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Oberflachenansicht der oberen Epidermis von Fittonia Verschaffelti mit

den lichtperzipierenden Organen. Vergr. 200.

18. R. Sad e beck: Einige kritische Bemerkungen uber

Exoasceen.

Mit Tafel IX.

II. Uber Exoascus Sebastianae no?, spec.

Schon vor langerer Zeit (im Januar 189'J) hatte icli von Her

Geheimen Medizinalrat Dr. REHM einige Zweigsrncke von Sebastian

brasilierms Miill. Arg. erhalten, welche im November 1888 von Bef

E. Ule bei Tubarao in Brasilien gesammelt wordeu wareu m

1) Vergl. L. JOST, Vorlesungen uber Pflanzenpliysiologie. i 1904, S.
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120 B, Sadebeck.-

auf dor Unrersrire der IJIatter nu'hr oder weniger uinfangi'eiehr

/vo^v^/.s-Infektionen enthielten. Da solche auf Euphorbiaceen lusher

noch uicht beobaclitet worden waivn, gewann diese Zusendung fiir

iiiich ciii erliohtes Interesse. und ieh erklitrte niio.li -nn bereit, die

Unr.'rsiiclnin^ auszufi'iliren. Die gmiannten Zweige waren behufs der

Aufbewahrung im Herbar getrocknet: aber vmi andnvr Seite wurde

mir auch die Boschaffung von Alkoholniaterial in Aussicht gestellt.

Ich verschob daher die Untersuchung, bis mir vor einiger Zeit 'In

Naclniclit /.uging, dass es niclit moglich sei. in absehbaror Zeir <bi>

gewiinschte Alkoholniaterial einzusenden. Es blieb mir also nichts

filing, als (las niii' /.ur Yrrtuiriiim >tehende Herbarmaterial zur Unter-

suchung zu verwenden. falls icli niclit liherlmupt auf eine solehe ver-

zichten wollte. Nun batte bereits im Februar 1899 eine vorlaufige,

aber niclit veroffentlichte Untersuchung dieser [nfektion zu dera

Resultat gefiihrt, dass die Asken, welche man in den [nfoktions-

stellen von Sebastiania brasiliensis findet, derart polymorph seien.

wie es bisher bei keiner Exoasceen-Spezies beobaclitet worden war.

Es erschien also cine genauere CTntersuchung nicht aussichtslos.

Diese Exoasceen-Infektion verursacht auf der Unterseite der

Blatter von Sebastiania brasiliensis mehr oder weniger grosse Pustel-

bildungen, welche auf der Oberseite des Blattes als Flecken kenntlich

sind; oft wird jedoeh das Blattgewebe an den Infektionsstellen auch

vollstandig zerstort.

Obgleich Herbarmaterial sonst in. allgemeineii ausreichend ist

fur entwicklmigsgrscliiclitliche Untersuchungeii der Kxoasceeti. ^

keiten der Untersuchung entgegen. Infolge des starkcu Aiigrift *

•

Mycels auf das Blattgewebe war das letztere an den intizierfeii

Stellen nicht nur zusammengeschrumpft, sondern teilweise ganz und

gar zerstort. Auch stehen die Asken ausserordontlieli dicht neben-

einander, und in der Nahe derselben hatte sich mitunter enie

Uredinee angesiedelt, Uredo Sebastianae Wint. (nach der giitigcu

Bestimmung von Prof. P. MAGNUS).

Viele Versuehe, gute Praparate zu erhalten, schlugen fehl. Audi

dnrch Kocheu in verdiinnter Milehsaure liess sich kein einwandfteiei

Praparat erzielon, sei es. dass gauze Blattstiicke oder nur die

Schnitte in dieser Weise behandelt wurden. In anderen Fallen batt6

ich hierdurch sehr hrauchbare Kxoasceen-Praparate erhalten. Auch

JUEL 1
) hebt das Vorteilhafte dieser Methode hervor. Ich kelirte nun

/uiuuhst wieder zu meiner altesten und einfachen Methode, die
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Kitii-t! kritische Kem.'rkuD^eii filter Exoasceen. ]'2\

Praparate vorzubereiten, zurfick. Es wurden die fiir die Unter-

suchung ausgewahlten Blatter 4—5 Stunden lang der Einwirkung
von destilliertem Wasser von ca. 50° C. ausgesetzt. Wie in friiheren

Fallen wurde auch hier Wert darauf gelegt, dass die Temperatnr
des Wassers wahrend der ganzen Zeit moglichst konstant blieb, was
sich durch die Einschaltung eines Wasserbades unschwer erzielen

liess. Eine weitere Steigerung der Temperatur, welche in andeivn

Fallen mitunter zu gunstigen Resultaten ftthrte, erwies sich bei dera

ohnehin zum Teil zerstorten Blattgewebe als unvorteilhaft. Dagegen

liessen sich Blatter, welche in einem nur auf 50 °C. erwarmten

degtillierten Wasser gelegen liatten, auch ohne weiteres schneiden.

