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immerhin land der Autor vier unter sich gleiche Mutanten im Laufe seiner 
Untersuchung. In ~ihnlicher Weise isolierte B a r b e r in Kulturen yon 13,rc/lZzts 
calf cammlmis eine ganze Anzahl yon Linien, welche verschieden stark zur 
Fadenbildung neigten. Auch sie waren anfangs weniger kr~iftig (eine groBe 
Anzahl von isolierten F~iden wuchs iiberhaupt nicht weiter), erstarkten aber 
schlieBlich. Sie waren meist yon vornherein konstant, nur einige bedurften 
weiterer Auslese. Eine der neuen Sippen hatte eine etwas h6here G~irkraft 
als die Stammform. Versuche, langf~idige Sippen des Typhusbaziilus zu 
finden, mil31angen mit einer leider nicht genau genug verfolgten Ausnahme. 
Sehr interessant ist es, dab einmal eine sporenlose Rasse yon einer nicht 
n~iher bestimmten, vielleicht als B~dIZus megat/~erium ansprechenden Art isoliert 
wurde. B a r b  e r ring die sporenfreien beweglichen St~tbchen, die sich stets 
in einer sonst in Sporenbildung begriffenen Kultur vorfinden, heraus, und 
eins von diesen gab die asporogene Sippe, die weiterhin selbst unter giinstigen 
Bedingungen fiir Sporenbildung sporenfrei blieb, aber schlieBlich einging. 
Hier sei bemerkt, dab schon B e i j e r i n c k ~) auf die M6glichkeit aufmerksam, 
machte, dab bei der gew6hnlichen Art des Uberimpfens leicht asporogene 
Rassen isoliert werden k6nnen. Er  empfiehlt deshalb, vor dem LTberimpfen die 
alte Kultur  zu pasteurisieren. Ich brauche im Hinblick auf die vorliegende 
mit Verstand und Oeschick angestellte Untersuchung kaum auf die Un- 
zul~inglichkeit der meisten friiheren Angaben iiber Variabilit~it, Anpassung, 
Erblichkeit usw. bei Bakterien hinzuweisen. 

G a r b o ws k i arbeitet nicht mit Einzellkulturen, sondern mit Massen- 
aussaat. Er  untersucht rein statistisch die Dimensionen der Sporen, das 
Verhalten zum Sauerstoff, die S~iurebildung, den Entwicklungsgang unter 
dem Einflu8 ~iuBerer Bedingungen (Temperatur, N~ihrboden usw.) und 
besonders unter tier Einwirkung abschw~ichender Ageuzien (Kaliumbichromat, 
Phenol, Kupfersulfat), bei gad f fu s  Zz~te~s und gad f fu s  tumescem. Da die 
etvcas uniibersichtliche Untersuchung nicht von klaren vererbungstheoretischen 
Gesichtspunkten aus geleitet wurde, seien hier nur die allgemeinen Ergebnisse 
mitgeteilt. Die chemischen und physikalischen Abschw~ichungsfaktoren ver- 
zSgerten' die Sporenbildung, verminderten die Zahl der sporenbildenden 
Individuen, verkleinerten die GrSBe der Sporen, beeintr~ichtigten oder be- 
beschleunigten die Teilung der vegetativen Individuen, setzten die S~iur~- 
bildung herab und n~iherten die Minima und Maxima der Sauerstoffpressung. 
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M a s s i n i beobachtete, wie innerhalb gewisser KolonieI1 eines (iibrigens 
nicht sehr genau beschriebenen) Kolistammes auf fuchsinmilchzucker- 
haltigem Agar (und zwar nur auf diesem) kleine rote Kn6tchen in groBer 
Zahl auftraten. Diese bestanden aus Bakterien, welche, wie versichert 
wird, in allen Eigenschaften dem ursprfinglichen Kolistamm glichen, mit 
Ausnahme einer starken G~irwirkung in Milchzuckeragar, in welchem die 
urspriingliche weiBe Abart nur kleine Bliiachen bildete. M a s s i n i  ist nun 
der Ansicht, dab die neue Koliform durch Mutation aus der gewShnlichen 
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entstandeil sei. Er ist sich des naheliegenden Einwandes bewuBt, dab Misch- 
kulturen vofliegen k6nnten und bemfiht sich, mit den fiblichen Methoden 
der Reinzfichtung diesen Einwand zu entkrif ten.  Da aber bei einer prinzipiell 
so wichtigen Untersuchuilg Kutturen, die yon einer einzigen m i k r o s k o p i s c h 
isolierten Zelle ausgetlen, eiil unbedingtes Erfordernis sind (das iibrigens 
nicht einmal diskutiert ist), so mtissen wir einstweilen noch die Eiltscheidung 
fiber die mitgeteilten Tatsachen der Zukunft  iiberlassen. ErwS.hilt sei noch, 
dab die Ziichtung roter Kolonien aus weif3en oft und sicher gelang, das 
umgekehrte jedoch nur in einem Falle. 

