
Einige Versuche Uber die Abhängigkeit des Mucor proliferus 
von den äusseren Bedingungen. 

Von 
Dr. W. Schostakowitsch. 

Hierzu Tafel IV . 

D i e Bez iehungen zwischen der F o r m der Organismen und der 
äusseren Lebensbedingungen sind bis heute sehr wenig untersucht 

W i r stehen noch fern von der A u f s t e l l u n g i rgend welcher G e 
setze über diesen Zusammenhang . 

Jede E r w e i t e r u n g unserer Kenntn isse in dieser R i c h t u n g hat einen 
gewissen W e r t h u n d darum erlaube i ch mir die Resul tate einiger V e r 
suche, welche i c h mit M u c o r proliferus angestel lt habe, zu veröffent
l i chen . 

B e i dieser U n t e r s u c h u n g habe i ch al le Culturgefässe mit Nähr
stoffen sorgfältig steri l is irt . 

I n al len zweifelhaften Fällen wurden i m m e r Controlversuche gemacht. 
So z. B . , wenn unter gewissen B e d i n g u n g e n e in abnorm aus

sehender M u c o r entstand, wiederholte i c h mehrmals dieselbe Oul tur . * 
A u s s e r d e m wurden die Sporen einer entstandenen F o r m unter den 
normalen Bed ingungen cul t iv ir t , u m die U e b e r z e u g u n g zu b e k o m m e n , 
dass es keine zufällig i n das Culturgefäss gerathene M u c o r a r t , sondern 
w i r k l i c h eine durch Cul turbed ingungen geänderte F o r m von M u c o r 
prol i ferus ist. 

D i e typische F o r m des M . pro l i f e rus 1 ) en twi cke l t sich auf B r o d 
u n d Pferdemist be i Z immertemperatur ( 1 2 — 1 8 ° C ) . 

D i e aufrechten Sporangienträger dieser F o r m b i lden einen grauen 
dichten R a s e n und erreichen bis 7 cm in der Höhe . An fangs unver 
zweigte werden mit dem A l t e r septirt u n d verzweigt . 

D i e Zwe ige s ind dünner als der H a u p t s t a m m und in der R e g e l 
auch verzweigt . D i e Z w e i g a n o r d n u n g ist t raub ig . 

A l l e Zweige sind mit einem Sporang ium abgeschlossen. D i e 
H a u p t s p o r a n g i e n , d. h . d i e , welche am H a u p t s t a m m e sitzen, unter
scheiden sich von den Nebensporangien (Zweigsporangien) . 

Sie haben kuge l ige F o r m und erreichen i m Durchmesser 450 JJL, 
ge legent l i ch sogar ^2 m m . 

1) Die Beschreibung des M. proliferus ist in Berichten d. deutsch, bot. Gesellsch. 
Jahrgang 1896, Bd. XIV . 
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Ihre W a n d ist zerf l iessl ich, undurchsicht ig , stark incrust irt , z u 
w e i l e n mit B a s a l k r a g e n . 

D i e C o l u m e l l a ist sehr gross, 180—300 |jl l a n g , 150—180 jx breit , 
meist birnförmig, selten cy l indr i sch , mit farblosem Inhalte . D i e Sporen 
sind sehr gleichmässig, durchschnit t l i ch 17,5 ji l ang und 7,5 |j. breit . 

D i e Nebensporang ien weichen von den Hauptsporangien zunächst 
d u r c h ihre Grösse ab. Sie haben i m Durchmesser 2 0 — 2 0 0 JX. Ihre 
W a n d ist schwärzlich, durchs icht ig , unzer f l iess l i ch ; die C o l u m e l l a sehr 
var iabe l nach Grösse und F o r m . Sie kann cy l indr isch , conisch u n d 
knopfförmig sein. D i e Sporen sind den Sporen der Hauptsporang ien 
g l e i ch , nur etwas k l e iner . 

D e r Hauptuntersch ied dieser M u c o r a r t von al len andern besteht 
in der Fähigkeit zur D u r c h w a c h s u n g . 

I n alten C u l t u r e n trifft man sicher eine A n z a h l C o l u m e l l e n , 
welche durchgewachsen s ind. 

