
Ueber Hexenbesen an tropischen Farnen. 
V o n 

K. Giesenhagen. 

H i e z u Tafel A l l und X11T. 

I . 
B i s w e i l e n findet man i n den H e r b a r i e n auf E x e m p l a r e n v o n 

Aspidium aristatum Su.:. eigenthümliche, fast centimeterlange, sti ft
artige Auswüchse, welche e inze ln oder zu k le inen G r u p p e n vere in igt 
auf den "Wedelfiedern entspringen. I n der L i t t e r a t u r s ind diese G e 
bi lde , soweit i c h übersehen k a n n , nirgends eingehend erwähnt worden , 
eine Thatsache , die u m so sonderbarer erscheint, als das V o r k o m m e n 
dieser Auswüchse auf Aspidium aristatum i n den Tropenländern A s i e n s 
z i e m l i c h wei t verbreitet ist und i n den Wäldern Ceylons nicht gerade 
z u den Seltenheiten zu gehören scheint. 

I n C l a r k e 's "Rewiew of the F e r n s of N o r t h e r n I n d i a (Transack 
of the L i n n e a n soc. 1875) fand i ch be i Aspidium aristatum die B e 
m e r k u n g : A. Cornu-cerfi; D o n , P r o d r . - F l . N e p . 5, is foundet on an 
unhealthy example eollected by W a l l i c h . D a nun von den dre i mir 
bekannt gewordenen H e r b a r e x e m p l a r e n des F a r n s mit Auswüchsen 
zwei ans N e p a l stammen u n d das eine derselben auch von W a l l i e h 
gesammelt ist, da ausserdem der N a m e Cornu-cervi nicht übel 
für die Missb i ldungen passt , so vermuthete i c h , dass bei D o n i n 
dem Prodromus F l o r a e Nepalens is eine Angabe über die Auswüchse 
gemacht sein werde. I ch sah mich indess i n meiner E r w a r t u n g ge
täuscht, denn in der B e m e r k u n g D o n ' s : „Stipite rachique su l ca t i s " 
dürfte k a u m eine A n s p i e l u n g auf die stiftartigen W u c h e r u n g e n z u 
finden sein. D e n durch C l a r k e's B e m e r k u n g in der F a r n s y s t e m a t i k 
überflüssig gewordenen Spec iesnamen Cornu cervi werde i ch später 
bei dieser Gelegenheit in anderer W e i s e verwerthen. 
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L e i d e r ist es mir bis jetzt nicht ge lungen, lebendes M a t e r i a l v o n 
'dem m i t derart igen Auswüchsen behafteten Aspidium zu er langen, 
indess s tand m i r aus der S a m m l u n g des H e r r n Professor G o e b e l , 
-die mir i n freundl ichster W e i s e zur Untersuchung überlassen war, e in 
.reichliches getrocknetes M a t e r i a l zur Verfügung, welches durch eine 
gütige Z u s e n d u n g des H e r r n J . G . B a k e r , F . R . S. u . F . L . S., i n 
K e w noch vervollständigt wurde . Ausserdem waren mir von der 
D i r e c t u m des P e r l i n er botanischen Museums alle i n der dort igen 
. S a m m l u n g vorhandene E x e m p l a r e von Aspidium aristatum le ihweise 
überlassen w o r d e n , unter denen fre i l i ch nur ein einziges, und zwar i n 
wen ig ausgedehntem Maasse , . die erwähnte E r s c h e i n u n g zeigt. E s 
drängt m i c h , für alle mir gewordene Unterstützung durch Ueber lassnng 
von U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l auch an dieser Stel le meinen verbindl ichsten 
D a n k auszusprechen. M i t H i l f e des re i ch l i chen getrockneten M a t e r i a l s 
w a r es mi r möglich, wenigstens in der Hauptsache einen A u f s c h i uss 
•über die N a t u r der fragl ichen Auswüchse zu g e w i n n e n ; vie l le icht werde 
i c h später, wenn die Bemühungen, frisches Untersuchungsmater ia l z u 
•erlangen, j e m a l s von E r f o l g gekrönt sein sol lten, Gelegenheit haben , 
d i e vor l iegenden Untersuchungen noch i n einzelnen P u n k t e n zu ergänzen 
-und zu erwe i tern . 

In F i g . 1 auf Taf . X I I ist eine Wedel f i eder zweiter Ordnung v o n 
.Aspidium aristatum abgebildet, welche sehr re ichl i ch mit Wuch.eru.ngen 
versehen ist. D i e Auswüchse sind entweder einfach walzenförmig, oder 
sie gabeln sich ein M a l , b iswei len mehrere M a l e , so dass geweihähnliche 
B i l d u n g e n zu Stande k o m m e n . Der Querschni t t der so gebi ldeten V e r 
ästelungen ist ebenfalls annähernd k r e i s r u n d . I n der M e h r z a h l der 
Fälle entspringt eine grössere A n z a h l von Stiften (ich zählte deren 
gelegentlich, bis 10) aus einer einzelnen eng umgrenzten Stel le der 
BJaitobernäoho, bisweilen kommen frei l ich auch einzelnstehende A u s 
wüchse vor. D i e Ursprungsste i l e der W u c h e r u n g e n kann sowohl an 
d e r O b e r - als an der Unterse i te des Blattes gelegen s e i n ; immer be
findet sie s ich i n der Nähe eines B la t tnerven . A n den getrockneten 
E x e m p l a r e n haben die W u c h e r u n g e n stets eine tief dunke lbraune 
Färbung. I h r e m ganzen A u s s e h e n nach könnte man sie für die F r u c h t 
körper eines A^ar /a-ähnl iehen P i l z e s halten. 

D i e anatomische Untersuchung lehrt indess, dass die Gebi lde nicht 
p i l z l i cher N a t u r s ind . E s zeigt sich nämlich, dass die Stifte ihrer 
ganzen Länge nach von einem Gefässbündeistrang durchzogen s ind , 
welcher mi t dem in der N a h e der Insertionsstel le befindlichen B l a t t 
nerven in V e r b i n d u n g steht. B e i den verästelten Auswüchsen sind 
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auch die seit l ichen Zweige bis dicht unter dem fortwachsenden Scheitel-
mit dem Bündelstrang durchzogen. W i e der Querschnitt eines Stiftes 
i n F i g . 2 Taf . X I I erkennen lässt, hat der Gefässbündelstrang einen 
kreisförmigen Querschnitt und ist durch eine E n d o d e r m i s von typischer 
A u s b i l d u n g gegen das R indengewebe abgegrenzt. D a s letztere besteht 
aus einem gleichmässigen P a r e n e h y m , dessen isodiametrische Ze l l en 
meist lückenlos an einander schliessen. D i e äusserste Schicht des R i n d e n -
parenehyms w i r d von etwas k le ineren Z e l l e n gebi ldet , welche nach 
aussen h i n von einer sehr zarten C u t i c u l a überkleidet s ind. Gelegent l i ch 
sieht man aus den letzteren e in - oder wenigze l l ige H a a r e entspringen. 
Gegen den Scheitel des Auswuchses h in finden sich auch mehrze l l ige 
HaargeLulde vor. D iese lben scheinen später abgeworfen zu werden , 
so dass sie an den älteren T h e i l e n der W u c h e r u n g e n gänzlich fehlen.. 
I n den Z e l l e n des Rindengewebes ist Stärke in grosser M e n g e ge
speichert. D e r gesammte Ze l l inha l t ist dunke lbraun gefärbt u n d er
schwert dadurch das S t u d i u m der histologischen E i n z e l h e i t e n . 

W e n n man gute Querschnitte eines Auswuchses mitt lerer Grösse 
durch B e h a n d l u n g mit E a u de Jave l le b le icht , darauf durch K a l i l a u g e 
die Stärke entfernt u n d sodann den i n W a s s e r l iegenden Präparaten 
J o d - J o d - K a l i u m zusetzt, so sieht man i n der noch erst schwach ge
bläuten A u s s e n w a n d der E p i d e r m i s z e l l e n unterhalb der C u t i c u l a an 
einzelnen Ansatzs te l l en von Radialwänden dunke lb laue K r e i s e von 
sehr geringem Durchmesser hervortreten (vgl . F i g . 3 Taf. X I I ) . E s 
sind die Querschnittflächen von P i l z h y p h e n , welche die W a n d d u r c h 
setzen. E i n zarter Flächenschnitt von der Oberhaut eines Auswuchses , , 
der in gleicher W e i s e behandelt wurde , wie der Querschnitt , gestattet, 
den V e r l a u f der Pilzfäden zu verfo lgen (vgl . F i g . 4 Taf . X I I ) . E s 
zeigt s ich, dass die H y p h e n , dem V e r l a u f der innern W ä n d e der 
E p i d e r m i s z e l l e n folgend, die A u s s e n w a n d durchziehen. Sie the i len 
sich u n d senden seitl iche Aeste aus, welche ebenfalls in den A n s a t z -
steilen der Z e l l wände ver laufen . A u f diese W e i s e kemmt ein M a s c h e n 
w e r k zu Stande, welches subcuticular das ganze stiftformige Geb i lde 
umspinnt u n d i n seinen äussersten Ausläufern bis in die fortwachsende 
R e g i o n am Scheitel des Auswuchses hinaufreicht . 

E s scheint, als ob die V e r t h e i l u n g der Pilzfäden rings u m die 
W u c h e r u n g nicht immer gleichmässig ist, als ob an manchen Ste l len 
die H y p h e n ein dichteres N e t z w e r k b i lden , während andere Ste l len 
ganz oder fast ganz frei davon s ind. D a indess die S ichtbar 
machung der Pilzfäden an dem T r o c k e n m a t e r i a l z ieml i ch schwier ig 
ist u n d auch bei a l ler Sorgfalt nicht immer gleichmässig gelingt,. 
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so habe i c h über diesen P u n k t ke ine vol le Sicherheit erlangen 
können. 

A n älteren Auswüchsen sieht man häufig, dass die P i l z i n f e c t i o n 
nicht auf die A u s s e n w a n d der Ep iderrn isze l l en beschränkt ist, sondern 
dass auch in den. Wänden der weiter innen gelegenen Z e l l e n die 
P i l z h y p h e n in a l l en R i c h t u n g e n h i n - u n d herz iehen. So ist in F i g . 5 
auf Taf . X I I e in k le ines Stück eines Querschnittes gezeichnet, auf 
we l chem die Schnittflächen der H y p h e n i n grosser Z a h l sowohl i n 
der Aussen.wand als auch in den i n n e r n Wänden der R i n d e n z e l l e n 
s ichtbar w a r e n . Auffällig war dabei , dass bei der B e h a n d l u n g mit 
J o d - J o d - K a l i u m nur die i n der A u s s e n w a n d verlaufenden H y p h e n blau 
gefärbt w u r d e n , während die übrigen H y p h e n gelbl iche Färbung an
nehmen . E s scheint das darauf h inzudeuten , dass die weiter innen 
wachsenden, re in vegetat iven Pilzfäden immer einen andern Inhalt 
besi tzen, als die i n der A u s s e n w a n d verlaufenden Fäden, von denen 
aus später die S p o r e n b i l d u n g eingeleitet w i r d , oder dass doch früh 
eine stoffliche Versch iedenhe i t zwischen dem Inhalt der vegetativen 
und reprodukt iven H y p h e n . auftritt. 