B u r k hat ganz anlaloge Kolonien auf demselbeil Nihrboden gesehen, 
und zwar auch bei bakteriologischer Analyse yon Fizes. Seine Angaben 
stimmen ganz mit denjenigen M a s s i r l i s  tiberein, nur vermochte er nie aus 
den Kn6pfchenkolonien die gew6hnliche Koliform zu ztiehten. Auch B u r  k 
zweifelt nicht an der Reinheit seiner Killtur und schlieBt sich dementsprechend 
der M a s s i n i schen Deutung an. Wir mtissen j edoeh auch hier die M6glichkeit, 
dal3 es sieh um eine fremde, aul3erorordentlich fest am Kolibakteriuln haftende, 
durch starke Milchzuckergirung ausgezeichnete Form handelt, noch often 
lassen. Diese entwickelt sieh nattirlich nur dann, weni1 ein Milchzucker- 
agar geboten wird, bleibt aber auf anderen Nihrb6den unterdrtickt. 
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In diesem Buch fal3t B o w e r  seine langjihrigen Studien tiber die 
Pteridophyten zusammen. Es liegt seiner Darstellung die hypothetische 
.Ansehauung zugrunde, dal3 bei den Pteridophyten die ftir eine Pflanze beim 
Ubergang vom Wasserlebelt zum Lallde erforderlichen Wandlungen an den 
Gegensatz zwischen den beiden alternierenden Generationen anknfipfen, 
Als eine Phase, die sich zwischen Chromosom-Verdoppelung und Reduktion 
in den primitiven Lebenszyklus einschob, war der Sporophyt eiltstanden. 
Wechselte er nun mit dem Gametophyten regelmi,13ig ab, so bot der Wechsel 
zwischen trocken uild feucht ftir diese Alternanz eine biologisch gtinstige 
und bedeutungsvolle Bedingung. Denn das Verh~iltnis der beiden Gene- 
rationen konnte sich vorteilhaft verschieben: die Beschr~nktheit des 
aquatischeil Gametophyten ]iel3 sich durch die aufsteigende Eiltwicklung 
des Sporophyten kompensieren. Der Sporophyt wurde nach Ilnd nach selb- 
st~indig. B o w e r  deilkt ihn entstanden durch zunehmeilde Sterilisation 
potentiell sporogener Zelleil und Gewebe. Wenil die biologischen Umst inde 
Vermehrung der Sporen forderten und diese an entsprecheilde Vergr613erung 
der vegetativeil Sphire gebunden war, so mul3te eine Zunahme des Sporo- 
p!lyten notwendigerweise erfolgen. Dabei war inhere und iul3ere Kompli- 
zlerung unvermeidlich. Um wirksam ernihr t  zu werden, lokalisierte sich 
die Sporenbildung ailf getrennte Sporangien ; besondere Organanh~iilge wurden 
deren Tr~iger und Ernihrer .  So erscheint als einfachste Form des h6heren 
Sporophyten der ,,Strobilus": eine Achse, welche (gleichartige) Sporen und 
,,Sporangiophore" oder ,,Sporophylle" hervorbringt. 

Diese Ansehauung erblickt die primitivste Form des Pteridophyten dem- 
zufolge in dem Lycopodien-Typus. Es ist ein strobiloider K6rper, der 
die Sporangien noch dicht der Achse genihert  in bestimmter Zahl und 
Lagerung hervorbringt. Vermehrung oder Verminderung der Sporangieil 
durch Septation und Eiilschiebung - -  bzw. durch Verschmelzung und Abort - -  
ftihren zu den komplizierteren Gestaltungen hinauf. Progression erfahren 