D i e Durchwachsung äussert sich dar in , dass die C o l u m e l l a i n 
ein steriles oder Sporangien erzeugendes M y c e l ( F i g . 5) auswächst. 

N o c h zahlreicher s ind die Fälle der inneren D u r c h w a c h s u n g der 
Sporangienträger. 

B e i dieser E r s c h e i n u n g wachsen die Querwände der Sporang ien -
trägerzellen in e in mehr oder weniger reichl iches M y c e l aus, welches 
innerhalb des Sporangienträgers von Z e l l e zu Ze l le kr iecht . 

D a s M y c e l k o m m t durch die W a n d des Sporangienträgers oder 
d u r c h die C o l u m e l l a ins F r e i e u n d bi ldet hier oft Sporangien , welche 
gleiche Eigenschaften mit den Nebensporangien haben. 

D i e A b b i l d u n g e n ( F i g . 1, 2, 3, 13) können eine bessere V o r 
ste l lung von M u c o r prol i ferus geben. 

I. Einfluss der chemischen Zusammensetzung des Nährsubstrates. 
Ich habe die Versuche mit folgenden Stoffen von genau bekannter 

chemischer Zusammensetzung angestellt . 
1. Eiweissstof fe : P e p t o n , Hühnereiweiss; 2. Z u c k e r a r t e n : T r a u b e n - , 

K o h r - und M i l c h z u c k e r , M a l t o s e ; 3. G l y c e r i n ; 4. A s p a r a g i n . D a es 
s ich bei diesen V e r s u c h e n herausste l l te , dass die chemische N a t u r 
des Substrates einen sehr grossen Einf luss auf M u c o r ausübt, so wurden 
a u c h die W i r k u n g e n verschiedener Stoffe mi t nicht genau bekannter 
Zusammensetzung untersucht. So z. B . Kar to f f e l , Z w i e b e l , C i t rone , 
Rübe etc. 

E i w e i s s s t o f f e . A u f verschiedenen Peptonlösungen wächst 
M . proliferus normal . D e r einzige U n t e r s c h i e d besteht i n der Höhe der 
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Sporangienträger, welche 3 —7 cm nicht überschreiten, u n d i n der 
rothen Färbung des Co lumel la inha l tes . Diese lbe , d. h . die rothe Färbung 
der C o l u m e l l a , beobachtet m a n oft i n den C u l l u r e n auf Pferdemist . 

E s scheint, dass diese F a r b e mit der A n w e s e n h e i t grosser M e n g e n 
e iweisshalt iger Stoffe i m Nährsubstrate verbunden ist . 

Z u c k e r a r t e n . I n 0 , 6 2 5 ° j 0 T r a u b e n z u c k e r entwicke l t s ich nur 
ein schwaches M y c e l . D i e Concentrat ion der Lösung in 1 , 2 3 % ist 
schon ausreichend für die vo l le E n t w i c k e l u n g des M . prol i ferus. 

D i e Cu l turen auf dieser Lösung unterscheiden s ich von normalen 
Culturen. dadurch, dass M . prol i ferus dabei ke ine dichten R a s e n bildet. 

D i e Sporangienträger entstehen sehr vereinzelt und erreichen 
durchschnitt l i ch 1 % cm i n der Höhe. 

D e r Untersch ied zwischen H a u p t - u n d Nebensporangien w i r d v o l l 
k o m m e n verwischt ; alle Sporangien nehmen die Eigenschaften der 
Nebensporang ien an. 

D e r R o h r z u c k e r a l le in ist nicht i m Stande, die E n t w i c k e l u n g des 
M . prol i ferus hervorzurufen und zu unterhalten . 

I n den zahlre i chen C u l t u r e n auf Rohrzuckerlösungen verschiedener 
Concentrat ion b l ieben die Sporen manche Tage vo l lkommen unverändert. 

D e r Zusatz von C a ( N 0 3 ) 2 , M g S 0 4 , K 2 I I P 0 4 , N H 4 ( N 0 3 ) 2 (zusammen 
l°/o) veränderte die Sache. 

Jetz t bildete sich ein kräftiges M y c e l mit Sporangien und rei fen 
Sporen . 