Vorher jedoch wurden die auf diese Weise aufgeweichten Blatter

meist gefarbt, in der Kegel mit Gentianaviolett oder Safranin. Hier-

'lurcli fi-hiclt ich moist gate Praparate. In einigen Fallen wurden die

in der bezeichneten Weise aufgeweichten Blatter in 10°Alkohol ge-

bracht und 4—6 Tage darin liegen gelassen, worauf die Konzentration

des Alkohols sehr allmahlich in einem Zeitraurae von mehreren

Tagen bis auf 90° erhoht wurde. Wenn die Konzentration des

Alkohols zu schnell erfolgt, beobachtet man oft Einschrumpfungen

des aufgeweichten Gewebes, wahrend solche bei langsam fort-

schreitender Konzentration kaum eintreten. Auf diese Weise wurde

das getrocknete Untersuchungsmaterial in Alkoholmaterial iiber-

g.'fiihrt. welches sich in vielen Fallen fiir entwicklungsgeschichtliche

Untersuchungen von Exoasceen (auch anderer Objekte) eignete. Aus

solchem Alkoholmaterial wurden die Praparate nach der Metlio.le

hergestellt, welche ich bei meinen erstea Fxt.ascorii-rntersuchnilgeil

bereits befolgt hatte 1
). Als Farbungsmittel verwend.-t.- i<h ebenfalU

Oben habe ich darauf hingewiesen, dass in dieser neuen, als

Ejoascus Sebastianae zu bezeichnenden Species eine Exoascee vor-

Hegt, welche durch einen sehr bemerkenswerten Polymorphismus der

Asken ausgezeichnet ist.

Dass der Ascus einiger Exoasceen allerdings infolge ganz be-

stimmter ausserer Einfliisse Yeranderungen erleidet, habe ich bereits

vor Jahren nachgewiesen (a. a. 0., S. 106 und 107). Wenn man

iiamlicli junge, zur Sporenbildung noch nicht vorgeiohrittene Asken

von Exoascw Carpini in einen feuchten Kaum ..der direkt in Be-

n'ihruDg mit Wasser bringt, so erfahren dieselbea nach 12 bis

24 Stunden ein nachtragliches L&ngenwachstum und erreiehen .'fwa

das Doppelte ihrer normalen Lange. Hierbei werden sie — ansser

1) Untersuchungen fiber die Pilzgattung Exoascus und die durch diesclbe urn

Hamburg hervorgerufenen Baumkrankheiten. Jahrb. der wissenschaftl. Institute zu

Hi.inl.iirj:, Arl.oiten des Botan.
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122 a SADEBECK:

an der Basis — etwa urn die Halfte diiimer, als unter den normalen

Wachstumsbedinguugen Auf die Vorgange, welche alsdann bei der

weiteren Entwicklung dieser anormalen Formen folgen, kann ich

erst spater, irn Zusammenhange mit den Untersuchungen anderer

Exoasceen-Arten, eingehen.

Ausserdem habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass die

(iestalt der Asken einer und derselben Species nicht immer so be-

standig ist, wie man bisher angenommen hatte. Exoascus Cerasi

liefert u. a. hierfiir ein Beispiel
1
). Bei dieser Art bleibt aber die

Yeranderlichkeit detr Schlauchform doch noch innerhalb gewisser

engerer Grenzen (man vgl. a. a. 0.). Dasselbe gilt auch fur Ekoc#m
epipkyUw*). Bei den Infektionen der Blatter von Sebastiana brasi-

liensi* (lagegcn tritt dor Polymorphismus in ganz anderer, aus-

gepriigter Form auf, wie unten naher ausgefuhrt werden soil.

Wenn ich wiederholt auf den Polymorphismus der Asken hin-

gewieseu babe, und derselbe auch bei einer Betrachtung der bei-

gegebenen Abbildungen sofort auffallt, so muss ich doch bemerken,

dass < lurch dieselben das Bild, welches die Querschnitte durch die

Infektionsstellen zeigen, keineswegs vollstandig wiedergegeben winl.

Wir erkennen auf denselben wohl die verschiedenen Formen der

Asken, aber es feblt ein Habitusbild, welches hier zwar infolge fit-

in Anspruch zu nehmenden grosseren Kaumes keine Aufnahme hatte

linden kumieii. aber mit Ililfe dor beigogebonen Fi^uron sich wohl

kombinieren lasst.

F/m sob-lies Habitusliilil. welches man bei den meisten Quer-

schnitten durch die Infektionsstellen crhalt. macht zunaclist den Kin-

druck einer Symbiose oder eiiirs I'ilzes. (lessen keulenformige Asken

von machtigen Paraphysen umgeben und iiberragt werden. Bei

sti'irkcrer Yergrosserung zeigt sich allerdings sofort, dass man keine

Paraphysen vor sich hat, sondern lange, schmale, zylin driscln'

Asken (Fig. 10 und Fig. 11, a), welche vielfach bereits entleert sind.