D i e F r u c t i f i c a t i o n des P i l z e s w i r d dadurch eingeleitet, dass von 
den in der A u s s e n w a n d hinziehenden Fäden seitliche Aeste auswachsen, 
welche nun aber nicht dem V e r l a u f der inneren Epidermiswände folgen, 
sondern s ich i n dem bisher zwischen den einzelnen P i l zmaschen f re i -
gebüebenen Fiächenstück der A u s s e n w a n d ausbreiten. Indem sich, 
die Fäden dort re ichl ieh verzweigen , sich nahe an einander legen, 
auch w o h l seit l iche Anastomosen eingehen, w i r d allmählich fast der 
ganze R a u m zwischen den ursprügl i chen Maschenfäden mit P i l z 
gewebe ausgefüllt u n d dadurch die C u t i c u l a von der inneren Ce l lu l ose -
schicht der Epidermssaussenwand abgedrängt. A u s den neuentstandenen 
P i l z g e w e b e n gehen nun i m L a u f e der E n t w i c k e l u n g Sporenschläuche 
hervor , welche die Cut i cu la durchbrechen und auf k u r z e n Stielzeilen, 
dichtgedrängt neben einander stehend grössere P a r t i e e n von der Ober 
fläche der stiftartigen Auswüchse bedecken. 

M e i n M a t e r i a l gestattete mi r nicht , den E n t w i c k e l u n g s g a n g des 
P i l z e s von dem ascogenen Gewebe bis zu den ausgewachsenen A s c i 
i n a l len E i n z e l h e i t e n zu ver fo lgen. D a indess unter und. zwischen 
den ausgebi ldeten Sporenschläuchen keine Pilzfäden mehr gefunden 
wurden , so k a n n wohl k e i n Z w e i f e l darüber bestehen, dass A s c i u n d 
St ie l ze l l en aus den Z e l l e n der Pilzfäden direct hervorgegangen s ind . 
M a n w i r d s ich den V o r g a n g so denken müssen, dass zunächst die 
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Z e l l e n der ascogenen P i l z f a d e n durch Querwände in k u r z e G l i e d e r 
zertheilt werden , dass dann die Fadeng l i eder durch re ichl iche Sto f f -
aufnähme anschwellen und senkrecht zu der Fläche z u Schläuchen 
ausAvachsen, welche die C u t i c u l a durchbrechen. D u r c h eine Querwand-
w i r d endlich der Schlauch in St ie lze l le u n d e igent l ichen A s c u s ge~ 
the i l t . F i g . 6 auf Taf . X I I zeigt im Schnitt ein Stück von der O b e r 
fläche eines Auswuchses , auf dem zahlreiche A s e l vorhanden sind.. 
Zwischen den Schläuchen sind noch einzelne Stücke der zersprengten 
C u t i c u l a sichtbar. 

W i e schon erwähnt, werden die ascogenen H y p h e n bei der A u s 
b i l d u n g der A s c i vollständig aufgebraucht, die weiter innen ver lau fenden 
vegetativen Hyphenäste scheinen dagegen noch nachträglich eine weitere-
E n t w i c k e l u n g zu erfahren. Statt der vereinzelten Pilzfäden, w e l c h e n 
i n früheren Stadien (vgl . F i g . 5 Taf . X I I ) die inneren Zellwände d u r c h 
setzen, finden sich nämlich i n Querschnit ten durch Auswüchse, a u 
denen die A s c i schon gänzlich entleert sind, an manchen Ste l len i n 
den "Wänden dichte Knäuel von H y p h e n , deren Z e l l e n angeschwol len 
u n d mit einer i n A e t h e r thei lweise löslichen stark Ii e inbrechenden 
Substanz angefüllt s ind . D i e Zugehörigkeit dieser Hyphenknäuei z u 
dem Ascomyceten k a n n nicht zweifelhaft sein, da zwischen dein e i n 
fachen H y p h e n v e r l a u f u n d der Knäuelbildung alle Uebergänge g e 
funden werden, u n d da man ausserdem gelegentl ich direct beobachten 
k a n n , dass die Knäuel mit e inze ln ver laufenden H y p h e n des P i l z e s i n 
ununterbrochener V e r b i n d u n g stehen. Ich nehme an, dass die Knäuel 
e in nährstoffreiches D a u e r m y c e l darstel len, welches nach einer R u h e 
zeit bei B e g i n n der nächsten Vegetat ionsperiode aufs neue eine E n t 
w i c k e l u n g des P i l z e s einleiten k a n n . D a d u r c h w i r d die Fortpflanzung-
des P i l z e s gesichert, selbst für den F a l l , dass durch ungünstige V e r 
hältnisse die K e i m u n g der Schlauchsporen verhindert w i r d . 

U e b e r die Grösse und die A n z a h l der in den A s c i gebi ldeten 
Sporen vermag i ch keine sicheren A n g a b e n zu machen. In d e r 
M e h r z a h l der von mir beobachteten Fälle waren die entwickelten A s c i 
schon gänzlich entleert, einen noch völlig geschlossen Ascus mit g u t 
erhaltenem Sporeninhalt habe ich an meinem M a t e r i a l trotz e i f r igsten 
Suchens nicht auffinden können. 

E s scheint mi r indess auch ohne die Kenntn iss der die S c l i l a u c h -
sporen betreffenden M e r k m a l e le icht möglich, die systematische Stel lung-
des P i l zes anzugeben. D e r Paras i t i smus des P i l z e s , das interce l lu lar 
u n d subcuticular ausgebreitete 3 fyce l ium und die freistehenden A s c i 

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05169-0138-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05169-0138-5


lassen k e i n e n Z w e i f e l , dass wir es mit einer A r t der G a t t u n g Taphrina 
i m S inne S a d e b e c k ' s zu thun haben. 

"Von a l len bisher bekannten Taphrina-Arten unterscheidet s ich 
die vor l iegende Species hauptsächlich durch die W a h l des W i r t h e s 
u n d durch die eigeiithümlichen pathologischen Ersche inungen , welche 
sie an der befallenen. P f lanze hervorruft . Sodann aber lassen s ich 
auch die F o r m und die Ausmaasse der A s c i und ihrer St ie lze l len zur 
F e s t s t e l l u n g der dif ferentia specifica verwenden. D i e Sporenschläuche 
sind keulenförmig. D i e grösste Breite liegt meist i m oberen D r i t t e l . 
A n dein oberen E n d e sind die Schläuche abgerundet, nach unten h i n 
verschmälern sie s ich allmählich bis zu der Bre i te der säuien- oder 
würfelförmigen St ie lze l le . D i e Länge der A s c i beträgt höchstens 
24 ihre grösste B r e i t e bis zu 6 D i e St ie lze l l en wechseln in der 
Grösse z ieml ieh s t a r k ; die grösste gemessene Höhe betrug 6 die 
grösste B r e i t e 4 ;x. G le i ch geringe Maasse finden sich nur bei sehr 
wenigen Taph}ina-Arten, und wo ähnliche Grösseuverhäbnisse bei 
den A s k e n auftreten, wie bei Taphrina nana Johannson, T. Celtis 
Sadebeck, T. Farloivii Sadeb. und ähnlichen, da haben die A s c i eine 
andere F o r m , oder es weichen die St ie lzel len in F o r m und Grösse 
bedeutend von dem geschilderten V o r k o m m e n ab, oder die A b t r e n n u n g 
der St ie lze l le durch eine Q u e r w a n d unterbleibt ganz, wie z. B . be i 
Taphrina jilicina Johanns.; e inem Paras i t en auf Polysticham spinu
losa m, der sonst sowohl h ins icht l i ch der A s k e n f o r m und. Grösse, als 
auch i n Betre f f der A u s w a h l des W i r t h e s sich dem V e r h a l f e n des 
oben geschi lderten P i l z e s nähert. D i e übrigen bekannten Taphrina-
A r t e n sind meist i n g le icher W e i s e durch F o r m und Grösse der 
Schläuche und ihrer St ie lze l len oder durch irgend, welche sonstigen 
auffälligen M e r k m a l e unterschieden. E s k a n n ke inem Zwe i f e l unter 
l iegen, dass der .Pi lzparasit auf Aspidium aristatum eine neue Ta
phrina-Art ist , der die folgende Diagnose z u k o m m t : 

Taphrina Cornu cervi n . s p . D e r e i n d r i n g e n d e P i l z e r -
z e u g t a n d e n W e d e l n v o n Aspidium aristatum Sw. s t i f t -
f ö r m i g e o d e r g e w e i h a r t i g e A u s w ü c h s e , i n d e n e n d a s 
M y c e 1 s i c h i n t e r c e l l u l a r u n d s u b c u t i c u 1 a r a u s b r e i t e t. 
D i e A s c i d u ? c Ii b r e c h e n d i e C u t i c u 1 a u n d b e d e c k e n d i e h t 
g e d r ä n g t s t e h e n d g r ö s s e r e T h e i l e v o n d e r O h e r f 1 ä c h e d e r 
A u s w ü c h s e ; s i e b e s i t z e n e i n e S t i e l z e i l e ; d i e S c h l a u c h -
z e l l e n s i n d k e u 1 e n f ö r m i g a m v o r d e r n E n d e a b g e r u n d e t, 
n a c I i u n t e n h i n e t w a s v e r s c h m ä 1 e r t . L än g e d e r A s c i b i s 
24 ;J., g r ö s s t e B r e i t e d e r s e l b e n 5—6 JX. H ö h e d e r S t i e l " 
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z e l l e n 4—6 | i , B r e i t e d e r s e l b e n 2 — 4 E i n D a u e r in y c e 1 -
i s t v o r h a n d e n . 

H e i m a t h : N e p a l l e g . W a l l i c h . 
C e y l o n l e g . G o e b e l 1885. 

I L 

I ch darf nicht unerwähnt lassen, dass sich auf und i n den A u s 
wüchsen des von Tapharina Cornu cervi befal lenen Aspidium häufig 
noch andere P i l z e angesiedelt haben. Sehr auffällig war z. B . e in 
M y c e l i u m , dessen z i eml i ch starke Hauptäste i n nächster Nähe des 
Centra l cy l inders von Ze l l e zu Ze l le aufwärtswachsend den ganzen A u s 
wuchs durchzogen, während die seit l ich an den Hauptästen, ent
springenden H y p h e n sich in den Ze l l en des Rindenparenchyrns ver 
breiteten. D i e Bräunung des Inhalts der R i n d e n z e l l e n , welche sonst 
i n den Auswüchsen die R e g e l bi ldet , fehlte, soweit als das M y c e l 
re ichte , nur rings die äussersten Schichten -waren mi t schwarzbraunen 
Massen erfüllt. D i e a m Bündelstrang aufwärts wachsenden H y p h e n 
waren ca. 5 — ß ; i d i ck , die seit l ichen Hyphenäste etwa 2 — 3 IJL. D i e 
A u s b i l d u n g i rgend welcher Sporen an dem M y c e l i u m habe i ch nicht 
beobachten können. 

D i e auffällige A r t , i n welcher dieser P i l z in seiner A u s b r e i t u n g 
der F o r m und dem W a c h s t h u m der Auswüchse angepasst ist , Hess 
m i c h anfänglich vermuthen , dass er der eigentl iche Verursacher der 
W u c h e r u n g e n des AspidiumJaubes sei. D a der P i l z indess i n der 
oben beschriebenen A u s d e h n u n g nur wenige M a l e in den Auswüchsen 
gefunden wurde , in v ie len Auswüchsen aber gänzlich fehlte, so war 
diese V e r m u t h u n g nicht aufrecht zu erhalten. A n z u n e h m e n ist aber 
w o h l , dass dieser P i l z häufig die W u c h e r u n g e n sehr früh inficirt und , 
durch die dort gebildete Stärke reichlich ernährt, mit dem Wachsthuin 
des Auswuchses gleichen Schrit t hält. 

