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Pfahlwurzeln, wie sie bei anderen alpinen Gewachsen zu t 
ist. NOT ira Jahre 1905, wo die Samen auf ein frisch aufgefiihrtes 
Beet mit durchgearbeiteter, lockerer und fur Wurzeln urn so leichter 
durchdringbarer, allerdings auch fur Wasser durchlassiger Erde aus- 
gesat wurde. erreichten die Wurzeln eine Lange von 13—16 cm, 
um im nachsten Jahre auf deraselben Platze auf ca. 8—12 cm 
zuruckzugehen, da die Erde nicht umgeworfen wurde, sondern 

kalisehen  Bodenbeschaffenheit   zuriickzufuhren   (vgl.  E. Rama 
Bodenkunde, 1905; A. Mittscherlich, Bodenkunde, 1906). 

Blatter. Die grofite Veranderung in der Kultur in der Ebene 
erleiden die Assimilationsorgane, wo der direkte Einflufi der Um- 
gebung zu beobachten ist. (Man vergleiche die bekannten Versuche 
G. Bonniers iiber den EinfluC des Hohenklimas auf die Blatt- 
struktur.) Die Blatter der Individuen des alpinen Standortes zeigen 
xerophilen Bau, der in der Kultur in der Ebene verloren geht. 

Die Kutikula der Epidermiszellen, die 4—5 ft dick ist, sinkt 
auf 3-2 ft herab und hat im Jahre 1906 in der vierten Generation 
nur mehr eine durchschnittliche Starke von 25 ft. 

Die Epidermiszellen vergroCern sich im Klima der Ebene. 
Das Pali sad engewebe, das eine Machtigkeit von 100 bis 

120 ^ hat, hat in der ersten Generatien nur mehr eine solche von 
80 ft. Die Dicke des Blattes wird dadurch von 200—240 ft auf 
100—120 ft herabgedriickt. 

Die Palisadenzellen sind 60—70 ft lang und 10—15 ft 
breit und fest aneinander gefiigt. In der Ebene verandern sie sich 
sofort, indem sie nur mehr eine Lange von 40—50 ft, hingegen 
eine Breite von 30—40 ft erreichen. (SehIna foist) 

Einige  Versuche  iiber  den Einflufi  von Aluminium- 
salzen anf die Bliitenfarbnng. 

Von Valentin Vouk. 

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.) 

Die Tatsache, daC sich die rotgefarbten Bliiten der Hortensie 
(Hydrangea hortensis Sm.) bei gewisser Kultur blau farben, ist 
aus der gartnerischen Praxis seit langer Zeit bekannt. Molisch1) 
hat jedoch erst den Nachweis erbracht, durch welche Stoffe diese 
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Blaufarbung bedingt wird. Mittelst zahlreicher Versuche, bei welchen 
die Erde mit verschiedenen Zusatzen (Eisenvitriol, Eisenchlorid, 
Eisenfeilspane, Drahtnagel, Alaun,Tonerde, Sehmirgelpulver,schwefel- 
saure Tonerde, Nickelsulfat, Kobaltsulfat, Holzkohle usw.) versehen 
wurde, kam Molisch zu dem Resultate, dafi Alaun, sehwefel- 
saure Tonerde und Eisenvitriol die rote Farbe der corol- 
linischen Kelchblatter der Hortensien in die blaue umzuwandeln 
vermogen. Derselbe hat seine Experimente in der Weise durch- 
gefuhrt, dafi er die genannten Salze und nach bestimmter Richtung 
hin ausgewahlte Substanzen in approximate angegebenen Mengen 
der Versuchserde beigemengt und in diesen Mischungen die Pflanzen 
kultiviert hat. Zur Illustration des eben angefuhrten erwahne ich, 
daB Molisch z. B. pro Topf 100 cm3 schwefelsaure Tonerde, 
200 cm8 reine amorphe Tonerde, zwei walnuCgroCe Stucke Eisen- 
chlorid usw. der Versuchserde beigemischt hat. Die Resultate 
solcher grundlegender Versuche geben uns naturgemafi nur eine 
Antwort auf die Prage bezuglich des Einflusses der verschiedenen 
Substanzen auf die Bliitenfarbung nach qualitativer Richtung hin. 

Molisch machte aueh darauf aufmerksam, dafi diese Ura- 
wandlung der Bliitenfarbung auf der verschiedenen Reaktionsfahig- 
keit des Anthokyans*), des Farbstoffes der Hortensienbliite, beruhe. 
Er erwahnt, daG es bisher nicht gelungen ist, in derselben Weise 
wie bei der Hortensie die Bliitenfarbe anderer Pflanzen zu beeinflussen. 
Miyoshi3) hat spater dasselbe zu erzielen versucht und nach zahl- 
reichen Experimenten mit verschiedenen Pflanzen (etwa 73) ist ihm 
dies auch gelungen, jedoch nur bei Callistephus chinensis Nees, 
Campanula alliariaefolia Willd. und Lycoris radiata Herb. Bei 
den beiden ersteren Pflanzen wurde die lila Farbe in eine blaue, 
bei dem zuletzt erwahnten Gewachs die rote in eine lila Farbe 
umgewandelt. 