Der Polymorphismus der Asken fallt also schon bei der ersten

Beobachtung auf, aber auch die genauere Untersuchung fiihrt zu dem

Kesultat; dass einerseits die langen zylin drischeii and

andererseits die keulenformigen Asken die beiden ver-

Lrcitctsten Schlauchformen in den vorliegenden Infektionen

1 l)i.' parasitischeri Kxoasceen. Eine Monographie. Arbeiten des Botanischen

Museums i.s'.)2 '.i:i: im .lahrbuch der wi-.seii-rb.inlicli.-n In-titure zu Hamburg,

Bd. X,l\ 188&

2) Kritische Untersuchung fiber die durch Taphrina-Arten hervorgebrachten

Krankheiten. Arbeiten des Hamburg. Botaniaehen Museum 1890; im Jahrb. der

Hamb. wissenschaftl. Institute, VIII. — 0. v. Tubeif, Beitriige zur Kenntnis der

— JOHANSON, Studier ofver Svampslagtet Taphrina. K. Svenska

. Handlingar, Bd. XIII; auch Bot. Oentralb. 1888, Bd. XXXIII.
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Die langen zylindrischen Asken erreichen (inkl. der Stielzelle)

eine Lange von 90—130 fi und sind etwa 8 ju dick. Wie in anderen

Fallen wird audi hier vor der Ausbildung des Ascusinhaltes eine

Stielzelle durch eine Querwand abgetrennt (Pig. 10, a). Bei sehr

langen solchen Asken tritt nicht selten noch eine zweite solche

Querwand auf, so dass zwei Stielzellen gebildet werden (Fig. 10, d

und e). Ich habe dies sonst bei keiner anderen Exoascee gefunden;

es gibt aber auch keine zweite solche, deren Asken bis 130/* fiber

die Oberflache der Wirtspflanze liinausragen.

Auf die zellphysiologischen Beobachtungeii knini ich hier niclit

eingelien, weil mir nur alteres, getrocknetes Herbarmaterial fur die

I ntt-rsiichung zur Yerfiignng stand. Aber auch dieses liess auf recht

eigenartige Vorgange schliessen. Manchmal beobachtet man dicht

unter der Spitze des Ascus seitliche, ziemlich lange Ausstiilpungen,

welche • sich allmahlieh etwas verjungon und an ihrem Knde behufs

des Austrittes der Sporen. offnen.

Durch die Form langer Zylinder sind diese Asken de* Scbastiana-

Infektionen leicht von den anderen, hier auftretenden Asken zu

unterscheiden. Im Gegensatz zu dem Polymorphismus der letzteren

Ideibt die Form der sclilanken Zylinder aber auffallend konstant.

An dieser Tatsache konnen audi die ohen genannten. mitunrer heoh-

arhteteii scitlicluMi A ussti'il nun-en niclirs iind.-ru. >\;\ dieselbeii koine

iilan-n Mildu
i gen

Welcher Art die Bilder sind. w.dehe man an

'Jurrselinitten durch die rnfiziorren lllattteile e

Pig. 11. wo ein schmaler, langer Zylinder. de«
'"I'oirs ejakuliert sind, neben zwei auffallend ki

Asken auf denselben Epidermiszellen abgebildet

beiden Asken ist bereits die Zellwand aalgetreten,

zelle abtrennt, bei anderen A>,«.v,v/.v-S|teeies meist <

dass das AYaehstum <\r* Asms, soweir, es die Volim

mi wesentlielien als l.eendi^r zu lietraeliten ist.

Die keulenformigen Asken sind dagegen a

uiorph. Mir Ausnahme einiger selten-r auftretend.

Dir

3. Die aus einer langen, dunnen Stielzelle und ein

<?irunden, zum Teil plotzlieh angesohwolleiien s
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124 R. 8ADEBECK:

bestehenden Asken (Fig. 4, Fig. 7 mid Fig. 8). (Die Beobachtung

dieses dritten Typus ist leider nicht luckenlos).

I. Typus: lange, schmachtige Keulen. In Fig. 3 erheben

sich die Asken, welche ziemlich dicht nebeneinander auf den

Epidermiszellen (E) stehen, von schmaler, nur 2—3 ju dicker Basis

70—80 ^ hoch und werden nach der Spitze zu 6— 9 ju dick. Sic

sind noch nicht zur Differenzierung ihres Inhalts vorgeschritten, auch

die Abtrennung einer Stielzelle ist noch nicht erfolgt. In Fig. 5 ist

derselbe Typus schmachtiger Keulen dargestellt, aber in a, b und d

hat bereits die Entwicklung der Sporen stattgefunden, und bei a, c

und d ist der Fuss der Stielzelle haustorienartig ausgebildet.

Bei b ist derselbe "dagegen ebenso, wie bei den in Fig. 3 dargestellten

Asken gerade abgestutzt. Dementsprechend nimmt die Stielzelle

in a, c und d der Fig. 5 grundwarts wieder an Dicke zu, wahrend

sie in Fig. 3 und Fig. 5, b an der Basis am schmalsten ist.