H i e r unterscheidet sich M . prol i ferus von der typischen F o r m 
durch n iedr igen W u c h s (1 cm), vereinzelt stehende Sporangienträger, 
durch Gle i char t igke i t der Sporangien (alle sind den Nebensporangien 
gleich) u n d besonders durch Sporen , welche mehr abgerundet s ind. 

A u s diesen Versuchen geht hervor, dass M . prol i ferus für volle 
E n t w i c k e l u n g gewisse Minera lsa lze braucht . U m zu erfahren, ob al le 
E l e m e n t e , aus we l chen die oben angeführten Salze zusammengesetzt, 
unentbehr l i ch s ind, habe ich Culturversuche mi t folgenden Flüssig
ke i ten angestel l t : 

1. R o h r z u c k e r 1 0 % und l ° / 0 von K 2 I I P 0 4 , C a S 0 4 , K N 0 3 ; 
2. 1 0 % R o h r z u c k e r und 1 % M g ( N 0 3 ) 2 , K 2 H P 0 4 , C a N 0 3 ; 3. 1 0 % 
R o h r z u c k e r und 1 % M g ( N 0 3 > , M g S 0 4 , K 2 H P 0 4 ; 4. 1 0 % R o h r z u c k e r 
u n d 1 % M g S 0 4 , K 2 H P 0 4 , C a S 0 4 ; 5. 1 0 % R o h r z u c k e r und 1 % 
M g ( N 0 3 ) 2 , C a S 0 4 , K N 0 8 nnd 6. 1 0 % R o h r z u c k e r und 1 % M g S 0 4 , 
M g ( N 0 3 ) 2 , N a 2 H P 0 4 , C a ( N 0 3 ) 2 . 

I n der ersten Auflösung fehlte M g , in der zwei ten S, in der 
dritten C a , in der vierten N , i n der fünften P und i n der sechsten K . 
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N u r i n der fünften und sechsten C u l t u r erfolgte keine E n t 
w i c k e l u n g . 

I c h schliesse daraus, dass P und K für Mucorernährung unent
behr l i ch s ind. 

D a i c h von der chemischen R e i n h e i t der zu diesen Versuchen 
gebrauchten Minera l sa lze nicht überzeugt b i n , so scheint es mir besser, 
ke ine weitere Schlussfolge aus diesen V e r s u c h e n zu ziehen. 

M i l c h z u c k e r und Mal tose s ind für M u c o r untaugl i ch . 
A s p a r a g i n . A s p a r a g i n a l l e in ruft keine E n t w i c k e l u n g von 

M . proli ferus hervor . 
A u f 3 ° / 0 A s p a r a g i n und 1 % Minera lsa lze (dieselben wie bei 

R o h r z u c k e r ) entwicke l t s ich der P i l z n o r m a l . E r hat nur geringere 
D imens ionen . 

G l y c e r i n. D i e Sporen des M . prol i ferus bl ieben in Glycerinlösung 
v o l l k o m m e n intact. B e i Zusatz von 1 % Lösung von oben erwähnten 
Minera l sa lzen entwickel t s i ch reichliches M y c e l , aber keine Sporangien . 

Das M y c e l unterscheidet s ich von den typischen durch seine 
V e r z w e i g u n g , welche büschelig ist u n d durch die B i l d u n g , besonders 
an Zweigenden, der mehr oder weniger d i cken A n s c h w e l l u n g e n . 

D i e Wände dieser A n s c h w e l l u n g e n zersprangen und der Inhalt 
trat aus dem entstandenen Risse heraus. 

A s p a r a g i n , G l y c e r i n u n d M i n e r a l s a l z e . D i e C u l t u r e n 
des M . proli ferus i n der Lösung von 10°/o G l y c e r i n , 3°/o A s p a r a g i n 
u n d 1 ° / 0 Minera lsa lze ( C a ( N 0 3 ) 2 , M g S 0 4 , K 2 H P 0 4 , N H 4 ( N 0 8 ) 2 stel len 
viele Eigentümlichkeiten dar. Abgesehen davon, dass die Sporangien-
träger hier v i e l n iedr iger (2 cm) und alle Sporangien g le i chart ig s ind, 
zeichnen sich besonders die Sporen durch ihre Veränderungen aus. 
Sie nehmen v o l l k o m m e n runde F o r m u n d verschiedene Grösse (von 
7—14 ;x i m Durchmesser ) an . A u s s e r d e m bekommen die Sporen ganz 
neue Eigenschaften, welche man als V i v i p a r i e bezeichnen k a n n . 