Die Versuche Molischs zeigen uns weiters, dafi bei jeder 
Pflanze, bei welcher die Blaufarbung eintritt, zugleich ein betracht- 
licher schadlicher Einflufi auf die Pflanze (Braunfleckigwerden und 

__J Verbindungen  
—J lebhaft gefarbt sind.  So fand derselbe Foi 

verbindung blau ist, und da£> die Verbindungen mit Siloer, Ziiu*. uuu juaiig»u 
zwischen rot und blau liegen. 
_        2) Miyoshi,   Uber  die   kiinstliche  Anderung  der  Bliitenfarben     Bot. 
Zentralblatt,   Bd. 83 (1900),   p. 345-346.   In   dies.s 
Versnchsanstellung leider nichts erwahnt.    Ob die ausfiihrliche Arbeit   welche 

,sV,; ««t«„j;„*   —. „,:- unbekaant geblieben.    Im Justschen undigt, e 
und im Bot. Zentralblatte 

anderer Japaner, namens Ichimura, hat  
oer roten japanischeti Hortensie mikroskopisch untersucht. Vgl. lcbimur* 
tbe Formation of Anthokyan in the Petaloid Calix of the Red Japanese 
tense  (Journal  of the College of Sc  Imp. Unir. Tokyo [Japan], Vol. 18, 



Absterben der Blatter) sichtbar wird. Es erschien mir infolge der 
frtiher angefiihrten Tatsachen nicht uninteressant, bei der Hortensie 
zu untersuchen, 1. ob verschiedene Quantitaten von Aluminium- 
salzen (Kaliumalaun und Aluminiumsulfalt) von Bedeutung fiir die 
Blaufarbung sind, und 2. welche Salzmengen geniigen, um eine 
Blaufarbung hervorzurufen, ohne daG die Pflanze geschadigt wird. 

Dieselben Fragen stellte ich mir auch fur Phlox decussata 
Lyon, bei welcher Pflanze ich oft einen Umschlag der roten Farbe 
in lila beraerkt hatte. Ich versuchte diesen Farbenwechsel auch 
hier durch den EinfluC von Aluminiumsalzen (Kaliumalaun und 
Aluminiumchlorid) hervorzurufen, was aber nicht gelungen ist. Trotz- 
dem mochte ich nach Besprechung der Yersuche mit Hydrangea 
hortensis Sm. auch die Versuchsanstellung, welche bei Phlox 
decussata Lyon in Anwendung kam, kurz anfiihren1). 

I. Versuehe mit Hydrangea hortensis Sm. 

Kraftige Pflanzen wurden im Glashause in mit Moorerde be- 
schickten Topfen kultiviert. Unter diesen Verhaltnissen farben sich 
die corollinischen Kelchblatter rot. Das Versuchsverfahren wurde . 
gegeniiber dem von Molisch2) angewendeten in der Weise ab- 
geandert, daC die Nahrboden mit verschieden prozentigen wasserigen 
Losungen (0-b%, 1% und 3%) von Aluminiumsulfat, resp. 
Kaliumalaun je nach Bedarf begossen wurden. Die Versuehe be- 
gannen zu der Zeit, zu welcher die Knospen austrieben, und er- 
streckten sich iiber zwei Vegetationsperioden. Nach dem Abbluhen 
der Pflanzen bis zu der in den Tabellen angegebenen Zeit des zweiten 
Versuchsjahres, d. h. wieder bis zum Austreiben, wurden die Stocke 
wie gewohnlich mit Hochquellenwasser behandelt. Eisenverbindungen 
kamen nicht zur Verwendung wegen des allzu stark schadlichen 
Einflusses; in kleiner Menge der Pflanze dargeboten, rufen sie keine 
Blaufarbung hervor, was schon Molisch3) bemerkte. 

J) Die in dieser Mitteilung angefiihrten Versuehe kamen iiber . 
des Her in Privatdozenten Dr. W. Figdor zur AusfQhrung. 
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Aus der Tabelle I sehen wir ganz deutlich, dafi die Kulturen, 
mit der 3#igen Kaliumalaunlosung begossen, die schonste Blau- 
farbung1) zeigten, jedoch machte sich ein stark schadlicher Einflufi, 
der sich in Braunfleckigwerden und fruhzeitigem Absterben der 
Blatter offenbarte, bemerkbar. Die Kulturen, welche mit der 
l#igen Kaliumalaunlosung behandelt wurden, kann ich 
als diebestgelungenen betrachten; die Pflanzen sahen normal, 
gesund aus und zeigten eine beinahe vollstandige Blaufarbung der 
Bliiten. Das gleiche war auch bei den Aluminiumsulfatkulturen zu 
beobachten, nur trat im allgemeinen eine etwas sehwaehere Blau- 
farbung auf. Zu bemerken ist noch, dafi sich die Filamente aller 
Versuchspflanzen aufierordentlich deutlich, stark blau tingierten. 