Die Asken des II. Typus der Keulenform, d. h. desjenigen der

kiirzeren und dickeren Keulen treten ungleich polymorpher auf

(man vergl. Fig. 6 und Fig. lie). Der Ascus ist bei c und d der

Fig. 6 oben gerade abgestutzt, bei a, b, e, und /' derselben Figur

oben abgerundet, bei Fig. lie dagegen nach oben etwas zugespitzt.

Auch die Versehiedenheit der Hohe der Stielzelle ist sehr auffalleiuh

in Fig. 6 ist die Hohe derselben bei a = 18,75//, bei b = 5-0 ,"

bei c = 15,0 /*, bei d = 17,0 /i, bei e = 20.0//, bei /= 24,3 p, ist

also bei /"fast 5mal so gross als b. Auch die Dicke der Stielzelle

ist sehr verschieden. sie sclrwankt bei den auf Fig. l> dargestellten

auf Fig. 6 dargestellten As

ha usroriena rr ig aus-vhildt't

dass der Ascus direkt aus eim

ist, welche wohl bis vor kurz

Zellen des Mycels gestanden

welcher Weise die liaust«>ri<

Stielzelle vor sieh geht (ma

bei der Huammenfassonden I!
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Einige kritische Bemerkungen iiber Exoasceen. 125

bare Ubereinstimmung in der ausseren Form, indem der Teil des

Ascus, in welcliem die Entwiekelung der Sporen erfolgt, mehr oder

weniger anschwillt und oft eirnnd ist, aber nur von einer vorh;'iltni>-

massig diinnen und langen Stielzelle getragen wird (Fig. 8a und b).

Dieselbe ist Zi B. in Fig. 46, sowie bei vielen anderen Asken dieses

Typus nur 1,0—1,5 ju dick. Bei dem in Fig. 6c dargestellten Askus
des II. Typus erreichte, wie wir oben gesehen haben. die Srielzelle

eine Dicke von 12/*, ist also etwa lOmal so dick, wie die in Fig. 4b

abgebildete Stielzelle des III. Typus (man vergleiche oben).

DieOidien, aus welchen die keulenformigen Asken hervor-

gehen, haben zweierlei Form; sie sind entweder langgestreckt
(man vergleiche auch Fig. 6d des II. Typus) oder schmal, mehr
oder weniger wiirfelartig (Fig. 2. a—d). Auch die in Fig. 3 ab-

gebildeten Asken sind aus schmalen O'idien hervorgegangen. Diese

Oi'dien erfahren bei der Entwiekelung zum Ascus keine Veranderung,

inbesondere keine Volumvergrosserung. Die Basis ernes aus einer

M'limab'ii Oidic hervoruviiaiiLieneii Ammis bleihr < i : i h

«

m • klein und wird

*fots nur vmi einer geraden Flache begrenzt (man vergleiche bei

Fig. 2 und Pig. 3). In einigen wenigen Fallen des III. Typus fan.l

ich, dass die Stielzelle sich sehr erheblich nach der Basis zu ver-

jiingt und in eine Spitze auslauft (Fig. !)).

Wahrend diese schmalen Oidien sehr hanfig.aneh im mittleren

12,5,1 Fig. 8)komn
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126 R. SADERECK:

(Fig-. 8). Am auffallendsten treten die Grossenunterschiede bei einer

Vergleiehimg dor Figuren 4 unci 8 hervor, aber gerade diese Formen.

namentlicli solche, welche Fig. 4 wiodergibt. iindei man am haufigsten.

Die eventuelle Annahme, dass die verscliiedene Grosse dieser Asken

auf verscliiedene Entwickelungssradien znriic ii.;i -
:

unzntrefrend sein. .la man bei Asken, welche die Gross.' .les in Fig. i

abgeldl.let.m Aseus niciit libersclireiton. anch die Differenzier.mg des

Inhaltes benbaehten kann. Die Tatsaehe bleibt .labor besteheii. dass

wir hier innerhalb des III. Typua Asken von so erheblieher Ver-

achtet worden sin.l.

In dem Vorangegangenen liaben die Asken, welche in den

Figuren 116 und 12 abgebildet sind, keine Einreihung in die oben

besprocbenen Formen oder Typen finden konnen, weil sie durehaus

eigenartige Formen darstellen. In Fig. 12 ist eine Aseusform wieder-

gegeben, welche zwar nicht vereinzelt, aber auch nicht sehr haufig

beobachtet wurde. Man kann diese Asken wohl als walzenformige

bezeichneu, da die seitlichen Konturen durehaus gerade verlaufen.

Auch Asken von der Form, welche in Fig. lib dargestellt ist, triffi

man nicht sehr haufig an. Diese Form ist aber von alien anderen

Ascusformen dieser Infektion verschieden, einerseits durcb die aut-

fallende Kiirze des gesamten Organs, andererseits durch die sehr

niedrige und nach unten breiter werdende Stielzelle. Der Asms

legt sich ausserdem etwas schief auf die ilm tragvnde Epidermiszelle;

dasselbe beobachtet man auch an dem benachbarten Ascus lie. Es

ist daher nicht ausgeschlossen, dass ein seitlicher Druck hierbei tatig

war. Die Stielzelle des zylindrischen Ascus (Fig. 1 1 a) ist durch den

benachbarten Ascus (b) seitlich etwas eingedriickt worden. Die Asken

der Fig. 11, namentlicli deutlich bei b und c. werden an der Basis

der Stielzelle von einer geraden Flache begrenzt.

