
Erklnrnng dor Abbildungen.

G die Gallertschicht der Volva.

P
x

die innen an diese grenzende Geflechtszone, spater durch p von
ihr getrennt.

TV die Tramaplatten 1 .. „. , , „
ft* die Glebakammern i

a d,e Gleba *ls G™
A das Geflecht zwischen Stiel und Gleba.

S der ('('lUialsrt.ui-. spider Geflecht der Stielachse.

die iil-ri^.'ii Buchstaben siehe den Text.

-5. Langsschnitt durch juie. ;.-uder Stadien;

in Fig. 3—5 ist nur der innere Theil der Volvagallert ausgefiihrt, die

:us-, -wu 'liieile derselben sowie die Hindu weggelassen. Vergr. 28.

Folgendes Stadium, mediauer Lftngss tze der Recep-
• > i i'mi ,,mlage und Uragehung. Vergr. 28.

Ktwa.- alteres Exemplar als Fig. 6. rad vh die Ueber-

gangsstelle zwischen oberem und unterem Theil der Anlage der Stielwand.

Vergr. 65.

Noch vorgerie e;iitt durcli dio Spitze der

Receptaculumanla-e und Uiug.dmii^. Vergr. 28.

Gleichea Stadium wie Fig. 8. Kadi. rch die Ueber-

li-anLr-.N' fll.- zwisi lien nb. rem and unterem Theile der Anlage der Stiel-

wand, urn die F»nn und I. a-.- der Kamineni und Kammerwandc zu zeigen.

Lidztere sind einfach gran gehalten. das angrenzende Geilecht wegiivlassen.

22. FriedrichKriiger: Beitrage zur Kenntniss von Septoria

graminum Desm.

(Vorlaufige Mittheilung.)

Mit Tafel XIII.

Fingegangen am 10. April 1895.

In Heft 2 dieser Berichte erwahnt Herr Professor FRANK unter

den von ihm im Laufe des Sommers 1894 auf Halmfruchten beobachteten

Pilzen, die tbeils fur Deutschland, theils uberhaupt noch als specifische

Parasiten unbekannt wares, auch Septoria graminum.

FRANK hat in der genannten Abhandlung bereits berichtet, dass

die etwa 0,06—0,07 vim im Durchmesser baltenden, dunkelgelben, mit

einem in der Spaltoffnung liegenden Porus versehenen Pykniden dieses

Pilzes mit ihren charakifriMiscli-n. duivh-ehmttlich n.03r!-<>.0r.5 •»>
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langen und 0.0012 mm breiten, sehr schwach septirten, schwach grun-

lichen, sehr plasmareichen Sporen sich theils allein auf den erkrankten

Fflanzentheilen fanden, theils — und zwar namentlich in der etwas

weiter vorgeschrittenen Vegetationsperiode — in Gremeinschaft von

Perithecien, die sich spater an ihren Sporen als solche von Lepto-

sphaeria tritici Pass, diagnosticiren liessen. Er hat die Septoria

rjraminum ferner als einen Blattbewohner charakterisirt, der die Pflanzen

in jedem Lebensalter befallt und von oben nach unten fortschreitend,

ein Blatt nach dem andern ergreift, wodurch die Blatter zunachst miss-

farben werden, dann aber schon viel vor Ablauf ihrer normalen

Vegetationszeit absterben. Die Folge davon ist, dass dann die Aus-

bildung der Korner in nur mangelhafter Weise erfolgt, oder aber, dass

die jPflanzen, falls sie zur Zeit des Befalls noch jung sind, ohne es

iiberhaupt bis zur Bluthe gebracht zu haben, unter Verfarben ihrer

Blatter absterben, Erscheinungen, die sich im vergangenen Sommer in

einein grosseren Theil von Deutschland bemerkbar machten und

manchem Landwirth den grossten Theil seiner Weizenernte ver-

nichteten.

Um festzustellen , ob die genannte Septoria ein zufalliger Be-

gleiter dieser Krankheitserscheinung sei, oder ob dieser Pilz die

Krankheit verursache, habe ich einige Versuche angestellt, deren

Ergebnisse im Nachstehenden mitgetheilt werden sollen.

Zunachst wurde die Keimkraft der Sporen gepruft.

Im Hangetropfen von Pflaumen-, sowie von Weizendecoct keimen

dieselben nach etwa 20 Stundcn, und zwar beginnt die Keimung in

beiden Nahrmedien mit einer schwachen Quellung. Dann aber treten

je nach dem Nahrsubstrat Verschiedenheiten in der Entwickelung auf.

Im Pflauraendecoct entwickelt sich an beiden Sporenenden je ein

mit nur wenigen Querwanden versehener Mycelfaden, die beide in fast

gerader oder schwach gekriimmter Richtung fortwachsen. Sie heben

sich durch ihren Plasmareichthum von der nach der Keimung von

Vacuolen vielfach dnrchsetzten Hutlerepore deutlich ab und verzweigen

sich nur selten. Schon etwa H6 Stunden nach der Aussaat entwickeln

sich an ihuen einige fast farblose Sporidien. Diese haben eiformige

Gestalt. sind an dem den Fiiden zugewandten Ende zugespitzt und

sitzen meist einzelo, bisweilen auch bis zu drei an einer Stelle. Ihre

Lange schwankt zwischen 0,0085- 0,01 mm, ihre Breite zwischen

0,0018-0,0024 vim. Stets wird aber dann nach wenigen Tagen das

Wachsthura der kleinen so entstandenen Pilzindividuen sistirt, und zwar

vermuthlich, weil ihnen das Niihrsul.^tiai nicht zusagt.

