
Heft 43.  ] B o t a n i s c h e  
e4. io. x924J 

kurzen Mitteilung eine Reihe weiterer Daten bei- 
steuert (0sterr. hot. Zeitschr. 73. 1924)- Die Reaktion 
guBert sich darin, dab sich die Bliite nach Stog- und 
Schiittelreizen ~= rasch schlieBt, wobei die Kronen- 
blgtter die fflr die Familie bezeichnende gedrehte 
Knospenlage einnehmen; dieser Vorgang kann schon 
wenige Sekunden nach der Reizung einsetzen, mit 
sichtbarer Geschwindigkeit verlaufen und schon nach 
einer hMben Minute zu einem vollst~ndigen ]31fiten- 
schluB ffihren. So liegen die Dinge bet dem Frfihlings- 
enzian (Gentiana verna), andere Arten sind weniger 
empfindlich und manche geben fiberhaupt keine 
Reaktion, wie der bekannte gelbe Enzian (G. lutea). 
Die Stogreizbarkeit ist nun keineswegs auf die Gattung 
Gentiana beschrgnkt, vielmehr treffen ,a4r sie inner- 
halb der Familie noch bei Centaurinm, wohingegen 
Versuche mit Sweertia ergebnislos verliefen. Auf 
Grand seiner erfolgreichen Versuche mit ,,k/inst- 
lichem Wind" (Radfahrpumpe) und ,,kiinstlichem 
Regen" (GieBkanne) kommt WEBER ZU der Ansicht, 
dab in der freien Natur Wind nnd Regen ausl6send 
wirken, so dab man den Reaktionen den 6kologischen 
Sinn unterlegen k6nnte, dab der Schutz gegen die 
Unbilden der Witterung erzielt werden soll; nach der- 
selben IRichtung hin wlrken die thermonastischen Be- 
wegungen (BltitenschluB bei Kglte!). Nie konnte 
W~B~I~ beobachten, dab die seismonastischen Reak- 
tionen durch herumkrabbelnde Insekten ausgel6st 
wurden. Die yon bestimmter Seite geauBerte Deutung, 
es kgme bet dem ganzen Vorgang darauf an, ent- 
sprechend wie beim ,,Kesselfallentypus" (Osterluzei, 
Aaronsstab) vortibergehend Insekten zum Vollzug der 
Befruchtung einznfangen; schwebt also v611ig in der 
Lnft. P. STA~K. 

D i e  Zellverbindung yon Paramaecium bursaria m i t  
Chlorella vulgaris and anderen Atgen. (R~o. O~5~R,  
Arb. a. d. Staatsinst. f. exp. Therapie u. d. Georg- 
Speyer-Haus z. Frankfurt  a .M. Jg. 1922, H. i5, S. 3 
bis 19, 1922.) Verf. geht yon einem ,,weiBen" Para~ 
maeciumstamm aus, der im Freien ,,weiB" gefangen 
and im Labora tor ium dutch Ffitterung mit Chlorella 
,,griin" geworden ist. Kultiviert wird er in o,o 5 !oroz. 
Knopl6sung, der als Fa t te r  Saccharomyces e~ciguus yon 
1Reinkultur auf Traubenzuckerbouillonagar beigegeben 
ist. Die Symbiose: Paramaecium-Chlorella wird nun 
getrennt:  i. Durch Kultur der Paramaecien im Dun- 
keln; bet guter Ffitterung dauert es 2 Monate, bis d ie  
Ciliaten algenfrei sind und am Licht nicht mehr ,,er- 
griinen". Das Verschwinden der Chlorellen erfolgt 
beobachteterweise derm.aBen, dab sich die Paramaecien 
im Dunkeln rasch vermehren, die Chlorellen hingegen 
gar nicht, so dab ihre Zahl pro Paramaecium stXndig 
abnimmt, his schlieBlich die ,,weiBen" Ciliaten die 
anderen iiberwuchern. 2. Durch Zerquetschen der 
Paramaecien auf Agar konnte m~helos eine gut ge- 
deihende ChloreIlenkultur erzielt werden. 3. ,,Weil3e" 
Paramaecien werden nun per os mit 4 ChloreUen- 
st~mmen verschiedener Provenienz mit Erfolg infiziert, 
nur bei einem Stamm blieb dieser aus. Nach Ianger 
Zeit (minimM 24 Stunden) ist eine (im Licht) dauernde 
Symbiose hergestellt, die bet den verschiedenen Algen- 
stXmmen verschieden innig ist (Prfifung: an der Zeit- 
dauer, die bet Dunkelzucht n6tig ist, um die ZeIiver- 
bindung zu trennen)i 4. Es wurde nun weiter versucht, 
eine Symbiose zwischen ,,weil3en" Paramaecien and 
anderen Algen: Rhaphidium Scenedesmus und 8ticho- 
coccus herzustellen. Dies gelang nur bei den beiden 
letztgenannten Formen in verschiedenem Grade. 
Die Verbindung mit Scenedesmus eriolgt nur sehr 
langsam (4--6 Wochen) und ist nicht sehr innig. 
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Stichococcus verbindet sich leicht mit Paramaecium, 
hindert dieses jedoch meist an der n0rmalen F0rtent- 
wicklung durch fiberm~Biges Wachstum seiner Faden- 
kolonien, die den Paramaecienk6rper i n die L~inge 
zerren, deformieren und zerreiBen. Auch ist die Ve> 
bindung sehr locker. 5. Das physiologische Verli~ltnis 
zwischen beideu Partnern ist wohl so, wie allgemein 
angenommen, jedoch braucht auch das grfme Para- 
maecium am Licht Nahrung yon" auBen, um sich rege 
vermehren zu kOnnen. Die  Vermehrung ist bet grfinen 
and weiBen Paramaecien gleieh groB, wenn reichlich 
Futter vorhanden ist. Verf. glaubt, dab man eine ~Er- 
nghrungskonstellation herstellen kann; bet der die 
grfinen Paramaecien ohne Teilung monatelang existie- 
ren k6nnen, ohne zu degenerieren. Eine approximative 
Sch~tzung der Individuenzabl in einigen R6hrbhen, 
in denen dieses Gleichgewicht vielleicht n~herungs- 
weise erreicht war, macht  diese Ausnahme wahr- 
scheintich. Schlieglich er6rtert Verf. die Bedingungen 
Iiir d a s  Zustandekommen einer solchen Symbiose: 
a) gemindertes Verdanungsverm6gen des tierischen 
Plasmas und b) Eignung der Alga (der eine refrak- 
tXre Chlorellenstamm bildete bet der Teilung gr0Be 
Zellenpakete, s ta t t  i n  einzelnen Zellen zu zerfallen). 
Versuche mit arideren Ciliaten fielen negativ aus. 