Nach der Auffindung dieser verschiedenen Ascusformen dr&ngte

sich inir die Frage auf, ob dieselben tatsachlich einer und der-

selben Species angehoren, oder ob im III. Typus vielleicht eine

andere Pilzgattung vorliege. Ich hoffte daher mit Hilfe des Alkohol-

materials, dessen Eintreffen ich als sicher annabm. der Beantwortung

dieser Frage naher treten zu konnen. Da ich micli nun aber a"

die Untersuchung des Herbarmaterials besehranken uuisste, wie |«

schon oben mitgeteilt babe, durfte ich kaum mehr erwarteii, <'""
1

Entscheidung treffen zu konnen. Trotzdem wurde eine grosseie

Anzahl von Praparaten nach verschiedenen Methoden hergeste

(man vergleiche oben). Die besten Resultate erzielte ich, wenn die

auf die oben genannte Weise aufgeweichten und gefarbten Bla«-

teile ganz direkt geschnitten wurden. Es konnten dann die keulen-
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formigen Asken auf ein oidenartig zerfallendes Mycel (Fig. 2), also

auf ein Ezoascus-Myeel zuriickgefuhrt werden. Die Frage nach der

Herkunft der langen, zylindrischen Asken blieb aber hierbei un-

beantwortet. Dieselben waren durchweg bereita zu weit vorgeschritten,

um einen Zusammenhang mit dem Mycel, bezw. iiberhaupt das Mycel,

aus welchem sie hervorgegangen waren, erkennen zu lassen.

Aus den aufeinanderfolgenden Entwickelungsstadien des Parasitvn.

welche an dem vorliegenden Untersuchungsmaterial beobachtet wurden,

ergibt sich folgendes.

Wahrend der Verlauf des Mycels im Inneren des Blattgewebes

sich z. T. leicht verfolgen lasst, entwickelt sich das Hymenium, wie

's sclicint, nur subcuticular. Es zerfallt aber bei seiner Ausbreitung

unter dor Outicula in gleicher Weise wie bei anderen Exoascus-Arten

in O'idien (Fig. 1 und Fig. 2), aus denen ganz direkt die Asken

hervorgehen (Fig. 26, Fig. 4*, Fig. 67/ und Fig. 7). Mit Bezug auf

diese Beobachtungen ist es nicht inehr schwer, zu erkonnou. da>s

auch die in Fig. 3 abgebildeten Asken ganz direkt aus Oidien ent-

standen sind. Andererseits durf man nicht iibersehen. dass in don

Tropen auch die Entwickelung des Parasiten mit grosster Ausgiebig-

keit und Schnelligkeit vor sich geht. Es erfolgt daher, wie noch

imher erbrtert werden soil, mitunter z. B. die Ejaculation des Ascus-

inhaltes, ehe die Sporen vollstandig zur Ausbildung gelangt sind.

Dass aber einige Zellen des Hymeniums zu Asken auswachsen, bevor

sie sich ganz und gar o'idienartig aus dem Verbande gelost haben

(man vergleiche Fig. 46 und Fig. 6d), lindet man auch in gemassigten

Klimaton. Hierauf beabsichtige ich aber erst bei einer vergleichenden

Kim-tenm^ einer grosseren Anzahl von Exoascvs- Arren znriiekzn-

kommen.

Die Bildung einer Stielzelle unterbleibt zuweilen (Fig. 2e), erfolgt

indessen doch wohl in den meisten Fallen, und zwar kurz vor dem

Beginn der Sporenentwickelung. Mitunter aber ziehen sich die ge-

*amten Inhaltsmassen des Askus in dem oberen Teile desselben zu-

sammen (Fig. Ab, Fig. 6 c und d, Fig. 7), wo alsdann auch die Ent-

wickeliing v.»n Sporen stattfindet (Fig. 6c). Die Ausbildung einer

deutlichen Scheidewand, welche die Stielzelle abtrennt, scheint hier-

•'t'i nicht stattzutinden. Uber diesen abweichenden Vorgang. weleher

bei der Differenzierung des Ascusinhaltes mehrfach beobachtet wnrdo.

lasst sich natiirlich an getrocknetem Material koine gen agendo Kr-

klfm.nu ireben.

iliese Erscheinung auf eiiu » Wasser

deren Einwirkirag wahrend der Asc

schriebenen Wi zu erkennen gibt.
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des Blattgewebes zu entwickeln vermdge. Ich muss dies aber zu-

nachst noch unentsciiicden Lassen, da das innere Grewebe des Blattes

nicht geniigend erlialten war. Es ware dies fibrigens nicht die einzige

Beobachtung gewesen, durch welche neben dem subcuticularen Hyme-

nium einer Exoascus-Axt auch ein solches subepidermales uachgewiesen

word en ware.