Yiel uppiger gestaltet sich das Wachsthum im Weizendecoct. Es

wurde fur diese Aussaat von demselben Sporenmaterial genommen,

wie das im Pflaumendecoct verwendete. Das Weizendecoct selbst war

aus 4 g frischer Weizenbliitter hergestellt, die mit Wasser macerirt
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und dann etwa 1

j%
Stunde abgekocht wurden, bis die Menge des

filtrirten Decocts noch etwa 30 ccm betrug.

Im Hangetropfen dieser Abkochung trat ebenfalls schon nach etwa

20 Stunden Keimung der Sporen an den Enden ein. Nach weiteren

24 Stunden hatten sich die gebildeten Mycelfaden schon reichlich ver-

zweigt. Ausserdem fand in uppigster Weise die schon oben erwahnte

Sporidienbildung statt, und die ganzen Pflanzen machten iiberhaupt

einen viel kraftigeren Eindruck, als diejenigen im Pflaumendecoct. Die

einzelnen Zellen der im letzteren wachsenden Pilzfaden sind alkffdings

etwas langer, als die im Weizendecoct gebildeten, daffir aber sind diese

letzteren dicker und plasmareicher. Die Faden der letzteren selbst

zeigen vielfach Neigung zu grosseren Kriimmungen. Am dritten Tage

hatten die kleinen Pilz-Individuen durchschnittlich bereits die zehnfache

Lange der urspriingli.-.li. :. Spore erreich^ und es hatton sich an ihnen

reichlich Sporidien entwickelt, die in ihrer Lange zwischen 0,0096 und

0,017 mm schwankten, wahrend die Dicke auch hier etwa 0,0024 mm
betrug. Schon bei geringer Erschiitterung des Tropfens losen sich

dieselben von ihren Mycelfaden und entwickeln sich dann selbststandig

Diese Weiterentwickelung der Sporidie beginnt mit einer Streckung

in der Richtung der Langsachse, so dass sie dadurch das Doppelte und

oft noch mehr ihrer ursprunglichen Lange erreicht; gleichzeitig nimmt

aber auch das urspriingliche spitze Ende an Dicke zu, so dass die

einzelnen so entstandenen Individuen das Aussehen von relativ sehr

dicken, kurzen, an ihren Enden abgerundeten Pilzfaden bekommen.

An ihnen entwickeln sich dann wieder Sporidien und zwar in sehr

mannichfaltiger Weise, theils an den Enden, theils seitlich, theils einzeln,

theils zu mehreren, wahrend sich gleichzeitig, allerdings nicht sehr

haufig, in der Muttersporidie eine oder mehrere Querwande bilden.

Dadurch, dass das noch am Ende einer Muttersporidie sitzende Tochter-

individuum, nachdem es seine urspriiogliche Gestalt in der eben er-

wahnten Weise verandert hat, wiederum keimt, und dieser Vorgang

sich mehrmals wiederholt, entstehen kettenformige Gebilde. Solche

nach Art der Hefezellen entstandenen Sprossglieder wurden bis zu

vier hiuter einander beobaehtet. Die Entwickelung von immer neuen

Sporidien an den alten war in den von inir angestellten Culturen im

Hangetropfen von Weizenabkochung eine ausserst lebhafte, denn ob-

gleich sie urspriinglich mit nur einigen wenigen beschickt waren, hatten

sie sich nach 5-7 Tagen derartig mit denselben angefiillt, dass sie

vollstandig undurchsichtig waren und eine Beobachtung der Ent-

wickeluDg einzelner bald zur Unmoglichkeit wurde.

Mit den aus den Pykniden stammenden stabformigen Sporen, sowie

mit den in Weizenabkochung entwickelten primaren Sporidien machte

ich nun aus dem schon oben erwahnten Grunde Versuche zur Ueber-
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tragung auf gesunde, junge, etwa 10—20 cm hohe Weizenpflanzen.

Aus den Pykniden, die sorgfaltig unter moglichster Vermeidung von

Verunreinigung von den kranken Blattern abpraparirt waren, wurden

durch Zerzupfen derselben auf dem Objecttrager in sterilisirtetn Wasser

Sporen gewoonen. Vor der Uebertragung derselben, die vermittelst

eines sterilisirten Platinohrchens auf die vorher durch Seidenfaden

markirten Stellen der Blatter erfolgte, war noch einmal eine mikro-

skopische Durchmusterung des zur Infection bestimmten Tropfens vor-

genommen, urn, sowoit es auf diese Weise uberhaupt moglich war,

eine Verunreinigung auszuschliessen.