E i n anderer P i l z , der häufiger an den Auswüchsen beobachtet 
wurde , bewohnt nur die ()borfläche u n d die äussersten Schichten des 
Rindengewebes . Die Hauptmasse des M y c e l i u m s bi ldet aussen auf der 
Oberfläche der Auswüchse spinnwebartige R a s e n . Sehr zarte H y p h e n 
äste erstrecken sich von dort aus in die Z e l l e n der äussersten L a g e n 
h ine in u n d legen sich dicht an die dort vorhandenen Stärkekörner an. 

D i e Sporenbi ldung geht an dem oberflächlichen M y c e l vor sich. 
A n einzelnen Z e l l e n der dort verlaufenden Fäden entsteht ein seit
l i cher A s t , der bedeutend d i cker ist als die vegetativen H y p h e n . D e r -
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selbe w i r d durch Querwände in zwe i (oder seltener in drei) Ze l l en 
gorheilt-. D ie untere Ze l l e b le ibt cy l indr iseh, ihre Wände sind v ie l 
stärker als die W ä n d e der vegetativen H y p h e n u n d zeigen eine leichte 
Bräunung. D i e obere Ze l l e schwil l t sehr stark an und w i r d durch 
ungle ichseit iges Waehts thum mit ihrer Spitze seitl ieh herübergebogen, 
so dass keulenförmige e inseit ig sehr k u r z geschnäbelte Ze l lgeb i lde ent
stehen, deren W a n d ebenfalls stark verdickt u n d gewöhnlich durch 
einen s chwarzbraunen Farbstof f völlig undurchs icht ig gemacht ist. D e r 
h ier auftretende Farbsto f f ist sehr resistent u n d selbst durch, mehrere 
Stunden lange E i n w i r k u n g von E a u de Jave l l e nicht zu ble ichen. D a 
die Maasse der h ier geschi lderten Ze l l f o rmen z iemlich constant zu sein 
sche inen , so mögen sie hier mitgethei l t werden. D i e Länge der 
cy l indriseh en Ze l l e beträgt ca. 7 ;x, ihre Bre i te 5 ; i . D i e Länge der 
oberen Ze l l e von. der Bas is bis zum Scheitel beträgt 14 «x} die Bre i te 
von der Schnabelspi tze bis zum Rücken ist g le ich 10 >x. 

A n zwei bestimmten Ste l len d'M/ oberen Z e l l e , nämlich an der 
Schnabel spitze u n d auf dem Sche i te l , entspringen zwei sehr zartwandige 
dünne Schläuche, welche als S ter igmen zu bezeichnen sind. A n der 
Spitze derselben werden nämlich die kuge l runden Sporen des P i l zes 
abgeschnürt, deren Durchmesser 7 — 8 JX beträgt. E i n e G r u p p e der 
geschi lderten Sporenträger, von denen zwei noch mit Sporen ver 
seilen s ind , ist in F i g . 7 auf Taf . N i l bei starker Vergrösserung 
dargestellt . 

Die F r u e h t h y p h e n , aus denen die Sporenträger horvorwachsen, 
sind ans u u g l e ich massigen Z e l l e n gebildet. D i e Z e l l e n , welchen die 
Stiele der Sporen träger aufsitzen, sind fast doppelt so dick als die 
übrigen T h e i l e der tVuchthypho , we ich ' letztere ebenso wie die re in 
vegetat iven H y p h e n des Pi lzes k a u m mehr als 1 jx im Durchmesser 
haben. A n einer Fruchthyphe können mehrere Sporenträger ent
springen, es sind dann i n der R e g e l die d ickeren Z e l l e n , auf denen 
die Sporenträger sitzen, durch kurze dünnere Fadenstücko von einander 
getrennt, n u r selten finden sich zwei dickere Z e l l e n unmitte lbar neben 
einander. Ge legent l i ch sieht man , dass eine dickere Ze l l e mit völlig 
entwicke l tem Sporenträger das äusserste E n d e einer F r u c h t h y p h e e i n 
nimmt. Das freie E ide der Z e l l e ist glatt abgerundet, die W a n d 
r ingsherum gleichmässig schwach verd i ckt u n d leicht gebräunt. E s 
ist wohl nicht anzunehmen, dass eine solche vollständig ausgewachsene 
Ze l le , nachdem sie dem Sporenträger den U r s p r u n g gegeben hat, 
erneut das Längenwachsthum der U y p h e fortführen k a n n . Die F r u e h t 
hyphen besitzen also ein begrenztes W a c h s t h u m und unterscheiden 
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sich dadurch wesentlich von den re in vegetat iven H y p h e n , die ausser
dem in ihrer ganzen Länge annähernd g le ichen Durchmesser besitzen, 
u n d , so v i e l sieh erkennen lässt, auch niemals durch Querwände 
septirt s ind. 

Ob ausser der Sporenb i ld i ing an den angeschwollenen Seitenästen 
der Frucht hyphen noch X e b e n f n i e t i ft c a t i o n e n bei dem P i l z vorhanden 
s ind, das niuss i ch , da mir lebendes Untersuchungsmater ia l nicht z u r 
Verfügung stand, dahingestel l t sein lassen ; an dem von m i r unter
suchten trockenen M a t e r i a l war nichts derartiges zu bemerken . 

W a s nun das Verhältniss des P i l z e s zu den Auswüchsen an den 
W e d e l n von Aspidium aristatum anbetrifft, so ist zunächst festzustellen,, 
dass der P i l z an jüngeren Auswüchsen nicht vorhanden ist. E r s t an 
älteren E x e m p l a r e n , be i denen die A s c i der Taphrina Comic cervi 
bereits die C u t i c u l a des Auswuchses durchbrochen haben, findet d e r 
P i l z sich ein und zwar stets nur an solchen Ste l l en , an denen die 
C u t i c u l a zerrissen ist, d. h . auf oder zwischen den A s k e n der Taphrina. 
E s scheint also, als ob der P i l z nicht a l l e in im Stande ist, die u n v e r 
letzte Oberhaut der Auswüchse zu durchbohren. Jedenfal ls k a n n das 
A u f t r e t e n des P i l z e s nicht Ursache der E n t s t e l l u n g der Auswüchse an 
dem Aspidium sein. 

AVenn wir noch e inmal k u r z alle Eigenschaften des P i l z e s , b e 
sonders die A r t seiner Sporenb i ldung , überblicken, so kann w o h l darüber 
k e i n Z w e i f e l sein, dass wir es hier mit e inem sehr einfachen B a s i d o -
myceten zu t lmn haben, dessen B a s i d i e n nicht zu e inem L a g e r v e r 
einigt s ind. W i r kennen nun durch die A r b e i t e n einiger Myco logen 
eine A n z a h l solcher Bas id iomyceten , von denen indess ke in e inz iger 
dem von uns geschilderten P i l z besonders nahesteht. Der einzige 
P i l z , der zahlreiche Vergleichsinomente mit der vorl iegenden A r t auf
zuweisen hat, ist das Zygosporium oscheoides Montagne} welches von 
den Systemat ikern an einer andern Stel le i m System untergebracht 
w i r d . 1 ) M o n t a g n e gibt i n II a in o n d e l a S a g r a s ' W e r k über C u b a 
von dem Zygosporium die folgende durch eine A b b i l d u n g erläuterte 
D i a g n o s e : F l o c c i steriles eaespitosi, repentes, cont imi i . F l o c c i ferti les 
u n i - aut saepius biseptati , fu l ig inosi , apice subincrassato-clavato p e l l u -
cido, basin versus hinc unicuni r a m u m uuiart i cu latum clavaeformem 
sursum recurvum et apice sursum emarginatum emittentes. Spor id ia 
oval ia , pe l luc ida , nucleo v i x colorato, euique emarginaturae lateri i m -
posita H o b , A d fo l ia dejecta P a l m a r u m in C u b a insula a. c l . R a m o n 

1) S a c c a r d o stellt es bei den Hypliomyceteen zur Famil ie der Dematieae-
S y l l . F u n g . I V p. 329. 
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de l a S a g r a i n v e n t u m . A l s Grösse der Sporen gibt er Yiso M i l l i 
meter (— 6,67 |x) an. 

Z i e h e n w i r die übereinstimmenden Eigenschaften beider P i l ze 
heraus, so ze igt s ich, dass beide ein farbloses, regulatives M y c e l aus 
unsept i r ten F a d e n besitzen, dass ferner die aus diesem entspringenden 
F r u c h t h y p h e n septirt s i n d , eine thei lweise gefärbte W a n d und ein 
begrenztes W a c h s t h u m haben, dass endlich seit l ich an den Fruehthyohen 
pistolenkolbenähnliche B a s i d i e n entstehen, an denen je zwe i farblose 
Sporen ausgebi ldet werden. A l s wesentlichste Di f ferenzpunkte müssen 
die fo lgenden Thatsaehen angeführt werden. D i e F r u c h t h y p h e n von 
Zygosporwm s ind aufrecht , an ihrer farbenlosen Spitze keulenförmig 
aufgeblasen und b i lden nahe ihrer Bas is nur eine einzige einzel l ige 
B a s i d i e aus, welche zwe i schnabelförmige Yorsprünge besitzt, an denen 
die S p o r e n direct aufsitzen. Die F r u c h t h y p h e n unseres P i l zes sind 
dagegen n ieder l i egend abwechselnd, in gefärbte Ze l l en und farblose 
Fadenstücke g e t l i e i l t : aus jeder gefärbten Ze l l e wächst eine zweize i l ige 
Bas id i e h e r v o r , deren, k e u l i g angeschwollenes Yorderende nur eine 
Schnabelspi tze besitzt . D i e Sporen werden am E n d e kurzer Ster igmeu 
abgeschnürt. I c h w i l l die durch den neuen P i l z repräsenfirte G a t t u n g 
Urobasidium nennen, u m dadurch, anzudeuten, dass die Bas id i en l i ier 
geschwänzt d. Ii. mit e iner eyIi ndrischen Stünz eile versehen sind. 

Urobasidium n. g e n . 
1) e r P i 1 z b e s t e h t a u s e i n e m ä u s s e r s t f e i n e n s p i n n -

w e b a r t i g e n M y c e 1 v o n z a r t e n , k r i e c h e n d e n , v e g e t a t i v e n 
F ä d e n , v o n d e n e n a u s f e i n e A. e s t e i n d a s S u b s t r a t h i n e i n -
w a. c Ii s e ri . D i e f e r t i 1 e n 11 y p h e n ä s t e s i n d d u r c h Q u e r -
w ä n d e s e p t i r t u n d b e s i t z e u e i n b e g r e n z t c s Vvr a c h s t h u nu 
A u s e i n z e 1 n e n Z e 11 e n d e r s e 1 b e n w a c h s e n s e i t l i c h d i e 
z w e i z e 11 i g e n B a s i d i e n. h e r v o r , a n d e r e n v o r d e r e r Z e 11 e 
j e z w e i f a r M o s e S p o r e n a u f k u r z e n S t e r i g m e n g e b i 1 d c t 
w e r d e n . D i e B a s i d i e n s i n d. n i c Ii t z u e i n e m F r u . c h 1 1 a g e r 
v e r e i n i g t. 