D i e Sporen wachsen durch , indem sie noch i n der Sporang ium-
wand geschlossen sind. 

Sie schwel len dabei sehr bedeutend an, nehmen unregelmässige G e 
stalten ( F i g . 8, 9) an und bi lden ein sehr dünnes M y c e l , welches, zu 
e inem dichten Knäuel durchgef lochten, das ganze Sporangium ausfüllt. 

Das M y c e l bleibt gewöhnlich i m Sporang ium eingeschlossen; nur 
die Sporangienträger brechen die Sporangiumhülle durch und b i lden 
winz ige Sporangien mit knopfförmiger C o l u m e l l a und wenigen Sporen . 

D i e V e r g l e i c h u n g der C u l t u r e n auf A s p a r a g i n und Minera lsa lzen 
mit den letzten C u l t u r e n zeigt uns, dass die abweichenden E i g e n -
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schaften der Sporen i n den letzten C u l t u r e n durch den Zusatz von 
G l y c e r i n hervorgerufen worden s ind. 

Z w i e b e l . Z w e t s c h g e n . A u s den K u l t u r e n auf verschiedenen 
Substraten mit nicht näher bekannter chemischer Zusammensetzung 
verd ienen nur die K u l t u r e n auf Z w i e b e l u n d Zwetschgenfle isch der 
Erwähnung. 

A u f Z w i e b e l er le iden die Sporen die Hauptveränderungen. Sie 
s ind j e tz t ausserordentl ich var iabe l i n ihrer F o r m und Grösse. ( F i g . 16.) 
N e b e n den runden , ovalen, langgestreckten k a n n man auch bisquit -
förmige und unregelmässige Sporen treffen. 

E i n i g e Sporen haben ein solches A u s s e h e n , als ob die Di f feren-
z i r u n g des Sporangiuminhaltes nicht bis zum E n d e gekommen und 
aus dem P l a s m a für zwei bis dre i Sporen n u r eine Spore heraus
gebi ldet worden wäre. 

D i e Grösse der Sporen verändert sich von 3 j i im Durchmesser 
be i k u g e l i g e n bis 65 |x i n der Länge bei gestreckten Sporen. 

A n d e r e A b w e i c h u n g e n des M . prol i ferus bestehen auf diesem 
Substrate in v ie l n iedr igerem W u c h s der Sporangienträger und in dem 
A u s b l e i b e n der Unterschiede zwischen H a u p t - u n d Nebensporangien , 
i n d e m alle Sporangien die Eigenschaften der Nebensporangien annehmen. 

D a s V e r h a l t e n des M . prol i ferus gegen gekochtes Zwetschgen- * 
f leisch ist noch interessanter. 

H i e r verändern sich sämmtliche The i l e des P i l z e s so stark, dass die 
entstandene F o r m ke ine A e l m l i c h k e i t mehr mit der normalen F o r i n hat 

M u c o r prol i ferus bi ldet auf diesem Substrate e in reichl iches L u f t -
m y c e l , welches niedrige ( ^ m r n ) , zertreute Sporangienträger mit ge lben 
Sporang ien beinahe verdeckt . 

D i e Sporangienträger haben i n der R e g e l e inen Sei tenzweig oder 
s ind seltener unverzweigt . 

D i e Hauptsporangienträger s ind unter dem Sporangium stark a n 
geschwol len , so dass sie e inigermassen an Pilobolussporangienträger 
er innern . ( F i g . 4, 5, 11.) 

A l l e Sporangien sind g le i chart ig und haben durchschnit t l i ch 200 \i 
i m Durchmesser . 

S ie sitzen oft nicht am apicalen E n d e des Sporangienträgers, 
sondern sind stark zur Seite geschoben. ( F i g . 6, 7.) 

Ihre W a n d ist schwach i n c r u s t i r t , w e n i g zerfl iesslich, die C o l u -
m e l l a .verkehrt eiförmig, cy l indr i sch oder conisch. 