Tabelle II zeigt uns die Kulturen des nachsten Jahres. Die 
Pflanzen wurden, wie schon oben erwahnt, ebenso behandelt wie 
im Vor jahre; nur die der Versuchsreihen Nr. Ill und Nr. VI, welche 
nach dem Abbliihen beinahe zugrunde gegangen waren, wurden 
einfach mit Hochquellenwasser behandelt. Im allgemeinen ist die 
Blaufarbung diesmal starker zum Vorschein gekommen. Man konnte 
vieileicht eine Erklarung hiefur darin finden, dafi ein Teil der seitens 
der Pflanze nicht aufgenommenen Salzlosuug in der Erde suspendiert 
blieb2) und nun eine grofiere Menge der Aluminiumsalze zur Geltung 
kam. Diese Annahme findet eine Stutze darin, dafi die zwei sparlich 
entwickelten und doch zum Bluhen gekommenen Infloreszenzen der 
Versuchsreihe Nr. VI (mit Wasser behandelt) eine wenn auch geringe 
Blaufarbung zeigten. Diese Blaufarbung konnte ja nur auf Grund der 
jn der Erde vorhandenen oder hochstens auch von der Pflanze selbst 
lfn Vorjahre aufgenommenen Aluminiumsalze hervortreten. Die Alu- 
miniumsulfatkulturen waren auch diesmal etwas schwacher blau 
^efarbt als die Kaliumalaunkulturen. Es zeigte sich demnach, dafi 
nicht, wie Molisch3) beobachtet hat, schwefelsaures Aluminium 
denselben Effekt beziiglich der Blaufarbung hervorruft wie Kalium- 
alaun, sondern dafi das zuletzt genannte Salz intensiver wirkt. Die 
Bluten der bestgelungenen 1% igen Kaliumalaunkulturen waren voll- 
standig blau und nur durch einen feinen roten Streifen am Grunde 
e,nes jeden corollinischen Kelchblattes gekennzeichnet. Die Um- 
wandlung der Bliitenfarbung steht demnach nieht nur 
rait der Qualitat, sondern auch mit der Quantitat der 
wirkenden Salze in Abhangigkeit. Die Quantitat der Salze 
^rd aber durch die Aufnahmefahigkeit der Pflanze bestimmt4). 

l) Die Farbung der Bliiten wde stets nach dem Gesamteindrucke, wel- 
cnen die ganze Infloreszenz hinterlieli, beurteilt. 
_ .    „2) Die Pflanzen wurden zwar vor Beginn des zweiten Versa i 
g°pft jedoch blieb der Wurzelballen unberiihrt und kam nur em wemg fnsche 
«oorerde urn denselben herum. 

,.       ') Ro0thSeCrt'hatC'daPrauf aufmerksam gemacht, dali verschiedene Pflanzen 



II. Versucke mit Phlox decussata Lyon. 
Um genaue Resultate zu erzielen, wurden die Versuche mit 

Phlox decussata mit Hilfe von Sandkulturen durchgefiihrt. Die naeh 
alien Vorsichtsmafiregeln angesetzten Kulturen wurden mit Nahr- 
stofflosungen, welehen bestimmte Mengen von Aluminiumsalzen 
[AIOI3 und A1K(S0J2] zugesetzt1) wurden, begossen. 

Die Aluminiumehloridkulturen sind schon vor dem Bliihen zu- 
grunde gegangen, was wohl auf die giftige Wirkung des Chlors 

tiren ist. Die Kaliumalaunkulturen hingegen verhielten 
sich wie die in der Erde normal kultivierten Kontrollpflanzen; eine 
schadliche Wirkung des Kaliumalauns war nieht im geringsten 
siehtbar. Die Pflanzen kamen normal zum Bliihen, doeh wurde 
eine Blaufarbung oder irgend eine Abanderung der Blutenfarbe, 
wie schon erwahnt, nieht hervorgerufen. Ob die Aluminiumsalze 
gar nieht oder in so kleiner Menge seitens der Pflanzen aufgenommen 
worden sind, dafi eine blauende Wirkung nieht zur Geltung kam. 
habe ich nieht gepriift. 