U. rostratum n . s p e c . 
I) i c f e r t i 1 e n 11 y p h e n s i n d a b w e c h s e 1 n d i n d i e k e r e, 

s c Ii w a c h b r ä u n 1 i c h e Z e 11 e n u n d i n f a r b l o s e F a d e n s t ü c k e 
g e t h e i 11 , d i e a u s d e n e r s t e r e n e n t s p r i n g e n d e n B a s i d i e n 
s i n d d u n k e 1 b r a u n g e f ä r b t , i Ii r e E n d z e 11 e i s t k o 1 b e n -
f ö r m i g a u f g e t r i e b e n u n d e i n s e i t i g k u r z g e s c Ii n ä b e 1 t r 
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S p o r e n k u g e l i g , D u r c h m e s s e r 7—8 B i l d e t z a r t e U e b e r -
z ü g e a u f d e n d u r c h Taphrina Cornu cervi v e r u r s a c h t e n A u s 
w ü c h s e n v o n Aspidium aristatum. N e p a u l l e g . W a l l i c h . 

E s erübrigt noch die S te l lung zu best immen, welche die G a t t u n g 
Urobasidium i m System der P i l z e e innimmt. B r e f e l d 1 ) thei l t die 
Basidiomyceten i n die P r o t o b a s i d i o m y c e t e i l mit gerhei l ten B a 
sidien und in A u t o b a s i d i o m y c e t e n , welche ungethei lte B a s i d i e n 
haben. B e i dem Urobasidium i s t , wie wir gesehen h a b e n , immer 
eine cyl indrische St ie lze l le vo rhanden , welche ihrer ganzen A n l a g e 
u n d A u s b i l d u n g nach als z u der Bas id ie gehörig angesehen werden 
muss. W i r können also das Urobasidium bei den P r o t o b a s i d i o m y -
c e t e n e i n r e i h e n , wobei f re i l i ch bemerkt werden muss , dass die 
B a s i d i e n hier gegenüber der bei den A u r i c u 1 a r i e e n , P i 1 e c r e e n 
u n d L i r e d i n e e n bekannten Bas id ie i i f o r in schon eine weitgehende 
Di f f e renz i rung erfahren haben. T o n den dre i Querwänden, welche 
s ich dort in der Bas id i e f inden, ist h ier nur die mitt lere vorhanden . 
I n dem untern T h e i l der Bas id ie ist die Sporenb i ldung unterdrückt. 
W i r können uns die Bas id ie des Urobasidium aus der quergetheilten 
B a s i d i e , wie sie be i Pikiere und Auricularia vorhanden i s t , in 
ähnlicher W e i s e entstanden d e n k e n , wie etwa die Autobas id ie von 
Tylostoma ma)nmosum;

2) nur mit dem Untersch ied , dass bei Urobasidium 
die eine The i lungswand noch erhalten gebl ieben i s t , und dass die 
beiden The i l e der Bas id i e die oben beschriebene differente A u s 
b i ldung erfahren haben. 

D i e eigenartige Ausgesta l tung , welche die Bas id ie des Jrrobasidium 
aufweist, deutet darauf h i n , dass diese F o r m das Endresu l ta t einer 
e igenen phylogenetischen Entwi cke lnngsre ihe dars te l l t , deren A u s 
gangspunkt wir bei den l • rformeu der 1 * i 1 a c r o e n und A u r i c u -
l a r i e e n zu suchen haben. Dass die A b s p a l t u n g dieser Reihe sehr 
früh erfolgt sein muss, geht aus dem gänzlichen Mange l einer F r u c h t 
körperbildung hervor, der unter den P r o t o b a s i d i o m y c e t e n nur 
noch bei den l ' r e d i n e e n gefunden w i r d . Zu dieser Gruppe lässt 
sich bei dem Urobasidium noch eine andere B e z i e h u n g auffinden. 
W i r haben gesehen, dass die Fadenze l l en des Urobasidium, aus 
welchen die Bas id ien entspringen, sich durch eine derbere, bräunlich 
gefärbte M e m b r a n wesentl ich von den vegetativen H y p h e n unter
scheiden. W i r können dar in den A n f a n g eines E n t w i c k e l u n g s v o r -

1) Unters, a. d. Gesammtgebiet der Mycologie Heft V I T . 
2) M a n vergleiche die Abbi ldung Flg. 54, 4 und 9 in v. T a v e l ' s W e r k „Ver 

gleichende Morphologie der P i l z e " . Jena 1892. 
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ganges e r b l i c k e n , der be i den U r e d i n e e n zur B i l d u n g der Te leuto -
sporen geführt hat. E s so l l damit natürlich nicht gesagt sein, dass 
das Vrobasidiuui als directer V o r f a h r der U r e d i n e e n anzusehen sei , 
v ie lmehr so l l nur gezeigt werden, dass in zwei nebeneinander ver 
laufenden E n t w i c k e l u n g s r e i l i e n die gleiche „Tendenz" einer di ff e reuten 
A u s b i l d u n g der dem B a s i d i u m zunächst l iegenden vegetativen Ze l le 
aufgetreten ist , we lche i m äussersten F a l l e zur Cl i lamydosporenbi 1 dung 
führte. I m übrigen ist j a das Urobasidium auf das schärfste von den 
U r e d i n e e n gesch ieden , sowohl durch die F o r m der Bas id ie als 
auch besonders durch den Umstand , dass bei erst crem die W a n d der 
B a s i d i e n z e l l e n selbst eine erhöhte D i f f e renz i rung erfahren hat, welche 
s ich in der W a n d d i e k e und i n der intensiven Färbung ausspr icht , u n d 
welche , soviel i ch übersehen k a n n , nirgends sonst bei den B a s i d i o -
myceten e i n A n a l o g o n hat . 

N a c h de in V o r s t e h e n d e n können wir auf G r u n d der Bas id ien form und 
mit Berücksichtigung der Fruchtkörperbildung die P r o t o b a s i d i o -
m y c e t e n i n der fo lgenden W e i s e e i n t h e i l e n : 

Protobasidiomyeeten. 
P i l z e mit gethe i l ten Bas id i en , 

I. B a s i d i e n quergethei l t . 
A . D i e Bas id i en bestehen aus v ier g le ichart igen sporenbildenden 

Z e l l e n . 

1. Die B a s i d i e n entspringen aus Chlamydosporem 
U r e d i n e e n . 

2. D i e Bas id ien entspringen direct aus dem vegetativen M y e c l , 
es w i r d e in Fruchtkörper gebi ldet . 
a) Fruchtkörper gymnocarp . 

A u r i c u l a r i e c n . 
b) Fruehtkörper angiocarp. 

P i l a c r e e n . 
B . D i e B a s i d i e n bestehen aus z w e i ungle i chen Z e l l e n , von denen 

nur die obere Sporen b i ldet . 
U r o b a s i d i e e m 

[I. Bas id i en längsgetheilt. 
T r e m e l l i n e e n . 

D e r phylogenet ische Zusammenhang der e inze lnen G r u p p e n in 
i e r A b t h e i l u n g I der P r o t o b a s i d i o m y e e t e n lässt sich nach dem 
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gegenwärtigen Standpunkt unserer Kennt i sse durch die folgende T a b e l l e 
veranschaulichen. 

A u s g a n g s -
p u n k t : 

U r f o r m e n mit / D i e B 
v ierze l l igen j bleibt 
quergethei l - ^zel l ig . 

ten Basid ien , 
welche sich 
von den C o n i -

dien trägem 
der U s t i l a g i -
neen ableiten 
.lassen. 

asidie 
v i e r -

Die My col - |Eswi rd ein of-
ze l le ,auswel -J fener F r u c h i 
eb er die Basi-Mvörper g e b i l -
die entspringt det. 
bleibt unver 
ändert. 

. A u r i c u l a r i c e n . 

E s w i r d ein 
geschlossener 
Fruchtkörper 
gebi ldet . F i l a c r e e n . 

Die M y c e l -
zel le , aus w e l 
cher die B a s i -
die entspringt 
w i r d z u r C h l a -
mydospore U r e d i n e e n. 

D i e Bas id ie 
w i r d durch 

Unterdrük-
k u n g zweier 
Wände z w e i 
ze i l i g u n d er
fährt weitere 

Di f f e renz i -
rung U r o b a s i d i u m. 

I I I . 

I n F i g . 1 auf Taf . X I I I ist ein Stück eines Fiederabsclmittes v o n 
Pteris qiutdmntrita Retz in natürlicher Grösse abgebildet, aus dessen 
Unterseite ein z i eml i ch mächtiger, buschiger Auswuchs hervorsprosst.. 

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05169-0146-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05169-0146-9


Diese M i s s b i l d u n g , welche sich auf manchen in Ceylon gesammelten 
i t e r b a r e x o n i p l a r e n des genannten F a r n s antreffen lässt, veranlasste 
H o o k e r in den Species jilicum Y o l . I I pag. ISO zu der folgenden 
B e m e r k u n g : „Dr. M a x w e l l ' s speeimens are prol i ferons from the 
vains on the im der side of several of the segments in a very remar -
kable m a n n e r ; or can these produetions be parasites? These do not 
appear to become frondose or even herbaoeons, but are tuftet and 
branched so as, in the h e r b a r i u m , very much ro resemble in size and 
appearance dried speeimens of the w c l l - k n o w n A l g a , Laurencia obtnsa, 
but of a d a r k - b r o w n eo lour . " 

C l a r k e schreibt in seiner R e v i e w of the Ferns of Nor thern 
I n d i a darüber bei Pteris quadriaurita: „Pj-oliferous forms, as noticed 
by S i r A¥. J . H o o k e r , are not r a r e ; the are not parasites." AYährend 
der eine A u t o r also die F r a g e offen lässt, ob etwa die Auswüchse 
an den iYeWs-AVedeln parasit ischer N a t u r s ind, nimmt der andere das 
direct in A b r e d e u n d hält die Geb i lde für normale Pro l i f e rat ionen , 
wie sie j a auch sonst an F a r n w e d e l n vorkommen. E r gibt dabei le ider 
nicht an, worauf er sich be i seiner B e h a u p t u n g stützt, l i eber eine 
eingehende Prüfung der N a t u r dieser Auswüchse durch C l a r k e oder 
durch irgend einen andern Fors cher habe ich. in der L i t t e r a t u r nichts 
l inden können. 

I c h lernte die f rag l i chen Geb i lde i m letzten W i n t e r beim Ordnen 
der F a r n e i m Münchener K r y p t o g a m e n h e r b a r k e n n e n ; ein unbestimmtes 
F a r n e x e m p l a r , welches le icht als Pteris quadriaurira zu erkennen war , 
besass einen solchen A u s w u c h s von. colossaler D imens ion . Das Exemplar , 
w a r von G r i f f i t h i n Ost ind ien gesammelt worden . E i n weiteres 
E x e m p l a r von Pteris quadriaurita mit Auswüchsen befand sich in der 
F a r n s a m m l u n g des H e r r n Professor G o e b e l und wurde mir gütigst 
zur U n t e r s u c h u n g überlassen. Besonders wer thvo l l war für mich ein 
älterer in A l k o h o l conservirter P ter i sauswuchs , den H e r r Professor 
G o e b e l ebenso wie das E x e m p l a r seines H e r b a r i u m s im Jahre 1885 
auf C e y l o n in der Nähe von H a k g a l a gesammelt hatte, und der 
m i r gleichfalls i n f reundl ichster W e i s e zur Verfügung gestellt wurde . 
E i n e dankenswerthe Z u s e n d u n g von Mater ia l erhielt ich ferner von 
H e r r n J . G . B a k e r i n K e w und aus dem B e r l i n e r H e r b a r i u m , welches 
m i r alle vorhandenen E x e m p l a r e von Pteris quadriaurita le ihweise 
überliess, unter denen zwe i aus Ost indien stammende Specimina eben
fal ls schön entwickelte Auswüchse besitzea. D e r V e r s u c h , lebendes 
M a t e r i a l zu er langen , ist le ider hier ebenso wie be i dem Aspidium 
aristatum bisher ohne R e s u l t a t gebl ieben. 
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D e r V e r g l e i c h , den I I o o k e r in der oben c i t irten N o t i z z w i s c h e n 
den Auswüchsen der P te r i swede l u n d den H e r b a r e x e m p l a r e n von 
Laurencia obtusa macht, ist nach meiner E r f a h r u n g , auch abgesehen 
von dem U n t e r s c h i e d i n der Färbung, nicht ganz zutreffend, übrigens 
exist i ren eine ganze A n z a h l von F o r m e n in dieser A lgenspec ies , die 
habi tue l l unter einander recht verschieden sind. A m ersten Hessen 
sich die Auswüchse mit gewissen F o r m e n von Laurencia pinnatifida 
Lamour. verg le i chen, indess ist auch durch diesen V e r g l e i c h eine B e 
schreibung der morphologischen Verhältnisse der Auswüchse an. den 
F a r n w e d e l n nicht z u umgehen . 