Das Ergebniss dieser Uebertragungs-Yersuehe ist, (iass an den

inficirten Stellen sehr bald wieder die charakteristischeri Krankheits-

erscheinungen auftraten. Zunachst farbte sich die Blattlamina oder die

-Scheide an den Impfstellen heller, wahrend die Rander solcher einst-

weilen noch isolirt liegenden kranken Partien dunkel gesaumt erschienen.

Sehr bald aber begannen die ganzen Blatter sich zu verfarben und

von der Spitze her abzusterben. Bei mikroskopischer Betrachtung

erwies sich das ganze Blattgewebe von septirtem Pilzmycel durchsetzt.

Die ganze Erscheinung des Absterbens glich vollstandig der an den

an das Institut eingeschickten Pflanzen beobachteten, nur liessen

sich noch keine Fructificationsorgane constatiren, die indessen auch

beim Befall auf dem Felde nicht gleich an den verpilzten Blattstellen

zum Vorschein komraen. Obgleich die Ptlanzen noch einige Zeit an

ihrem Standort im Zimmer, von einer Glasglocke bedeckt, stehen

blieben, gelang es dennoch nicht, Pykniden zur Entwickelung zu

bringen. Iieider mussten diese Infectionsversuche vor der Hand ab-

gebrochen werden, und Wiederholungen derselben waren bis jetzt un-

moglich. Aber sie zeigen doch den parasitaren Charakter des Pilzes

und seine Infectionskraft und erklaren die Erkrankungsweise der

Weizenpflanzen, an denen, auch wenn sie schon alter geworden smd,

gewohnlich Blatt fur Blatt unter Verpilzung abzusterben pflegt.

Bei dem grossen Schaden, den diese Septoria sowohl durch ihr

intensives Auftreten, wie durch ihre weite Verbreitung im vorigen

Sommer angerichtet hat, lag die Frage naher, ob dieselbe vielleicht

durch die uns zuganglichen Mittel bekampft werden konne. Es wurde,

urn wenigstens ein vorlaufiges Urtheil hieriiber zu bekomraen, das Ver-

halten von 2procentigei &upferk«lkbrQhe gegen Pyknidensporen gepruft.

Zu diesem Zwecke wurden ganz kleine, moglichst mit nur einer

Pyknide besetzte Blattstiickchen in die betreffende Bruhe gebracht und

unter haufigem Umschutteln 20-40 Stunden darin gelassen, dann

2 bis 3 Stunden lang in mehrfach gewechseltem Wasser von den an-

haftenden Theilen der Bruhe gesaubert, clarauf in Wasser zerpfluckt

und schliesslich in einen Hangetropfen von Weizendecoct gebracht.

Alle bei diesen Manipulationen verwendeten Gegenstande waren vor
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dem Gebrauch sorgfaltig durch Hitze sterilisirt. Es ergab sich, dass

sammtlicbe Sporen schon bei 24stundiger Einwirkung ihre Keimkraft

vollstandig verloren hatten. —
Der weitere Verfolg dieser Untersuchungen wird voraussichtlicb

bis zum naehsten Sommer verschoben werden miissen.

Berlin, lnstitut fur Pflanzenphysiologie und Pflanzenschutz der

Konigl. Landwirthschaftliehen Hocbschule.

Eiklaruiig der Abbildungen.

Dieselben sind nach meinem Priiparate und unter meiner Leitung von der

Malerin Fraulein E. Amberg, der icli an dieser Stelle noch einmal meinen Dank

aussprechen mochte, gezeichnet worden.

a) Junge Septoriapflanze in Pflaumendecoct; Endstadium der Entwickeiung.

b) Junge, aus PyknidensponMi hfrvorye^ineviu' Septoriapflanze in Weizen-

decoct, etwa 2 Tage alt.

c) Keimende Sporidien.

d) Kiinstlich durch Pyknidensporen inficirte Pflanzen (bei « liegen die In-

jections tell n

(a—c etwa SOOiach vergrossert; d in natiirlicher Grosse).

23. A. Rimbach: Zur Biologie der Pflanzen mit unter-

Mit Tafel XIV.

Eingegangen ain 20. April 1895.

"Viele Pflanzen mit unterirdisch lebendem Spross, mag dieser die

Form eines langgestreckteu Rbizoms, einer Knolle oder Zwiebel haben.

befinden sich im Alter gewohnlich in einer viel grosseren Tiefe des

Bodens als jene ist, in welcher sie nacb erfolgter Keimung ibre Ent-

wickelung begannen. Solcbe Pflanzen gelangen durch eigene Thatig-

keit in die Tiefe, jedoch auf verschiedene Weise. Bei den einen

scblagt das Stammorgan eine abwarts fuhrende Wachsthnnisrichtung

ein, bei den anderen sind es die Wurzeln, welche dadurch, dass sie

rich verkurzen, das Stammorgan binabziehen. bei noch anderen findet

beides zugleich statt.

Im Folgenden theile ich einige Beobachtungen mit, Welche sich

auf die Lebensweise solcher Pflanzen beziehen, die ausschliesslich

durch die Tbatigkeit der Wurzeln in die Erde eindringen. Es handelt
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