Zusammenfassung. 
1. Die Kulturen mit Hydrangea hortensis Sm., welehe in 

Moorerde gezogen und mit verschiedenen Aluminiumsalzlosungen 
(Kaliumalaun und Aluminiumsulfat) begossen wurden, zeigten be- 
ziiglich der Blaufarbung folgendes: 

a) Kaliumalaun bewirkt eine intensivere Umanderung der 
roten Farbe der corollinischen Kelchblatter in die blaue als schwefel- 
saures Aluminium. 

b) Jene Pflanzen, welehe mit einer l^igen 
begossen wurden, zeigten die intensivste Blaufarbung der corollinisehen 
Kelchblatter, und zwar besonders erst im zweiten Versuchsjahre: 
die Pflanzen selbst wurden nieht im geringsten durch das Salz 
schadlich beeinfluCt. 

c) Die Umwandlung der roten Blutenfarbe der corollinischen 
Kelchblatter in die blaue steht nieht nur mit der Qualitat, sondern 
auch   mit   der   Quantitat   der   wirkenden   Aluminiumsalze   in Ab- 

2) Es  wurden   zwei Arten  von Nahrstofflosungen  verwi 
eine schwachere und eine starkere Losung von folgender Zusai 

I. Schwachere Losung II. Stai 
1000 g   H20 1000 g   HoO 

0-75    .,    Ca(N03), 1 „    Ca(N03)o 
0-2      „    KC1 0-25    !    KC1 
0-2      „    MgSO, 0-25    „    MgS04 
0-2      „    KH2P04 0-25    „    KHoP04 0-25 „ KHoP04 

0 02 „ Fe2CV 
inngen zugesetzt, und zwar 0*( Einerseits wurde Kaliumalaun den Nahrstofflosungen zugesetzt, 

" *" ren Losung,   andererse 
• dem Kaliumalaun aquivalenten Menge 

1%  der ts an Stelle des 



2. Mit Phlox decussata Lyon mittelst der Sandkulturmethode 
angestellte Versuche zeigten, dafi durch die Behandlung der Pflanzen 
mit gewissen Alurainiumsalzen (Kaliumalaun und Alurainiumchlorid) 
eineAbanderungderBliitenfarbunginkeinerWeisebervorgerufenwird. 

Wien, Dezember 1907. 

Corydalis Hausmanni, ein nener Corydalis- 
Bastard. 

Von R. v. Klebelsberg (Brixen). 

Es ist das Verdienst von R. v. Uechtritz1), gezeigt zu haben. 
daC die durch Hausmann in seiner Flora von Tirol2) aus der 
legend von Bozen und Brixen beschriebene Corydalis solida (L.) 
om var. australis identisch mit der in Siiditalien, den Balkan- 
landern, Kleinasien usw. verbreiteten, sehon 1822 von den Ge- 
brudern Pre si3) beschriebenen C. densiflora (= C. Halleri Ten.) 
ist Die Frage, ob die Sudtiroler Pflanze als selbstandige Art auf- 
zutassen sei, ist verschieden beantwortet worden. Was sie im 
wesentlichen von der gewbhnlichen, nordlieh der Alpen bekannten 
u sohda unterscheidet, sind die verflachten Bander des oberen 
jronblattes, „der verhaltnismafiig langere und zugleich schlankere 
hporn, der vor dem Aufbluhen meist nach aufwarts gerichtet ist, 
so dafi die Blutentraube von den in die Hohe gezogenen Spornen 
aer obersten Bluten kegelfbrmig uberragt wird" (v. Uechtritz, 
'• c), und die weifie bis ins helle Lila ziehende oder lii 
wutenfarbe. Diese auffallenden Unterschiede finden sich an den 
zanlreichen von mir im Leben verglichenen Stucken durchgreifend 
j0r und

4 berechtigen wohl zur Artabtrennung. Hingegen sagt 
Werner4), der die beiden Formen in Kultur beobachtete, daB „mit 
Ausnahme des langeren und schlankeren Sporns der sudlichen Form 
e'oe konstante Differenz nicht vorgefunden wird". 

Wese an sich so interessante, reizende Pflanze fand ich nun 
Jf "uhjahre 1907 an einigen Stellen nachst Schlofi Anger bei 
Clausen in engster Nachbarschaft mit der in Sudtirol viel selteneren 
ih 

lntermedia (L.) P. M. E. (= C. fabacea Pers.) Letztere mit 
mren armbltitigen Trauben, den kurzgestielten, trubpurpurnen Bluten, 
J?n ganzrandigen ovalen Deckblattera und dem charakteristischen 
niederen Wuchs ist aufier C. densiflora die einzige im Eisaektal 
jerbreitete Corydalis-Art. Vornehmlich wegen der dnreitg 
unterschiede der beiden Arten in Blutenfarbe und Bliitenzahl fiel 
b'eich eine Keihe von Exemplaren auf, die diese Charaktere beider 

J) Osterr. botan. Zeitschrift. XXIV (1874), S. 238 ff. 

") Deliciae 1 
*) Nach Ue« 
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