In meiner Mitteilung „Einige kritische Bemerkungen fiber die

Exoascaceen" (Diese Berichte, Sitzung vom 30. Dezember 1 903) hatte

ich bei der Besprechung des Exoascus rhaeticus Yolkart darauf hin-

gewiesen, dass diese Spezies keineswegs die einzige Exoascee sei,

welche ein sub epiderm ales Hymenium ausbilde, wie der genannte

Autor es angenommen habe. Schon JOHANSON (Oefversigt af Kongl.

Vetenskaps - Akademiens Forhandlingar. 1885) habe bei Exoascus

Potentillae ein subepidermales Hynienium naehgew iesen. Es war mir

aber entgangen, dass P. MAGNUS auch bei Exoascus Cerasi ein sub-

epidermales Hymenium beobachtet hatte, und darfiber (Abhandlungen

des Botan. Vereins der Provinz Brandenburg, XXXYI, 8. 119) sagt:

„Bei der genaueren Untersnchung" des Exoascus Cerasi auf Prunus

avium „ergab sich mir eine in der Literatur bisher noch nicht er-

wahnte Tatsache. dass namlich in den Blattern ausser der Hymenial-

schicht zwischen der Cuticula und der Epidermis, auch noch haufiii'

ein zuweilen sogar noch kraftiger entwickeltes Hymenium zwischen

der Kpidermis und der unter ihr liegenden Parenchymschicht und

sugar zwischen dieser und der nachst inneren Parenchymschicht.

d. h. zwischen der zweiten und dritten Zellschicht von aussen auf-

tritt. Hierdurch vollzieht sich eine weit reichlichere und langere

Zeit andauernde Bildung von Asken und Askosporen." Es erschien

mir richtig. dies hier nachtriiglich mitzuteilen.

Wenn ich auf Grund der von mir beobachteten entwickelung*-

geschichtlichen Tatsachen sagte (diese Berichte, Sitzung vom 30. De-

zember 1903), dass es fur die morphologische Auffassung belangh'*

sei, ob die Ausbildung des Hymeniums der Exoascus-Arten sub-

cuticular oder subepidermal erfolge, so gibt die oben genannte Beob-

achtung von P. MAGNUS eine ausgezeichnete Bestatigung hierfur.

deiin es wird der direkte IS
Tachweis geliefert, dass ein und dieselbe

Etnasms-Xpecitis ihr Hymenium nicht nur subcuticular, son-

deru auch subepidermal und sogar auch zwisrhen noch tietVr

Indirekr erhalten wir hh-rdureh einen weiteren Beweis dafiir. <la>>

Em„w „« r/,aoticus und Exoascus Potentillae in der Tat als echte

EroaxcyxSpevies aufzufassen sind.

Fur die keulenformigen Asken der S, bastiana-Infektion lasst sich

also der Zusammenhang mit dem oidenartig zerfallenden Hymenium

ganz direkt nachweisen. Als Exoascus Sebastianae soil daher
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keulenformigen Asken des I. und II. Typus hervorbringt.

Dagegen ist nicht direkt nachgewiesen, dass derselbe Parasit audi

die zylindrisehen Ask. mi entwickle. Kinige Tarsaelien weisen aller-

dings darauf bin; so z. B. die Veranderlichkeit der Form, welehe

sowohl bei den zylindrischen, als auch bei den keulenfftrmigei]

Asken, sonst aber bisher bei keiiior andern Exoascee an der l>asis

der Stielzelle beobachtet wurde. Auch konnten vielleicht einige

Mittelformen als eine Verbindung der zylindrischen und der keulen-

tV.nnigcn Asken hetrarlitot werden. Namentlich aber lasst die Tat-

sache, dass diese beiden Ascusformen stets dielit nelieiieinander be-

obachtet werden, die Annahme nicht unberechtigt erscheinen, dass

hier enge Beziehuugen zwischen diesen beiden Ascusformen bestehen

und die letzteren doch wohl nur einer Species angehoren. Man
wiirde dann allerdings annehmen miissen, dass bei derselben ein

sonst noch nicht beobachteter und in seinen Einzelnheiten nament-

lich audi entwicklungsgeschichtlich miller zu unrersuchender Di-

morphismus auftrate, demzufolge die eine Ascusform nicht nur dureli

die konstante zylindrische Gestalt der Asken, sondern audi durch <lie

fn'ihere Aushildung dersellieii aus-v/.eichner ist, die amlere. sparer

zur Entwicklung gelangende Ascusform aber ausserst polymorph sei

und in die beiden ersten Typen der Keulenform auseinander gehe.

Eine bildliche Darstellung einer solehen .linmrphen FAas.ee. auf

Wir haben hier also die erste Exoascee. welehe ant e

pis. -lien Euphorbiacee beobachtet worden ist. E> isr aber k

zunehmen, dass dies die einzige bleiben wird, denn schon

Nachrichten zugegangen, nach denen wahrscheinlich auch au

tropischen Euphorbiaceen Exoascus-Infektlonev auftreten. Dn
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selben soil auf Kautschukpflanzen Schaden hervorgerufen werden.