D i e Sporen sind grösstentei ls rund oder unregelniässig, ver 
schieden gross, schwach conturirt , mit feinkörnigem Inhalte . ( F i g . 14.) 
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II. Einfluss der Temperatur. 
D i e K u l t u r e n v o n M . prol i ferus auf B r o d wurden i m Thermostat 

b e i 2 0 — 2 5 ° C. gehal ten . 
E s hat sich herausgestel l t , dass B r o d k e i n guter Nährstoff für 

solche V e r s u c h e ist , da es sehr rasch in Fäulniss übergeht. 
B e i weiteren V e r s u c h e n gebrauchte i c h e in G e m i s c h von W e i n 

traubensaft, P e p t o n , T r a u b e n z u c k e r und 3°jo A g a r - A g a r . 
A u s den zahlre i chen K u l t u r e n hat sich ergeben, dass das O p t i 

m u m der Tempera tur für die vol le E n t w i c k e l u n g von M . prol i ferus be i 
2 5 ° C. l i eg t . 

Wenigs tens b e i dieser Temperatur entwicke l t sich M u c o r a m 
raschesten u n d bi ldet üppige Rasen . 

Das M a x i m u m der Temperatur für die vol le M u c o r e n t w i c k e l u n g 
l iegt be i 3 0 ° C ; b e i 3 2 ° C. hört jede E n t w i c k e l u n g auf. 

M u c o r k u l t u r e n b e i 30° C. haben ein ganz e igentümliches Aussehen . 
D i e Oberfläche des Nährsubstrates scheint dem unbewaffneten 

A u g e mit k u r z e n braunro then H a a r e n wie mit einem F i l z bedeckt . 
E i n e nähere mikroskop i s che U n t e r s u c h u n g lernt uns, dass diese 

braunen H a a r e n ichts anderes s i n d , als v o l l k o m m e n umgestaltete 
Sporangienträger. 

Diese Sporangienträger erreichen bis 1/z m m i n der Höhe , s ind 
re i ch l i ch , unregelmässig baumart ig verzweigt . S ie sind der ganzen Länge 
nach nicht g le ich d i c k , sondern haben i n v i e l en Ste l len kugelförmige 
A n s c h w e l l u n g e n , welche eine A r t von Verzwe igungscent rum s ind , 
w e i l aus ihnen gewöhnlich zwe i bis dre i Z w e i g e aussprossen. 

Diese A n s c h w e l l u n g e n s ind nichts anderes als ungeformte Spo 
rangien. 

Ihre W ä n d e s ind mi t grossen K a l k k r y s t a l l e n incrust irt . Z u w e i l e n 
w i r d sogar die C o l u m e l l a angelegt. 

In dieses S tad ium der E n t w i c k e l u n g gelangend, b i lden die S p o r a n 
g i e n keine Sporen, sondern durchwachsen u n d erzeugen zwei bis dre i 
Zweige . Dieser Process wiederholt s ich u n d auf solche W e i s e ent
stehen jene sonderbaren V e r z w e i g u n g e n , welche auf F i g u r 12 abge
b i ldet s ind. 

N u r wenige Sporang ien b i lden die Sporen. 
D i e Sporangien s ind durchschni t t l i ch 200 JX gross, m i t unzerfl iess-

l i cher W a n d . 
D i e grössten Veränderungen erleiden wieder die Sporen. S ie 

s ind grösstentheils k u g e l i g , einige unregelmässig u n d verschieden gross : 
von 7—14 fx i m Durchmesser . ( F i g . 15.) 
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B e i 3 2 ° C. bi ldet M u c o r proli ferus nur M y c e l mit den beschrie
benen baumart ig verzweigten Sporangien. 

D i e Sporenbi ldung tr i t t nicht e in. 
W e n n wir die Resultate dieser V e r s u c h e k u r z zusammenfassen, 

so ergibt sich fo lgendes: 
1. Das M a x i m u m der Temperatur für die E n t w i c k e l u n g des M y c e l 

v o n M . prol i ferus l iegt einige Grade höher als das M a x i m u m für die 
Sporenbi ldung . 

2. D ie Sporen sind für die E i n w i r k u n g der höheren Temperatur 
am meisten empfindl ich. Sie werden nicht mehr gebi ldet bei der 
Temperatur , be i welcher alle anderen T h e i l e des Sporang iums noch 
entstehen. 