Meis t f inden s ich i n den von mir untersuchten Fällen die A u s 
wüchse auf der Unterse i te der W e d e l oder se i t l i ch an der M i t t e l r i p p e 
des W e d e l s oder einer F i e d e r inserirt . Sie stehen stets i n u n m i t t e l 
barem Zusammenhang mit e inem H a u p t n e r v e n . Gewöhnlich ist die 
Blattfläche an der Bas i s des Auswuchses zu e inem P o l s t e r ange 
schwol len, aus welchem sich i n einfachen Fällen ein mit S c h u p p e n 
bedeckter Höcker erhebt, der den e inzelnen Verzwe igungssys temen 
den U r s p r u n g gibt , aus welchen das ganze buschige Geb i lde s ich z u 
sammensetzt. A c c e p t i r e n w i r zunächst e inmal des le ichteren Verständ
nisses wegen die A n s i c h t C l a r k e ' s , dass h ier normale K n o s p e n b i l d u n g 
vorläge — wir werden später zu untersuchen haben, wie weit diese 
A n n a h m e berecht igt ist — , so müssen w i r den Höcker an der B a s i s 
des Auswuchses als die junge Sprossachse bezeichnen, welche s e h r 
k u r z geblieben ist. I n manchen Fällen entspringen mehrere solcher 
Sprossachsen dicht neben einander aus der angeschwol lenen B l a t t 
fläche. D i e Z a h l der W e d e l an den Sprossungen ist in v ie len Fällen 
ungewöhnlich gross, i n einem F a l l e waren gegen dreissig vorhanden . 
I n der F i g . 1 auf Taf . X I I I habe i ch absicht l ich einen F a l l zur D a r 
ste l lung gebracht, in dem die Z a h l der W e d e l nicht übermässig gross 
i s t ; immerhin waren auch dort 14 solcher W e d e l vorhanden , v o n 
denen frei l ich einige, wie die F i g u r zeigt, nicht mehr vollständig er 
halten waren. 

W a s nun die F o r m der W e d e l anbelangt, so muss zunächst 
constatirt werden, dass sich sehr wenige Verg le i chspunkte be ibr ingen 
lassen mit den morphologischen Verhältnissen, welche bei den normalen 
W e d e l n von Pteris quadriaurita die R e g e l b i lden. A u f St ie len v o n 
wechselnder Länge breiten sich die Wedelflächen aus, welche ganz 
aus schmalen riemenförmigen Stücken zusammengesetzt sind. D i e 
Z e r t h e i l u n g der Fläche ist eine unregelmässig fiederförmige i n der 
W e i s e , dass häufig die seitlichen Abschni t te eine kräftigere A u s b i l d u n g 
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er fahren haben als der H a u p t t h e i l . D i e äussersten V e r z w e i g u n g e n 
der Wedelf lächen s ind am R a n d e meist grob gesägt oder gekerbt 
oder a u c h fiederig gelappt u n d häufig unregelmässig h i n - u n d h e r 
gebogen. Sporang ienanlagen sind auch an den grössten W e d e l n i n 
k e i n e m F a l l e z u f inden. W a s die F a r b e der Geb i lde anbetrifft, so 
wechselt dieselbe bei den getrockneten E x e m p l a r e n von röfhlichbraun 
bis zu t ie f s chwarzbraun . A u s einer A u f z e i c h n u n g , welcher H e r r P r o 
fessor G o e b e l bei der E i n s a m m l u n g des Mater ia l s gemacht hatte, 
ergibt s ich , dass die Färbung der W e d e l im frischen Zustande eine 
andere ist. D i e Oberfläche ist grün gefärbt, während die Unterse i te 
röthl i eh e rs ch ein t. 

D e r anatomische B a u der W e d e l ist fast genau so einfach w i e 
derjenige der Auswüchse be i Aspidium arlsUtturn, nur durch die 
äussere F o r m w i r d eine A b w e i c h u n g in der Querschnitt form der 
e inze lnen Ge wehe theile herbeigeführt. Während dort die st ie lrunden 
G e b i l d e in ihrer ganzen A u s d e h n u n g einen Centra ley l inder mit kre i s 
förmigem Querschni t t bes i tzen , sehen wir hier nur i n der k u r z e n 
H a u p t a c h s e einen ey lmdrisehen Bündelstrang, dagegen ist die B i -
iataraiität der abgeflachten W e d e l auch in dem B a u der Bündel aus
geprägt. D e r St ie l der W e d e l hat meist einen breit dre ieckigen Quer 
schnitt , das Gefässbündel, welche typische X y l i e m - und Phloemelemente 
führt und mit einer deut l ich ausgeprägten E n d o d e r m i s versehen is t , 
besitzt einen schwach halbmondförmigen oder bohnenförmigen Q u e r 
schnitt . I n den flächenartig verbreiterten Wede labschni t ten sind auch 
die Bündelquerschnitte noch mehr verflacht. Ihre V e r t h e i l u n g in der 
Wedelfläche ist eine solche, dass j eder ausser st e Abschni t t der Fläche 
in der M i t t e bis nahe zur Spitze h in von einem zarten Bündel durch 
zogen w i r d . Das ausserhalb der Endodermis gelegene Gewebe ist aus 
weiten i n der Längsrichtung etwas gestreckten P a r c n c h y m z e l l o n ge
b i ldet , we lche dicht zusammenschl iessen: nur an sehr alten W e d e l n 
findet m a n - ge legent l i ch enge Intercellularlücken vor. D i e äusserste 
L a g e des P a r e n c h y m s , die E p i d e r m i s z e l l e n , sind ein wen ig k l e iner als 
die übrigen Z e l l e n u n d nach aussen mit einer zarten C u t i c u l a über
zogen. Spaltöffnungen k o m m e n nirgends vor . D e r Inhal t der p a r e n -
chymatischen Z e l l e n i n den W e d e l n ist sehr re i ch an Stärke, sowohl 
an dem getrockneten als auch an dem in A l k o h o l conservirten M a t e r i a l 
ist derselbe stark gebräunt. 

M a n sieht, dass s ich hier fast alle E i n z e l h e i t e n wiederholen, we lche 
in den durch Taphrina Cornu cervi veranlassten Auswüchsen des 
Aspidium b e m e r k t w u r d e n . E i n Analog iesch luss legt also die V e r -

F l o r a 1892. S u p p l . - B d . 10 
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muthung nahe, dass auch die Auswüchse der P t e r i s w e d e l d u r c h eine 
P i l z in fe c t i on veranlasst seien. In der That ist es mir ge lungen , einen 
parasitischen P i l z in dem Gewebe der Auswüchse nachzuweisen und 
den E n t w i c k e l u n g s g a n g desselben im A l l g e m e i n e n festzustel len. 

A m auffalligsten ist der P i l z in dem Stadium mit t lerer E n t 
w i c k e b i n g , in welchem er zuerst meine A u f m e r k s a m k e i t auf sich, zog, 
und welches in F i g . 2 auf Taf . X I I I dargestellt ist. D i e A b b i l d u n g 
zeigt ein kurzes Stück der E p i d e r m i s eines Auswuchswede ls , in deren 
Ze l len der eigentliche Inhalt auf den inneren T h e i l zusammengedrängt 
ist , während der übrige R a u m der Ze l l e von kurzen schlauchförmigen 
Z e l l e n erfüllt ist, welche pallisadenähnlich senkrecht zur Oberfläche 
dicht neben einander stehen. E i n Flächenschnitt lehrt , dass i n den 
meisten E p i d e r m i s z e l l e n die ganze A u s s e n w a n d von dem L a g e r der 
pallisaclenähnlichen Z e l l e n e ingenommen w i r d , gelegentl ich f inden s ich 
aber auch E p i d e r m i s z e l l e n , in welchen nur ein mehr oder minder 
grosses Theilstück der A u s s e n w a n d von einer Gruppe solcher Z e l l e n 
besetzt ist. D e r eigentliche Inhalt der E p i d e r m i s z e l l e n ist von den 
Sch lauchze l l en durch eine zarte H a u t abgegrenzt. U n t e r h a l b der 
L a m e l l e , also im eigentl ichen Inhalt der Ze l l e , bemerkt man ge
legent l i ch zarte Pilzfäden. D i e Pa l l i sadenze l l en besitzen e inen völlig 
homogen erscheinenden, stark l ichtbrechenden Inhalt , welcher mit C h l o r -
z ink j od behandelt intensiv blaue Färbung annimmt. I ch muss f re i l i ch 
dabei bemerken, dass i ch das hier geschilderte E n t w i c k e l u n g s s t a d i u m 
des P i l z e s nur an getrocknetem M a t e r i a l untersuchen konnte , so dass 
also dahingestellt bleiben muss, ob die über den In halt der P a l l i s a d e u -
zelle gemachten A n g a b e n auch für den lobenden P i l z G e l t u n g haben. 

