgt denselben noch einen dritten Typus
bei, welchen er bei Bacillus subtilis angetroffen hat. In letzterem treten die

Krnchen nicht in den verdichteten" Abschnitten des Plasmas auf, welche

sich in Sporen umwandeln
,

sondern auerhalb derselben und zwar an beiden

Polen der betreffenden Abschnitte. In dem Mae
,

als die letztern in Sporen
sich umwandeln, erleiden die polaren Krner gewisse Aenderungen, welche die

Annahme gestatten, dass wenigstens bei Bacillus subtilis die Krner eine ge-

wisse Beziehung haben zur Bildung der Sporenbildung. (Babes erwhnt neben-

bei, dass es ihn gelungen sei, an einem der Sporenpole ein gefrbtes Krnchen

wahrzunehmen; die Entstehung und das weitere Schicksal dieser Kombination

ist jedoch von ihm nicht weiter verfolgt worden.) Ueber die Natur der

Bakterienkrner lsst sich vorlufig kein sicheres Urteil fllen. Der vorsich-

tige Babes enthlt sich jeder Vermutung, Ernst erachtet es fr erlaubt,

die Krner mit Zellkernen zu identifizieren. Der Ansicht des letztern

lassen sich jedoch viele Einwrfe entgegenstellen. Vor allem ist die physio-

logische Rolle der Krner in verschiedenen Fllen dem Anscheine nach eine

zu sehr verschiedenartige. Auerdem stehen die Krnchen in gewisser Ab-

hngigkeit vom Nhrboden. So bringt die Ernst'sche Reaktion dieselben

fast ausschlielich nur an Kartoffelkulturen zum Vorschein. Die Babes'sche
Reaktion ist zwar allgemeiner, aber zeichnet sich ebenfalls nicht aus durch

eine unfehlbare Bestndigkeit. Auch ist der Umstand nicht bedeutungslos,
dass die Krner nicht whrend der ganzen Lebensdauer des Bacillus vor-

handen sind, sondern nur whrend der Zeit der Teilung oder Sporenbildung,

wenigstens in fr uns wahrnehmbarer Form. Zum Schluss macht St. noch
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darauf aufmerksam, dass der von Ernst vorgeschlagene Ausdruck sporogene

Krner" ein zu engbegrenzter ist bei Bercksichtigung der nachgewiesenen

Beteiligung dieser Gebilde am Teilungsprozesse. Nach der Ansicht von St.

wre der Ausdruck Granula" als weniger prtendierend und nichts vorent-

scheidend, ein mehr entsprechender. Zwar werden durch die letztere Bezeich-

nung die Bakterienkrner den Granulationen der tierischen Zelle genhert,

aber es existieren auch in der That gewisse diese Annherung berechtigende

Umstnde. Die mitgeteilten Untersuchungen sind im Laboratorium des Prof.

Lukjanow ausgefhrt worden.

4. S. M. Lukjanow sprach ber die Hypothese von Altmann
betreffend die Struktur des Zellenkernes". Nach kurzer Darlegung

der Altmann'schen Untersuchungen und Anschauungen gelangte L. zu dem

Schlsse, dass demselben eine groe prinzipielle Bedeutung in keiner Hinsicht

abgesprochen werden knne. Wir begegnen verschiedenartigen Granulis in

steigender Hufigkeit. Wie aus der Steinhau s 'sehen Mitteilung zu ersehen

ist, muss auch bei der Bakterienforschuug auf dieselben Rcksicht genommen
werden. Auf die Granula im Zellkrper hat erst vor kurzem das Mitglied der

Gesellschaft P. J. Mitrophanow die Aufmerksamkeit der letztern gelenkt.

Die den Zellkern betreffende Hypothese von Altmann stellt sich als in ge-

wissem Grade wahrscheinlich dar. Sie bedarf ohne Zweifel noch weiterer Ver-

arbeitung und strengerer Begrndung, aber man muss in betracht ziehen, dass

selbst ohne Cyanfrbung zuweilen das Vorhandensein von achromatinen, ketten-

frmig angeordneten Krnern u. dergl. wahrgenommen werden kann. Dem
Anschein nach hat auch L. wiederholt mit Elementen zu thun gehabt, welche

den von Altmann beschriebenen entsprechen und die er als Hyalosomen be-

zeichnet hat. (Man vergleiche Lukj an ow 's Beitrge zur Morphologie der

Zelle": 1. Abhandlung S. 70, 73, 75, 77 fg., 2. Abhandlung S. 550, 551, 553;

Notizen ber das Darmepithel bei Ascaris mystax", S. 297 in: Archiv v. du

Bois-Reymoncl, 1887 und Archiv fr niikr. Anatomie, 1888.) Er vermutet,

dass die Hyalosomen das wesentliche Strukturelement des Kernes reprsen-

tieren, mindestens in gewissen Fllen. Bei der Besprechung des Darmrohres

bei Ascaris mystax drckt sich L. ber die epithelialen Elemente mit folgen-

den Worten aus : Im allgemeinen hat der Kern ein krniges Aussehen das

Negativ dieser Krnelung zeigt sich eben In Form des Chromatingerstes".
Die Uebereinstimmung mit der vorerwhnten Hypothese von Alt mann unter-

liegt hier keinem Zweifel.

5. W. J. Bjelajew machte in Namen des verreisten Mitgliedes W. J.

Palladin eine Mitteilung ber dessen Untersuchungen betreffend den Ein-

fluss des Sauerstoffs auf den Zerfall der Eiweistoffe in den
Pflanzen". Der Inhalt der Mitteilung ist in ausfhrlicher Bearbeitung in

den Berichten der deutschen botanischen Gesellschaft 1888 4889 abgedruckt.

6. W. J. Pjelaje w sprach ber die p flanzli eben Spermatozoiden".
Nach Darlegung der Untersuchungen, welche er in einer kurzen Mitteilung in

den Berichten der deutschen botan. Gesellschaft, 1889, Nr. 3 verffentlicht hat,

machte B. noch einige ergnzende Bemerkungen betreffend die Struktur und

Entwicklung der Spermatoiden bei Characeen. Entgegen den Angaben von

Guignard tingiert sich der Sperinatoidenkrper nur in seinen mittlen Teilen

mit den gewhnlichen Kernfarbstoffen; das Vorder- und Hinterende nehmen

durchaus keine Frbung an und bilden sich bereits zu der Zeit, in welcher

der Kern runde Gestalt zeigt.

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