3. U n t e r dem Einf luss der hohen T e m p e r a t u r verändern s i c h : 
a) die Sporangienträger, welche baumart ig verzwe ig t w e r d e n ; 
b) die Sporangienwand, welche unzerf l iessl ich w i r d ; 
c) die Sporen, welche k u g e l i g und verschieden gross werden. 

III. Einfluss der Concentration der Nährlösung. 
U m den Einf luss der Concentration der Nährlösung z u studiren , 

wurden die Cu l turen auf 1 0 — 8 0 % T r a u b e n z u c k e r , 10 — 80 ° / 0 R o h r 
zucker mi t Minera l sa l zen u n d auf A p f e l a u s z u g mit 0 , 6 % , 1 , 2 % , * 
3 % , 6 , 2 % , 1 2 , 5 % , 2 5 % K N 0 3 angestellt . 

M a x i m u m der Concentrat ion der beiden Z u c k e r a r t e n , be i welcher 
M . prol i ferus sich entwicke l t , ist 7 0 % . 

D a b e i ist es nicht ohne Interesse , dass das M a x i m u m für die 
M y c e l b i l d u n g und für die vol le E n t w i c k e l u n g ein u n d dasselbe ist. 

Z u den Veränderungen, welche durch den chemischen Einf luss 
des Substrates hervorgerufen w u r d e n , kommen noch folgende d a z u : 

D i e Sporen auf den K u l t u r e n i n 3 0 — 7 0 % T r a u b e n - und R o h r 
zucker nehmen kuge l ige F o r m an mit dem Durchmesser v o n 7—10 jx. 

In der 70proc . Auflösung des Traubenzuckers werden die Spo
rangienträger nur auf dem G i p f e l gabel ig verzweigt . D i e C o l u m e l l a 
n i m m t kugel ige F o r m und solche Grösse an , dass sie oft das ganze 
Sporangium ausfüllt, so dass das Sporenlager e insch i cht ig w i r d , oder 
es b i lden sich sogar die Sporen nur an einigen Ste l len des Sporangiums. 
( F i g . 10.) 

In dem A p f e l a u s z u g mit 2 5 % , 1 2 , 5 % KNO3 erfolgt keine E n t 
w i c k e l u n g von M . prol i ferus . 

B e i m Zusatz von 6,2 % KNO3 b i ldet s ich nur e in steriles M y c e l ; 
dabe i vergrössern sich die Sporen sehr stark. 
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B e i 3° /o K N O ? , entwicke l t der M . proliferus Sporangien mi t 
k u g e l i g e n S p o r e n . Sonst haben die C u l t u r e n die Eigenschaften, w ie 
M u c o r auf T r a u b e n z u c k e r . 

D e r Zusatz von K N O 3 w i r k t noch auf die Sporangienträger: m a n 
k a n n sehr v ie le derselben mi t der A n s c h w e l l u n g unter den S p o 
rang ien treffen. ( F i g . 17, 18.) 

E s ist interessant, dass die starke Concentrat ion der dre i unter 
untersuchten Stoffe eine ähnliche W i r k u n g auf die Sporen ausübt. 
U n t e r i h r e m Einf luss nehmen die Sporen eine kuge l ige F o r m an. 

D i e beschriebenen V e r s u c h e geben genügende Beweise der A b 
hängigkeit der F o r m des M . prol i ferus von den Bed ingungen , unter 
we l chen der P i l z s ich b e i seiner E n t w i c k e l u n g und am L e b e n befindet. 

D i e V e r s u c h e ze igen , dass die F o r m jedes Thei les an gewisse 
äussere Lebensbed ingungen festgebunden ist und als Resul tat ihrer 
phys ika l i s chen und chemischen W i r k u n g e n erscheint. 

E s ist le i cht zu bemerken , dass die verschiedenen Organe des 
M . prol i ferus n icht gleich veränderlich s ind. 

D i e Sporen reagiren am besten auf die äusseren Einflüsse. D i e 
Erhöhung der Tempera tur oder die Concentrat ion der Nährlösung, die 
W i r k u n g v ie l e r Stoffe s ind schon ausreichend, u m das Aussehen der 
Sporen v o l l k o m m e n zu verändern. 

V e r s u c h e n w i r k u r z alles zusammenzufassen, was diese U n t e r 
suchung uns über die Veränderlichkeit des M . prol i ferus gibt. 