Ver fo lgen w i r die E n t w i c k e l u n g des P i l z e s von dem beschriebenen 
Stadium aus weiter , so zeigt sich, dass die pall isadenartigen Z e l l e n 
zu gestielten Spore usehläuchen auswachsen, welche nach D u r c h b r e c h u n g 
der Aussenwand. der AVi i l l i s ze l l e frei über die Oberfläche hervorragen, 
wie das in F i g . 3 Taf . X I I I an einem Querschnitt dargestellt ist. 
D i e e igentl ichen A s c i sind durch eine Q u e r w a n d von den St ie lze l len 
abgetrennt. D i e letzteren haben ungefähr die D imens ion der vorher 
a l le in vorhandenen ascogenen Z e l l e n be ibehalten , sie messen in der 
Länge bis zu 1 8 in der B r e i t e bis zu 6 JJ., die zarten von ihnen 
getragenen. Schläuche sind keulenförmig und haben eine Länge bis 
zu 24 |x, ihre grösste B r e i t e kann bis zu 7 \x betragen. A n dem von 
m i r untersuchten M a t e r i a l waren die Schläuche meist schon, völlig 
entleert, entwickelte Schläuche mit ausgebi ldeten Sporen habe i c h 
nicht gefunden. 
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D i e F o r m u n d E n t w i c k e l u n g der Sporensehläuche lässt erkennen, 
-dass w i r es h ier wie auf den Auswüchsen an Aspidium aristatum 
mit e inein Taphrinet-artigen P i l z zu thun haben. U m indess volle 
K l a r h e i t über die N a t u r u n d die systematische Ste l lung des P i l z e s 
zu er langen, ist es nötliig, den E n t w i c k l u n g s g a n g desselben von dem 
S t a d i u m aus, welches w i r zum A u s g a n g s p u n k t genommen haben, auch 
weiter rückwärts aufzusuchen. E s handelt siel : vor al lem darum, die 
vegetativen H y p h e n u n d die A r t ihres Paras i t i smus kennen zu lernen . 
.'Zunächst lag es für mich nahe, die vegetativen Piizfäden dort zu 
suchen, wo dieselben ausnahmslos bei al len bekannten Taphrina-Äxten. 
wie ja auch bei der oben besprochenen Taphrina Cornu cervi z u 
f inden s ind , nämlich i n den Zellwänden der Wir thsp f lanze . A l l e i n 
alles Suchen war vergeb l i ch , dagegen wurde in allen Schnitten durch 
'Thei le der Auswüchse im Innern mancher Z e l l e n ein feines Pi lzgef lecht 
aus zarten sep l i r t en H y p h e n aufgefunden. W e n n nun auch gelegent l i ch 
in der Nähe der aseogenen Z e l l e n , wie oben mitgetheilt wurde und 
wie F i g . 2 auf Taf . X I I I zeigt, ähnliche P i l z h y p h e n gefunden w u r d e n , 
so war doch zunächst nicht anzunehmen, dass diese Pilzfäden im Innern 
•der Ze l l en mit den so sehr Taphrina-'Almliehen Fmet ineat ionsorganen 
zusammen gehörten. V i e l näher lag der G e d a n k e , dass die A s c i etwa 
einer A r t angehörten, welche, wie z. I i . Ascomyees endörjenus, über
haupt kein entwickeltes vegetatives M y c e l i u m besitzen. In diesem. 
F a l l e konnte natürlich der A s c o m y c e t nicht der Verursach er der 
•sonderbaren Auswüchse von Pteris quadriaurita s e i n , diese Ro l le 
hätte dann wohl dem unbekannten P i l z e zugewiesen werden müssen, 
dessen H y p h e n überall in. den Ze l l en der Auswüchse zu finden sind. 
Auffällig war dabei freilich., dass der Ascomycet , dessen Ans iede lung 
auf den von einem andern P i l z veranlassten Auswüchsen dem Zufa l le 
überlassen wäre, i n allen Fällen und auf al len W e d e l n der erwachsenen 
Auswüchse gefunden wird . D i e Thatsaohe schien eher dafür zu 
sprechen, dass e in ursächlicher Zusammenhang zwischen dem A u f 
treten, des Ascomyce fen und der Entstehung der Auswüchse an Pteris 
quadriaurita besteht. 

N a c h langem Zwei fe ln ge lang es m i r , ein Entwicke lungss tad ium 
aufzufinden, welches k l a r e n Aufschluss über die Sachlage zu geben 
vermag. F i g . 4 auf Ta f . X111 zeigt e in kle ines Flächenstück von 
der E p i d e r m i s eines Auswuchses . M a n sieht in der dargestellten 
Epidermisze l l e eine junge A n l a g e ascogener Z e l l e n , welche mit einem 
aus septirten H y p h e n bestehenden M y c e l in directer V e r b i n d u n g steht. 

.Der Querschnitt durch denselben A u s w u c h s (vgl . F i g . 5 auf Taf . X I I 1 ) 
10* 
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zeigt, dass sowohl die angelegten G r u p p e n ascogener Ze l l en als auch 
die mit ihnen in Zusammenhang stellenden H y p h e n nicht subcuti c i l iar 
i n der Z e l l w a n d l i egen , sondern w i r k l i c h im Z e l l i n n e r n sich befinden 
u n d nur der A u s s e n w a n d der Ze l l e dicht aufgelagert s ind. E i n e .Durch
musterung gelungener Präparate lässt e rkennen , dass die hier auf 
tretenden H y p h e n mit den weiter im Innern der Auswüchse be 
obachteten H y p h e n gleichgeartet sind u n d mit ihnen direct in V e r 
b indung stehen. 

E s ergibt sich also als Resu l tat , dass die Ascusfruct i f i cat ion in 
der That zu dem M y c e l gehört, welches al le T h e i l e der Auswüchse 
von Z e l l r a u m zu Z e l l r a u m durchzieht , u n d die A n n a h m e , dass der 
Ascomyce t durch sein W a c h s t h u m die M i s s b i l d u n g an Pteris quadri-
aurita veranlasst , findet ihre Bestätigung. 

W i e erklärt sich n u n der U m s t a n d , dass die heranwachsenden 
ascogenen Ze l l en und die erwachsenen A s c e n durch eine zarte W a n d 
lamel le von dem Inhalt der E p i d e r m i s z e l l e n abgetrennt s ind? Offenbar 
dadurch, dass in den Z e l l e n noch nachträglich eine secundäre M e m 
branb i ldung stattgefunden hat, auf w relche auch w o h l die grössere 
D i c k e al ler übrigen Zellwände gegenüber den jüngeren Stadien zurück
zuführen ist. D e r Protop last grenzt sich also gegen die als Fremdkörper 
i m Z e l l i n n e r n auftretenden Ascusan lagen durch eine neugebi ldete 
Cel lu lose lanie l le ab, welche f re i l i ch die fortwachsenden E n d e n der 
vegetativen H y p h e n , denen j a die Fähigkeit, Zellwände zu d u r c h 
bohren, zukommen muss, nicht zurückhalten k a n n , aufs neue in das 
Ze l l innere vorzudr ingen , um den F r u c h t a n l a g e n von dort aus W a s s e r 
und Nährstoffe zuzuführen. 

D i e E r s c h e i n u n g , dass der Protoplasmakörper von Ze l l en höherer 
P f lanzen durch das E i n d r i n g e n von Pilzfäden nicht zum A b s t e r b e n 
gebracht w i r d , sondern sich durch eine zarte 1 [aufschiebt von dem 
Paras i ten abgrenzt, ist durchaus nicht selten, man hat, zumal an den 
endophyten M y c e l i e n mancher U s t i 1 a g i n e e n , beobachtet, dass die 
i n die Ze l l en e indr ingenden Fäden von einer zarten Cel lulosescheide 
umhüllt werden. A n den vegetativen Pilzfäden habe ich i n den A u s 
wüchsen von Pteris quadriaurita eine solche Cellulosescheide nicht 
nachweisen können, wenngle ich es mi r wahrsche in l i ch ist, dass sie 
auch dort vorhanden ist. B e i den ascogenen Ze l l en tr i t t sie aber 
z ieml i ch früh auf u n d n immt i m L a u f der E n t w i c k e l u n g dieser Z e l l e n 
m e r k l i c h an D i c k e z u , ein Beweis dafür, dass der Inhalt der Ze l len^ 
welche der P i l z bewohnt, sehr lange lebt u n d activ b le ibt . 

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05169-0152-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05169-0152-1


In seinen kr i t i schen Untersuchungen über die durch Taphrina-
A r t e n hervorgebrachten B a u m k r a n k h e i t e n gibt S a d e b e e k die E r 
klärung a b : „Ich fasse demnach in der G a t t u n g Taphrina alle die
j e n i g e n parasit ischen Aseomyeeren zusammen, deren. A s e e n zu einem 
Fruehtkörper n icht vere in igt s ind, sondern fre i und in grosser A n z a h l 
u n d oft dicht an. e inander gedrängt die Blätter oder Blüthen des be
f a l l e n e n Pf lanzenthei les bedecken und von e inem das Gewebe des 
b e f a l l e n e n Pf lanzenthei les i n t c c e l l u l a r oder subcutieular durchziehen
den , n i e m a l s a b e r d i e Z e l l e n s e 1 b s t d u r c h b o h r e n d e n M y -
c e I i u m ihren U r s p r u n g nehmen. u ' I ch glaube, diese Diagnose der 
G a t t u n g 'Taphrina würde anders gefasst worden sein, wenn vor ihrer 
F e s t s t e l l u n g der oben, beschriebene P i l z bekannt gewesen wäre, der 
j a n u r in einem einzigen P u n k t e von der Gattungsdiagnose abweicht 
und dazu in e inem rein physiologischen M e r k m a l , welches wohl nicht 
die nächste phylogenetische Verwandtschaft des neuen P i l z e s mit den 
Taphrina- A r t e n aussehliesst. E s ist j a nicht undenkbar , dass der 
i r i teree l lu lare oder hitraeel luiare V e r l a u f vier H y p h e n be i den para
s i t i schen P i l z e n bedingt w i r d durch die N a t u r der Zellwände oder 
des Ze l l inhal tes des bewohnten Pf lanzenthei les , und dass also dem 
darau f bezüglichen. M e r k m a l i n der Diagnose der Ga t tung Taphrina 
gar nicht eine Eigenschaft des P i l z e s , sondern eine Eigenschaft des 
W i r t h e s zu G r u n d e liegt. M a n w i r d mir e inwenden, dass in der 
Kryptoga inensysternat ik viele Fälle vorhanden s ind, i n denen physio
logische Eigentümlichkei ten zur D iagnos t i z i rung von Gattungen oder 
gar von grösseren G r u p p e n V e r w e n d u n g gefunden haben und dass 
diese V o r w e n d u n g sich i n v ie l en Fällen gut bewährt hat. i c h gebe 
z u , dass es Fälle geben k a n n , in denen alle G l i eder eines V e r w a n d t 
schaft skreises durch e in und dasselbe physiologische oder biologische 
M e r k m a l ausgezeichnet sein können, wie etwa alle U r e d i n e e n Paras i ten , 
al le Charaeeen Wasserbewohner s i n d ; aber ein besonderer N a c h d r u c k 
d a r f i n der C h a r a k t e r i s t i k auf diese M e r k m a l e nicht gelegt werden. 
S ie können in der Diagnose immer nur einen untergeordneten W e r t h 
b e a n s p r u c h e n , u n d zwar nur , so lange nicht eine negative Instanz 
i h r e n U n w e r t h erweist. Soba ld eine saprophytische U r e d i n e e ent
deckt w i r d , oder sobald sich eine L a n d bewohnende C h a r a c e e findet, 
können die angeführten biologischen Eigenschaften der jetzt bekannten 
F o r m e n nicht mehr uneingeschränkt i n der F a m i l i e n c h a r a k t e r i s t i k 
angeführt werden. 

W i e dem auch sein m a g , ich k a n n mich nicht entschliessen, 
für den neuen P i l z eine neue G a t t u n g zu begründen; ich halte es 
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für r icht iger , den Gattungsbegri f f Taphrina so weit zu fassen, dass; 
auch die neu beschriebene F o r m unter denselben gebracht werden k a n n . 
D a s bisher in der Gattungsdiagnose verwendete M e r k m a l des l l y p h e n -
verlaufes kann dann zur Unterscheidung zweier Subgenera dienen,, 
v o n denen das eine Eutaphrina alle bisher beschriebenen Taphrina-
A r t e n umfasst , während das zweite T a p h r i n o p s i s bisher einzig-
durch den auf Pteris quadriaurita vorkommenden i m Vors tehenden 
beschriebenen P i l z repräsentirt w i r d , welchen ich i m H i n b l i c k a u f 
den von II o o k e r angestel lten V e r g l e i c h zwischen einer Laurencia) 
u n d den durch den P i l z veranlassten abnormen Sprossungen der P t e r i s -
wede l , Taphrina Laurencia nennen w i l l . D a s Ergebniss der vorste l lenden 
Untersuchung für die Systematik kann also i n der folgenden "Weise
dargestel lt werden : 

Genus Taphrina Fries. 
P a r a s i t i s c Ii e A s c o m y c e t e n , d e r e n c y 1 i n d r i s c Ii e o d e r 

k e u 1 e n f ö r i n i g e A s k e n n i c h t z u e i n e m F r u c h t k ö r p e r v e r -
e i n i g t s i n d , s o n d e r n i n g r o s s e r A n z a h 1 u n d in e i s t d i c h t -
g e d r ä n g t a u s d e r 0 b e r f 1 ä c h e d es v o n cl e in v e g e t a t i v e n 

M y c e 1 b e w o h n teil P f 1 a n z e n t h e i 1 e s h e r v o r b r e c h e n. 