Ich habe leider noch keine Beweisstiicke hierfiir gesehen, nach den

Sebastiana-Infekt'ionen zu urteilen scheinen aber tropische Euphor-

biaeeen (lurch Exouscimmi nllerdings gcsrliiidigr zu werden.

Zum mindesten wissen wir aber aus den obigen Ausfiihrirngen.

• lass in i lor einzigon bis jetzt bekannten E.voascus-Infekt'wn einer

tropischen Euphorbiiicoc dor Piirasir zu einera Polymorphismus ge-

langt, welchen keine andere Exoascee weder in gemassigten Klimaten.

noch an tropischen Farnen auch nur annahernd erreicht. Aus diesem

Polymorphismus glaube ich aber anderseits eine weitere Bestatigung

meiner wiederholten Beobachtungen mid Erorterungen entnehmeii zu

konnen, wonach man uberhaupt der Form des Ascus keine grosse

Bedeutung beimessen darf far die verwandtschaftliche Zusamnien-

sicli auch, dass die Form des Ascus kanm in Ueziehung zur Wirts-

pflanze stent. Selbst die haustorienartigo Aushildung des Fusses.
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4,o bis 5,0 fi breit. Die Entwicklung von Conidien (hefeartige

Sprossungen), eiae in den Asken dor Exoasceen sonst verbreitet

Erschcinuug, ist in den Asken der Sebastiana-Infektion bisher nich
beobachtet worden.

Was die Anzalil der Sporen anlangt, so scheinen achi Bpore
seltener zur Aiisbildung zn gelangen (Fig. 5, r). Haufiger beohachte

In Fin. 8, a nnd 11, a sehen wir sogar, dass die Ejaculation dor Spore

erfolgt ist, obgleieh imr \ ier Sporeii enrwickelt worden waren. Hierau

kann man jedoch keine nllgenieinon S<-hltiss^ zielien, da sick nicli

naehweisen lasst, ob in diesen beiden Fallen mit der Ejaculation de

vier Sporen audi die Entwicklung des Ascusinhaltes abgesehlosse

war. Man beobacbtet namlich nicht selten, dass die Ejaculation <l«-

Aseusinhaltes erfolgt, ehe die — bierbei mit fortgerissenen — Spore

selbst vollig ausgebildet sind. Man kann an dem vorliegenden, ge

trockneten Untersindmngsmaterial allerdings nicht die winzigen Chro

matinkorper naehweisen, urn welche sich uach S. IKENO 1

) das Cyto

plasma bei der Bildung der Sporen zusammenzieht, aber es lasst sic

beobachtet. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass die Ejaculation

des Ascusinhaltes mitunter (lurch aussere Einflusse beschleunigt wird.

In welcher Weise namentlich die Feuchtigkeit der umgebenden Luft

oder Wasser (Eegen- oder Tautropfen) auf die in der Entwieklimg

begriffenen Asken einwirkt, ist bereits am Anfange dieser Mitteilunu

angedeutet worden (man vergl. a. a. 0., S. 107). Es ware daher nicht

als ausgeschlossen zn betrachten, dass die feuchte Treibhausteniperarur

des tropischen Klimas nebst den zahlreiehen und ergiebigen Nieder-

schlagen auch auf die Asken, welche bereits bis zur Differenzierun-

ihres Inhaltes vnrgeseliritren sind. einen Kinfluss ausubte, dein/.u-

folge — je nach der Tageszeit und dem Kintreren ergiehiger Xieder-

9ff.) und namentlich:
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-'.unpen iiber Exoasceen.

Aus dem Vorhergehenden ersieht, man, dass es nicht moglich

war, eine abschliessende Darstellung dieser eigenartigen Infektion zu

geben. Es hat sich vielmehr gezeigt, dass eine ganze Reihe nicht

unwichtiger Fragen, welche Exoascus-Infektionen tropischer Gewachse

betreffen, noch dor Losung harren, und es also ausserst erwiinsclit

ware, weun <li«' Aufmerksamkeit mehr als bisher diesen Infektionen

tropischer HliitenpHanzen zugewendet wiirde. Flecken und Pusteln

auf den Blattcrn, sowie Deformationen einzelner Zweige oder ganzer

Zweigsystenie sind doch immerhin ziemlieh auffallende Erscheinungen.

Audi (Ins Samnndn soldier patliologisrhen Objekte bereitet keine

besenderen Sehwierigkeiten, sei es, dass man die Konservierung in

Alkohol oder in gerrockneter Form als Herbarpflanze vorzoge.