D i e Höhe der Sporangienträger schwankt zwischen lJ2 m m u n d 
7 cm, d. h . zwischen 1 und 1 % . 

U n t e r gewissen Umständen erhalten die Sporangienträger sub-
sporangiale A n s c h w e l l u n g e n , wie bei P i l o b o l u s . 

D i e Sporangien können einerle i oder zweier le i A r t sein. D i e 
Sporang ienwand k a n n ihre Zerf l iess l ichkeit einbüssen. 

D i e C o l u m e l l a k a n n sich aus birnförmiger in kuge l i ge F o r m 
umgestalten. D i e Sporen var i i r en in ihrer F o r m u n d Grösse. M i t 
einem W o r t e — alles k a n n verändert werden . 

N o c h m e h r ! D i e äusseren B e d i n g u n g e n s ind i m Stande, n icht 
nur die F o r m des M . proli ferus zu ändern, sie können auch dem 
P i l z e ganz neue Eigenschaf ten ver le ihen . 

So z. B . äussert sich die chemische E i n w i r k u n g des Substrates 
aus G l y c e r i n , A s p a r a g i n u n d Minera lsa lze unter A n d e r e m dar in , dass 
die Sporen eine neue Eigenschaft — V i v i p a r i e — erwerben. 
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Z u m Schlüsse möchte ich noch b e m e r k e n , dass m a n die F o r m , 
welche M . prol i ferus auf Zwetschgen annimmt, (wie m i r scheint) als 
einen Bewe is des phylogenetischen Zusammenhanges zwischen M u c o r 
u n d P i l obo lus betrachten k a n n . 

I r k u t s k , den 27. März 1897. 

Erklärung der Abbildungen. 
Fig . 1 150/1 Der obere Theil des Sporangienträgers (normale Form). 
Fig . 2 150/1 Ein Zweig (normale Form). 
Fig . 3 150/1 Durchgewachsene Columella. 
Fig . 4 150/1 Ein Sporangienträger aus der Cultur auf Zwetschgen. 
Fig . 5,6,7,11150/1 Sporangienträger (obere Theile) aus der Cultur auf Zwetschgen. 
Fig . 8, 9 250/1 Durchwachsende Sporen aus der Cultur auf Glycerin, Asparagin 

und Mineralsalzen. 
Fig. 10 250/1 Ein Sporangium aus der Cultur in 70° / 0 Traubenzucker. 
Fig . 12 150/1 Ein Sporangienträger aus der Cultur bei 30° C. 
Fig . 13 250/1 Sporen (normale Form). 
Fig . 14 250/1 Sporen aus der Cultur auf Zwetschgen. 
Fig . 15 250/1 Sporen aus der Cultur bei 30o C. 
Fig. 16 250/1 Sporen aus der Cultur auf Zwiebel. 
Fig . 17, 18 250/1 Sporangien aus der Cultur mit K N 0 3 . 

Ein Fall von Naturauslese bei ungeschlechtlicher Fortpflanzung. 
Yon 

Fritz Müller. 

„Es ist nicht zu vergessen" , sagt S a c h s (Vöries, über P f l a n z e n 
physiologie 1882, S. 980), (und er hätte sich dabei auf D a r w i n ' s 
langes K a p i t e l über „Bud-Variation" [ A n i m . and P l a n t s under dome-
stication Y o l . I , Chapt . X I ] berufen können), „dass Varietätenbildung 
auch be i ungeschlecht l icher For tp f lanzung zuwe i l en stattf indet; we 
nigstens die M e h r z a h l der Kartoffelvarietäten dürfte w o h l auf unge
schlechtl ichem W e g e entstanden sein . " Ebenso auch w o h l , darf man 
hinzusetzen, die M e h r z a h l der zahlre ichen Spie larten des Zuckerrohrs 
u n d der Banane . V o n B a n a n e n besitze i c h z. B . eine Sorte , die i ch 
selbst aus einem einzelnen abweichenden Spross einer anderen ge
zogen habe. Sie hat sich seit etwa 20 J a h r e n unverändert e r h a l t e n ; 
ihre Früchte s ind g e l b , S tamm u n d Blatts t ie le grün; be i der M u t t e r -
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