I. Subgenus E u t a p h r i n a . 

D i e v e g e t a t i v e n II y p Ii e n d r i n g e n n i e m a 1 s i n d i e 
Z e l l e n d e s W i r t h e s e i n, s e n d e r n d u r c Ii z i e h e n s u b c u t r i -
c u 1 a r o d e r i n t e r c e 11 u 1 a r d e n b o f a 11 e n e n P f 1 a n z e n t h e i 1. 
I I i e Ii e r a 11 e b i s h e r b e k a n n t e n A. r t e n u n d Taphrina cornu 
cervi G h g n. 

II. Subgenus Taphrinopsis . 

I) i c v e g e t a 1 i v e n II y p Ii Q n d u r c Ii b o h r e n d i e Z e l l w ä n d e 
d <̂  s W i r t h e s u n d d r i n g e n v o n Z e 11 e z u Z e i h » i n d e m G e 
w e b e v o r . 

T a p Ii r i n a L a u r e n c i a n . s p. 
I) e r P i l z r u f t a n d e n W e d e i n v o n Pteris quadriauritw 

b u s c h i g e S ]) r o s s u n g e n h e r v o r , ^ r e l e b e v o n d e m d i e Z e 11 -
AV ä n d e d vi r c h b o h r e n d e n M y c e 1 i u m d u r c Ii z o g e n s i n cl. D i e 
A s c i w e r d e u i n d e n E p i d e r m i s z e 11 e n a n g e l e g t u n d n a. c h - • 
t r ä g l i e h d u r c h e i n e z a r t e . M e m b r a n v o n d e m Z e l l i n h a l t 
a b g e t r e n n t . D i e h e r a n w a c h s e n d e n A s c i d u r c h b r e c h e n 
d i e A u s s e n w a n d d e r Z e l l e u n d r a g e n b e i d e r R e i f e i n 
z a Ii 1 r o i c h e n , d e n e i n z e 1 n c n E p i d e r in i s z e 11 e n e n t s p r e -
c h e n d e n G r u p p e n ü b e r d i e O b e r f l ä c h e h e r v o r . D i e 
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a e u 1 e n f ö r m i g e n A s c i s t e l l e n a u f e i n o r c y 1 i n (1 r i s c Ii e n 
S t i e I z e l l e . 

L ä n g e (1 e r A s e i b i s 24 ix, B r o i t e b i s 7 «x, Ii ä n g e d e r 
S i i o I z e l l e b i s 19 ;x, B r e i t e b i s 6 jx. 

II e i in a t : (' c y 1 o n. 
A s s a in , 1 e g S i m o n s. 

I V . 

W i e wir gesehen h a b e n , verursachen die beiden oben be
schriehen en Taphrina-AxXrw an ihren W i r t h s p k a n z e n eigenartige A u s 
wüchse, welche in dem einen F a l l e be i Aspidinm, aristatum stift- oder 
ge weih artige G e b i l d e darstel len, i m andern F a l l e bei Pteris rniadriaurita 
aus einem k u r z e n Achsengeb i lde bestehen, an welchen) entfern t -wedel -
ähnliehe seit l iche Organe i n grosser Z a h l entspringen. E s bleibt uns 
noch die Frage z u entscheiden, als was diese Gebi lde ihrer N a t u r nach 
zu betrachten s i n d * ob dieselben etwa durch abnormes WaeJ i s thum 
normal an der Nähr pflanze vorhandener The i l e zu Stande k o m m e n , 
oder ob w i r k l i c h e N e u b i l d u n g e n vor l i egen , weiche zu den normalen 
O r g a n e n des W i r t h e s nicht i n B e z i e h u n g gebracht werden können. 

A m leichtesten gel ingt die Lösung dieser F r a g e bei den v o n 
Taphrina Laurencia- bewohnten Auswüchsen von Pteris (/luidriaunta. 
"Wir hatten oben bei der .Besehreibung dieser Auswüchse, u m für 
die e inze lnen T h e i l e leicht .verständliche Bezeichnungen zu haben, 
vorläufig C1 a r k e : s A n n a h m e gelten lassen, dass die Gebi lde normale 
Sprossungen seien, wie sie s ich j a bei sehr vielen Farnen finden. Dass 
die Sprossungen bei Pteris nicht normal s ind , hat unsere Untersuchung 
zweifel los ergeben. D i e F o r m der W e d e l weicht bedeutend von der 
.Jugendforin der Pter i swede l a b ; die geringe Di f ferenz irung des B l a t t 
gewebes, der M a n g e l der Spaltöffnungen und der sonstigen i i i t e r -
collularräume und endl ich das V o r k o m m e n des Pi lzes in den Z e l l e n 
beweisen zur Genüge den abnormen C h a r a k t e r der Auswüchse. 

Indess muss doch zugestanden werden, dass die Auswüchse i n 
ihrer G r u n d f o r m , d. h , i n H i n s i c h t auf die A u s b i l d u n g eines A c h s e n 
organe s, welches seit l ich blattähnliche Geb i lde hervorbr ingt , mit normalen 
Sprossen, denen man bei anderen Farnspec ies begegnet, übereinstimmt. 
A u c h die B e k l e i d u n g der Achse und der W e d e l b a s i s mit Pa leae f inden 
wir dort wie hier . E i n weiteres Verg le i chungsmoment bietet das 
W a c h s t h u m der Organe d a r , welches an den W e d e l n der A u s 
wüchse von Pteris wie be i den F a r n w e d e l n durch typisches B a n d -
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ze l lwaehsthum erfolgt. D i e A c h s e der Auswüchse besitzt wie die 
normalen Sprosse der F a r n e eine Schei te lze l le , welche das W a c h s 
t h u m vermittelt . A l l e s in A l l e m rechtfertigen die Befunde die A n 
nahme, dass die Auswüchse an Pteris quadriaurita blattbürtige Sprosse 
s i n d , welche durch die P i lzvegetat ion in i h r e m Innern eine abnorme 
U m b i l d u n g erfahren haben. 

Bestätigt w i r d diese Annahme noch durch eine Beobachtung , weiche 
i c h f re i l i ch nur ein einziges M a l , aber dort mit a l ler Sicherheit gemacht 
habe. Ich fand nämlich an einem E x e m p l a r von Pteris einen A u s 
wuchs (vgl . F i g u r C auf T a f e l X I I I ) , bei we lchem aus dem Knäuel 
abnormer W e d e l e in einziges, normal ausgebildetes W e d e l c h e n hervor-
sprosst, welches die Jugendform der P te r i swede l zeigt. Anfänglich 
vermuthete i ch , dass hier zwischen den abnormen W e d e l n eine zufällig 
angeflogene Spore zur K e i m u n g gelangt sei , u n d dass das normale 
W e d e l c h e n einer Ke impf lanze angehöre, a l le in die genauere U n t e r 
suchung ergab, dass der normale W e d e l w i r k l i c h zwischen den ab
normen aus der Hauptachse des A u s w u c h s e s entsprang. E s muss 
also angenommen werden, dass die A n l a g e dieses einen W e d e l s von 
der E i n w a n d e r u n g der Pilzfäden verschont b l ieb , während alle übrigen 
durch den P i l z zu abnormer E n t w i c k l u n g anfferefft wurden. 

O O o 
D i e Veränderungen, welche die inficirten W e d e l von dem normal 

entwicke l ten W e d e l unterscheiden, bieten i m G r u n d nichts Auffälliges 
dar , sie weichen n i cht wesentl ich von den E r s c h e i n u n g e n ab, welche 
be i anderen von P i l z p a r a s i t e n befal lenen P f lanzen bekannt s ind. 
D r . J . I L W a k k e r 1 ) hat i n einer vorläufigen M i t t h e i l u n g über den 
Einf iuss der parasit ischen P i l z e auf ihre Nährpfianzeu die wesent
l i chsten Resultate seiner Untersuchungen über diesen Gegenstand 
zusammengestel lt . E r sagt, dass in der M e h r z a h l der Fälle die p a r a 
sit ischen P i l z e Ursache s ind, dass die von ihnen befallenen Ulanzen-
thei le , wenn sie erwachsen sind, weniger von dem jugendl i chen Z u 
stand verschieden s ind , als es sonst der F a l l ist, mit anderen W o r t e n , 
die Anwesenhe i t des Paras i ten verhindert mehr oder minder die 
Di f f e renz i rung der primären Gewebe oder wenigstens die B i l d u n g der 
secundären Gewebe mit ihren Bestandthe i len . In vielen Fällen treten 
daneben Eigenschaften auf , die in normalen Pf lanzenthei len nicht 
v o r k o m m e n . 

W a s das Unterb l e iben der primären Di f ferenz irung der Gewebe 
anbelangt , so constatirt er zunächst, dass sehr häufig die A u s b i l d u n g 

1) Nederkuidsch kriüdkinidig- Arch ie f 6 C Dee l — l e Stuk. p. 136 ff. 
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mechanis chen Gewebes in den. von parasitischen P i l z e n bewohnten 
Pf lanzenthe i len unterbleibt . A u c h der Ze l l inha l t w i r d in seiner E n t 
w i c k e l n ng" g e h e m m t , indem sehr häufig die A u s b i l d u n g normaler 
Chlorophyllkörner unterbleibt . Auffällig ist ferner eine oft sehr 
beträchtliche Anhäufung von Stärkemehl i n den Ze l l en . Sodann 
erwähnt A V a k k e r , dass die Intercelluiarräume i n den verpilzten. 
G e w e b e n meistens fast ganz fehlen. H i n s i c h t l i c h der neuen E i g e n 
schaften, welche gelegentl ich durch die P i l z e erst an. den P f l a n z e n 
thei len hervorgerufen werden , gibt A V a k k e r unter anderem folgendes 
a n : „Die Z e l l e n der Nährpflanze werden in den befallenen T h e i l e n 
oft sehr stark vergrössert, der Zel lsaft färbt sich, häufig intens iv . " 

V e r g l e i c h e n w i r nun mit diesen Be funden , welche W a I c k e r aus 
einer ansebul ichen Z a h l von Untersuchungen p i l zbewohnter Nähr-
pflanzen abgeleitet und mit Be i sp ie l en belegt hat, die V o r k o m m n i s s e , 
weiche bei den abnormen W e d e l n der Auswüchse von Pteris (juadriauriia 
beobachtet werden, so finden w i r . dass P u n k t für P u n k t alle V e r 
schiedenheiten , welche zwischen den normalen und den abnormen 
B i l d u n g e n vorhanden s i n d , aus der A n a l o g i e als durch den P i l z 
veranlasst erklärt werden können. 

W i r haben gesehen , dass die abnormen W e d e l , abgesehen von 
dem schwach entwicke l ten Gefässbündel, ganz aus parenehymatisehen 
Ze l l en bestehen, die wie die Ze l l en j imgendl i oher G e w e b e lückenlos 
aneinander schliessen. D i e A u s b i l d u n g differenter E p i d e r m i s z e l l e n und 
der Spaltöffnungen unterbleibt . D e r Inhalt der Ze l l en weist re ichl ich 
Stärke und — auch im frischen Zustande --- eine abnorme Fär
bung auf. 