Das mir zur Yerfiigung steliende rntersuehungsmaterial reichte

ja leider nicht aus, um einerseits den Yerlauf des Mycels in jedem

Falle zu untersuchen, anderseits — und das ist besonders zu be-

dauern — , um auf die cytologischen Fragen naher einzugehen. Hier-

durch ware aber die Unsicherheit, ob in alien den gezeichneten Fallen

eine und dieselbe Exoascee oder auch ein Vertreter einer andern Pilz-

familie vorliege, endgultig zu beseitigen gewesen. Aus dem gleichen

Grunde habe ieh z. B. audi iiber die im Innern des Ascus statt-

iindenden Vorgange, welche in den Figuren 4, b, 6, c, 6, d und 7 wieder-

gegeben sind und oben besprocheTi wurden, keine geniigende Klar-

heit gewinnen konnen.

Nichtsdestoweniger erschien es angemesseu. hiermit auf diese

interessanten Formen, welche weiterer Untersudnmg wohl wert waren,

aufmerksam zu macheu.

Erklarung der Abbildungen.

(Samtliche Figuren sind HOOmal vergrossert.)

m das .Mvcel, zum Teil in Oidien zerfallend; e die Cuticula; E oberer

Teil der Epidermiszellen.

I");irst.'lliinp 'I.-, Ihitwicklun-^'.iiiLivs des /-,'./ <,,-<, is S<-f>a-ti<niit> : «, A. r, <l di'
1

auf der Epidermis (E) dicht nebeneinander stehenden Entwicklungsstadien.

a das in Oidien zerfallene Mycel; b senkrecht zur Epidermis arfblg****

Streckung einer O'idie; c weiteres Entwickluugsstadium: d j linger keulen-

fonnii;, r. aus einer O'idie direkt hervorgegangener Ascus, die Sti.'l/'H'
-''

wird uuten von einer geraden Flache begrenzt; e ein bereits entleertcr

keuknformiger Ascns, der an der Basis nicht gerade abgestumpft M un<l

etwas zwischen die Epidermiszellen eindrinpt; eine Stielzelle ist nicht

abgetrennt.

Gruppe von drei jungen Asken des I. Typus der Keulenform. Eine Diffe-

renzierung des Ascusinhaltes ist noch nicht eingetreten, eine Stielzelle ist

ebenfalls noch nicht abgetrennt. Die drei Asken erheben sich von >. Inn •!•

'

gerader Basis und stehen ziemlich dicht nebeneinander auf den Epidermis-

zellen, E der obere Teil der letzteren.
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Teil eines Mycels mit einera Ascus (A) des III. Typus der Keulenform
nnd einer Ascusanlage (a). In dem Ascus (/>) hat die Sporenbildung noch
nicht begonnen; s der Stiel, /der Fuss, letzterer in der den Arten der

Gattung Exoascus eigenen Weise o'idienartig aus dem Verbande sich

Vier Asken des I. Tjpus der Keulenform.

Sechs Asken des II. Typus der Keulenform.

Ein Ascus des III. Typus der Keulenform. / der durch cine Querwand
vom Stiel (st) abgetrennte Fuss.

Zwei besonders grosse Asken des III. Typus der Keulenform; bei a ist

bereits die Ejaculation des Ascusinhaltes erfolgt, bei h hat noch keine

Dififerenzierung des Ascusinhaltes stattgefunden. tf der sporenbildende

Teil des Ascus, s der Stiel, f der Fuss. Die Form des letzteren wie bei

Fig. 4b.

Ein Ascus des III. Typus der Keulenform, dessen Stielzelle in eine Spitze

auslauft.

Beispiele der Zylinderform der Asken. Bei e ist die Basis der Stielzelle

haustorienartig ausgebildet; bei d und e zwei Stielzellen. E die oberen

Teile der Epidermiszellen.

Kin a< imialer, lauger, bereits entleerter Zylinder (a) und zwei kurze, dicke

Asken (b und c) dicht nebeneinander auf den Epidermiszellen (E). Bei c

ein keulenformigcr Ascus mit etwas zugespitztem Ende, bei b eine sehr

kurze. r.ber dicke Ascusform mit einer sehr niedrigen Stielzi'llc. S.
:

i mtlieli--

drei Arten der Fig. 11 werden an ihrer Basis von einer geraden Fliiche

begrenzt.

19. A. Schulz: Uber die Entwicklungsgeschichte der gegen-

wartigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Schwedens.

Eingegangen am 19. Februar 1904.

In einem ira 8. Berichte der Ziircherischen botaniscluMi (usell-

schaft 1

) zum Abdruck gelangttMi Yortrage i'il»t>r ..Das iiaeheiszcitlich.'

Klima von Schweden und seine Beziehungen zur Florenentwickolunir,

bat G. ANDERSSON seine Ansichten uber die Wandlungen der pbant-

rogamen Flora und Pflanzendecke sowie des Klimas Selnvt-dens

wahrend der seit dem Beginne des Schwindens der letzten 2

) grossen

>r Quartarperiode —

die Obertlache Skandinaviens ganz oder fast ganz mit Eis bedeckt war,

chen Zeitabschnitten, wahrend welcher das perennierende Eis in diesem

nur seinen gegenw&rtigen oder einen noch kleineren oder einen nur un-
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