KARL BELAR. 
Die Algensymbiose bel Ounnera. W~hrend die Be- 

zeichnung ,,Mycorrhiza" (Pilzwurzel) schon l~ngst 
auch in der popul~ren Literatur fiir die ungemein 
verbreitete Vergesellschaftung yon Pilzen und Pflanzen- 
wnrzeln eiugebi~rgert ist, fiihrt MIEHE (Flora IX 7. 
1924) erstmalig den entsprechend gebildeten Terminus 
, ,Phycorrhiza" (Algenwurzel) ein, and zwar Iiir die 
charakteristischen ~rohnstXtten niederer Algen (Nostoc) 
bet der ausl~ndischen Gattung Gunnera (Halorrhaga- 
ceen), wobei die maBgebenden Gebild e Ms metamorpho- 
sierte Adventivwurzeln, die am Blattgrunde ent- 
springen, gedeutet werden. Die rosenkranzartigen 
A!genketten leben hier im Innern best immter Zellen, 
and die Infektion erfotgt  vom Vegetationspunkt der 
iKnospe aus, der an verschleimten Partien seiner Ober- 
fl~che freilebende Algenkolonien enth~lt. Von bier 
aus warden nun fortdauernd die neuentstehenden 
Phycorrhizen mit Algen gespeist (, ,Knospensymbiose") 
Diese gelangen ins Innere dnrch kanalf6rmig nach der 
Oberfl~che verlaufende Gewebelflcken, die nur bet 
den jungen Phycorrhizer/anlagen vorhanden stud, 
spgter aber geschlossen werden. Indessen miissen die 
Algen, um ins Zellinnere vorzudringen, z u  einem be- 
st immten Zeitpunkt die Wand passieren. Einzetheiten 
hierfiber sind noch nicht bekannt, jedoch kann ver- 
mntet  werden, dab ihnen dabei zellwandl6sende Fer- 
mente den Wag bahnen, ja dab sie sich auf diese Weise 
vielleicht auf lXngere Strecken zwischen den Zellen, 
auch wenn diese dicht aufeinanderstoBen, hindurch- 
schieben k6nnen. Die gegenseitigen Stoffwechsel- 
beziehungen zwischen den Symbionten sind n6ch 
nieht bekannt, doch vertr i t t  MIeI~ wohl mit  Recht  
den Standpunkt,  dab es sich um eine echte Symbiose 
mit beiderseitiger F6rderung handelt. D i e  Vorlieb~e 
vieler Atgen I~r organische Ern~ihrnng i~t bekannt 
und g ib t  gewisse Fingerzeige nach der einen Seite. 
Ob es s ich um eine ,,zyklische" Symbiose 'handeIt ,  
d. h . ,  ob die Algen schon im Samen vorhanden stud, 
so dab yon hier aus yon Generation zu Generation der 
Vegetationspunkt des IKeimlings besiedelt wiid, oder 
ob bet jeder Pflanze Neuinfektion eintreten muB, 
ist noch ungeMgrt. ] ihnl iche  Phycorrhizen 'wie :bet 
Gunnera trifft man  auch an ether ganz anderen Stelle 
des S y s t e m s - -  bet Cycas -- an. P. STARK. 