Ausse i ' diesen Eigenschaften, welche sich auf den anatomischen 
B a u der von A V a k k e r al lein berücksichtigt ist, beziehen, w i l l ich 
noch ein anderes und zwar ein morphologisches Moment erwähnen, 
das eine Uebere ins t immung zwischen dem Verhal ten der Auswüchse 
von j'tvris <{ii(i<lr'uutrita und demjenigen anderer von P i l z e n befal lener 
Prianzen ergibt . A n vie len I lo lzgewachsen , welche von T a p h r i n a -
a r t e n . befal len w e r d e n , sehen wir an den inf ic irten T h e i l e n eine 
eigenthümliche Gestaltveränderung vor sich gehen. D i e stark, a n 
schwellende A c h s e beschränkt ihr Längenwaehsthum auf ein geringes 
Maass, legt aber re ichl i ch seitliche K n o s p e n an, welche sich üppig 
entwicke ln und heranwachsend ein dichtes Büschel von A e s t e n und 
Zweigen b i l d e n . M a n bezeichnet diese B i l d u n g e n als H e x e n b e s e n . 
D i e Auswüchse der Pter i swede l können sehr le icht mit solchen 
i i exonbesen verg l i chen werden. E s ist auch hier eine kurzb le ibende 
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Hauptachse v o r h a n d e n , an welcher seit l ich die W e d e l in grosser 
A n z a h l entspringen u n d zu einem dichten straueil igen Büschel h e r a n 
wachsen. W i r kommen also zu dem Schluss, dass in der That die 
Auswüchse an Pteris quadriaurita den Sprossungen entsprochen, welche 
auf den W e d e l n mancher F a r n e nicht selten beobachtet werden, dass 
aber diese Sprossungen in al len ihren T h e i l e n von frühesten' J u g e n d an 
durch den P i l z beeinfhisst und zu abnormer E n t w i c k e l u n g gebracht s ind. 

N o c h eine F r a g e bleibt uns hins icht l i ch dieser G e b i l d e zu er ledigen. 
W o bei höheren Pflanzen infolge von P i l z in fec t ion Hexenbesen gebi ldet 
werden , da handelt es sich immer nur um eine abnorme E n t w i c k e l u n g 
normal schon vorhandener A i d a g e n . E s fragt sich, ob für die H e x e n -
besen von Pteris quadriaurita das gleiche gi l t , ob also vor der P i l z 
infection schon eine Knospenanlage an dem W e d e l vorhanden war, 
welche nach E i n w a n d e r u n g des Paras i ten zu dem abnormen A u s w u c h s 
siel: heranbildete. Diese F r a g e muss verneint werden , i m normalen 
Zustande tragen die W e d e l von Pteris quadriaurita ke ine K n o s p e n ; , 
i ch habe alle mir zugänglichen sowohl lebenden als getrockneten 
E x e m p l a r e des F a r n s darauf h i n durchmustert , ohne dass mir j emals 
an der normalen Pflanze eine K n o s p e oder auch n u r eine K n o s p e n -
anlage auf den W e d e l n vorgekommen wäre. D i e Systemat ik er erwähnen 
als prol i ferirende F o r m e n innner nur die von Taphrina befal leneu, 
wie j a aus der oben mitgethei l ten Beschre ibung H o o k e r ' s und der 
sich darauf beziehenden N o t i z C l a r k e ' s zur Genüge erhellt . Würden 
aller diese Beobachter jemals eine normale Sprossung an den v i e l en 
von ihnen untersuchten E x e m p l a r e n gefunden haben, so würden sie 
sicher nicht unterlassen haben, ihre A n g a b e n über die abnormen A u s 
wüchse durch M i t t h e i l u n g des Fundes zu ber icht igen. 

E s bleibt also nur die A n n a h m e übrig, dass die Taphrina Lau-
rencia zuerst in die normalen W e d e l der Pteris (fuadriaurita an i rgend 
einer zugänglichen Stelle e indringt , dass das in die Blattze l len e in 
wandernde M y c e l dort durch den ausgeübten B e i z die A n l a g e e iner 
K n o s p e veranlasst, und dass die Pilzfäden mit dem Waehsthuni dieser 
A n l a g e gleichen Schritt haltend die ganze aus derselben hervorgehende 
Sprossurig durc 11 wac 11sen. 

E s ist w a h r s c h e i n l i c h , dass der P i l z sehen frühzeitig in die 
P t e r i s w e d e l e indringt , während das B lat tgewebe sich noch in einem 
j u g e n d l i c h e n , zur W e i t e r e n t w i c k e l u n g befähigten Zustande befindet. 
Ob die inficirenden .Pilzfäden bei der Invasion die Cut i cu la durch
bohren oder ob dieselben von den Intercellularräuinen aus in die 
B la t t ze l l en v o r d r i n g e n ; ob die Knospenanlage direct an der Infections-

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05169-0158-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05169-0158-7


stelle er fo lg t , oder ob der P i l z längere Zeit im normalen Pter i swede l 
fort wächst: das s ind F r a g e n , deren Lösung der Untersuchung lebenden 
Mater ia l s vorbehalten bleiben muss. 

A n den W e d e l n von Aspidium aristatum sind normale Sprossungen 
gle ichfal ls unbekannt . W i r müssen also auch dort die E n t s t e h u n g 
der Auswüchse auf R e c h n u n g des die W e d e l befal lenden Pi lzes setzen. 
D i e stift- oder geweihförniigen G e b i l d e , welche b iswei len e inzeln, 
meist aber zu k l e i n e n G r u p p e n vereinigt aus den W e d e l n hervor
wachsen, können, wenn man von den auf R e c h n u n g des P i l zes zu 
setzenden anatomischen Abnormitäten absehen wil l , , mit Sprossaehson 
verg l i chen werden . Die cyl indrisehe F o r m , der kreisförmige Quer 
schnitt des Bünde istrangos und die V e r r b e i i u n g der E lemente in dem
selben, ferner das Vorhandense in einer Scheite lze l le , von welcher das 
W a c h s t h u m ausgeht , unterstützen diese Ans i cht . Das F e h l e n al ler 
seit l ichen Organe ist f re i l i ch an diesen Sprossen eine sehr auffällige 
E r s c h e i n u n g . W i r müssen, um die Auswüchse von normalen Sprossungen 
ableiten zu können, die A n n a h m e machen, dass durch den P i l z die 
A u s b i l d u n g seit l icher Organe verhindert w i r d . E s m a g das damit 
zusammenhängen, dass der P i l z dem W a c h s t h u m der Auswüchse schritt 
weise folgt und unmitte lbar hinter der Scheitelzel le die jüngsten 
Segmente umspinnt , so dass die E n t w i c k e l u n g derselben schon i n a l ler ' 
frühester J u g e n d beeinfiusst werden muss. D a Uebergänge zwischen den 
Auswüchsen und normalen , W e d e l tragendem Sprossungen nicht gefunden 
wurden , so behält die A n n a h m e , dass die Auswüchse durch abnorme 
U m b i l d u n g w i r k l i c h e r Knospen zu Stande gekommen se i en , einen 
hypothetischen C h a r a k t e r . 

D i e durch die Taphrina veranlassten Auswüchse an. Aspidium-
aristalum lassen s ich am ersten .mit den Geb i lden vergleichen, welche 
durch Exobasidium Lauri Geyler an den. Stämmen von Lauras (Jana-
riensis L. hervorgerufen werden. D i e letzteren werden freil ieh viel, 
grösser, sind aber ebenfalls sprossähnlich und geweihart ig verzweigt 
und. br ingen niemals Blätter oder blattähnliche Organe hervor. 
Ursprünglich sind diese Auswüchse v o n B o r y d e S t . Y i n c e n t als 
Cla curia Lauri beschr ieben worden , bis die anatomische Untersuchung 
ergab, dass sie i h r e m B a u nach, als Anhangsgeb i lde des Lauras an
gesehen werden müssen. S c h a c h t bezeichnet sie desshalb als L u f t 
wurze ln des Lorbeerbaumes . G e y l e r 1 ) zeigte dann endl ich , dass die 
Auswüchse von einem Exobasidium bewohnt s ind . D a gelegentl ich 

1) Bot. Zeitg-. 1874. S. 321. 
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an gesunden Lorbeerbäumen normale Schösslinge aus den Stämmen 
hervorwachsen , so n immt G e y l e r an, dass die vom P i l z bewohnten 
Auswüchse verbi ldete Stanmischösslinge seien. Lebergänge zwischen 
normalen und verkrüppelten Scliösslingen hat er nicht finden können. 

M a g m a n nun hier wie bei den von Taphrina. Conen cervi be
wohnten Auswüchsen an Aspidium aristatum annehmen, dass normale 
Sprossanlagen durch den P i l z zu abnormer A u s b i l d u n g gelangt sinol, 
oder mag man die Auswüchse in Inn'den Fällen für völlig eigenartige 
N e u b i l d u n g e n h a l t e n , welche infolge der P i lzvegetat ion von dem 
betreffenden Pf ianzent l ie i l erzeugt w e r d e n ; mag m a n also hier von 
Hexeubesen oder von .Pi lzgal len sprechen : jedenfal ls l iegt in diesen 
beiden Beispie len der extremste F a l l von Beeinf lussung lebender 
Pflanzen theile durch einen parasit ischen P i l z vor. 

Figurenerklärung'. 

T a f e l X I I . 
F i g . 1. Wedelfieder von A s p i d i u m a r i s t a t u m Sw. mit zahlreichen abnormen 

Auswüchsen (natürl. Grösse). 
F i g . 2. Querschnitt durch einen Auswuchs (Vergr . 52 1). 
F i g . 3. Stück vom Rande eines solchen Querschnittes mit subepidermnl verlaufenden 

Pilzfäden (Vergr . 460/1). 
F i g - . 4. Flächenansicht der von Pilzfäden durchzogenen Epidermis der Auswüchse 

(Vergr . 460/1). 
F i g . 5. Thei l vom Querschnitt eines älteren Auswuchses (Vergr . 460/1). 
F i g . 6. Entwickelte A s k e n von T a p h r i n a O o r n u c e r v i nov. spec. auf der Ober-

Hache eines Auswuchses (Vergr. 650/1). 
F i g . 7. Sporenbildung von U r o b a s i d i u m r o s t r a t um nov. gen. (Vergr. 650/1). 

T a f e l X I I I . 
F i g . .1. "Hexeubesen auf P t e r i s q u a d r i a u r i t a Retz . (natürl. Grösse). 
F i g . 2. Theil eines Querschnittes durch einen Wede l des Hexenbesens mit ascogenen 

Pilzzellen in den Epidermiszellen (Vergr . 460/1). 
F i g . 3. Entwickelte Asken von T a p h r i n a L a u r e n c i a n. sp. aus der Epidermis 

der Wedel des liexenbesens hervor wachsend (Vergr. 650/1). 
F i g . 4. Jüngeres Stadium eines abnormen Wedels . Epidermiszelle von der Fläche 

gesehen. Anlage der ascogenen Pi lzzel len an intracellularen Pi lzhyphen 
(Vergr . 650/1). 

F i g . 5. Das gleiche Stadium im Querschnitt (Vergr . 650/1). 
F i g . 6. E i n Hexeubesen an P t e r i s , bei welchem zwischen den abnormen Wede ln 

ein einzelner normaler Wede l hervorsprosst (natürl. Grösse). 
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