
Linie 6.   Lavanttal—Loibl. 
Schon Jabornegg hat darauf hingewiesen, daC dem Loibl- 

pafi eine pflanzengeographische Bedeutung zukommt (Jabornegg, 
Die Alpenwirtsehaft in Karnten). 

Leitpflanze: Krythronium Dens canis. 
Scilla bifolia,   Veronica austriaca, Seseli montawun. 
Linie 7. DasBecken von Klagenfurt (einschliefilieh 

des unteren Lavanttales). 
Dem Laufe der Drau folgend sind aufwarts bis in die Ebene 

von Klagenfurt vorgedrungen: 
Hierochl -on, Hemero- 

<<tlb> flam. Iris sihtncn. l'hifantji, ra thlorantha. Aristolochia Cle- 
li-auti . >,!•»< hmtil-i Am-mune Pulsatilla, Alyssum M<-!<'> » 
Genista pilosa, Teucriun ngi, Scrophu- 
laria vernalis, Gratiola officinalis, Orthantha lutea, if/ 
II>/>(!>,•( sum,   Inula l> rorin,   Scnecio Dorvt. 
S. paludosus. 

Von ganz besonderer Bedeutung ist die Verbreitung YOTI Alyssum 
montanum: Ob Lavamttnd, Siidseite der Eabensteiner Felsen bei 
St. Paul!, am Weinberg bei Wolfsberg, am Griffner SchloGberg, 
Trixen, Eberstein, Hochosterwitz!, Berge ober Launsdorf. Ulriehs- 
berg, Globasnitz, Siidseite des Magdalensberges. Es fallt uu> an 
dafi wir mit diesen Standorten die Grenzlinien der Drauei 
beschrieben haben. Innerhalb des Moranengurtels im ubrigen 
Becken von Klagenfurt kein Fundort dieser Pflanze! 

Zur Kenntnis hyperhydrischer Gewebe. 

Mit dem Studium hyperhydrischer Gewebe beschaftigt. roachte 
iclt einig« Befunde. die im folgenden dargestellt werden sollen. Sie 
beziehen sieh auf Lentizellenwueherung bei Ginkgo biloba und aut 
eine Hypertrophie der Wurzelhaube an den „Wurzelknollchen" von 
Elaeaynus angustifolia. 

Lentizellenwueherung bei Ginkgo biloba. 
(Vgl. Fig. 1.) 

Neben einer betrachtlichen Anzahl von Pflanzen,   bei denen 
sie Lentizellenwucherungen hervorrufen konnten, ftthren Devaux > 

') H- Devaux, „Recherches sur les lenticelles". Ann.Sc.Nat.Bot.8">es«r- 



und v. Tubeuf1) auch eine Reihe von Pfianzen an. bei denen es 
ihDen nieht gelungen ist. Hieher gehbren unter andern auch die 
Koniferen und Ginkgo biloba. 

Die Lentizellen von Ginkgo biloba hat neben Tubeuf auch 
Ktister2) untersucht, ohne daG es aber auch ihra gelang, hier 
Hypertrophien beobaehten zu konnen, wiewohl es ihra auffiel, dafi 
die Rinde leicht zur Wucherung angeregt werdeu konnte. 

Machte schon dieser Umstand die Moglichkeit von Lentizellen- 
wucherungen an Ginkgo biloba wahrscheinlich, so ergaben auch 

he Untersuchungen, im Fruhjahre 1907 ausgefiihrt, ein 
Resultat. 

Das Material wurde einige Zeit vor dem Ausschlagen der 
clatter vom Baume genommen. Ich bemerke aucb hier schon. 
daG es spater jiach Belaubung des Baumes in keinera Falle mehr 
gelungen ist, von ihm entnommene Astteile zur Lentizellenwucberung 
zu bnngen. 

Da die erhaltenen Hypertrophien von dem bekannl 
|z- B. bei Mibes) einigermaCen abweiehen, mogen sie aui 
b«sprochen werden. 

Stecklinge von   etwa 20 cm Lange  wurden in em Standglas 
"""    ' •    einem   schlecht passenden Korke   verschlossen - •'••••!••;. t 

_ !       '       • 
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wurde, urn den Austausch der Luft nicht zu behindern. An- 
gefeuehtetes Filtrierpapier sorgte fur die notige Luftfeuchtigkeit. 
Um den Feuchtigkeitsgrad und die Temperatur zu erhohen, wurde 
das Glas dem direkten Sonnenlichte ausgesetzt. 

Schon nach zwei Tagen sehwollen die hier bekanntlich quer- 
gestellten Lentizellen an und wolbten sich empor. Spater trat dann, 
die Lentizelle von oben nach unten halbierend, ein LangsriB auf, 
womit die auiSen wahrnebmbaren Veranderungen ihren AbschluG 
fanden. WeiCglanzende. Jockere Gewebehaufchen, wie man sie sonst 
bei LentizeJlenwucherungen zu finden gewohnt ist, und wie sie 
v. Tubeuf auf Seite 412 und 413 seiner Arbeit abbildet, kamen 
hier nicht zum Vorscheine. 

Vor Beginn des Versuches wurden zur Kontrolle die normalen 

recht jugendliches Aussehen hatten, und nach innen 
ein bis zwei Schichten jugendlicher Phellodermzellen entwickelt, 
an die sich in radialen Reihen die dickwandigen alteren Phelloderm- 
zellen anschlossen. AuGen fanden sich die tangential gestreckten, 
verkorkten Zellen der Verschlufischichte (V.) und daruber gpiagert 
die eng aneinanderschliefienden Fullzellen (F.) aus dem Vorjahre. 

Die einzelnen Stadien der Hypertrophie wurden auf Quer- 
schnitten untersucht, und zwar: 

Am zweiten Tage. 

Der  ganze  jugendliche Gewebekomplex,   von  den  Fullzellen 
bis hinab zu den jugendlichen Phellodermzellen, hat hypertrophiert. 
Die Zellen haben sich radial etwas gestreckt. 

Am Rande der Lentizelle haben sich die hypertrophierendeo 
Elemente wenig weiter gebildet. Dagegen haben sie sich in der 
Mitte derselben schon stark radial gestreckt und bilden in den 
1—3 aufiersten Lagen bereits lange, radial angeordnete Sehlaucne. 

Diese Zellschlauche  haben   sich noch weiter  verlangert und 

. stellenweise ihren radialen 
auch tangentialen Zusammenhang auf. Sie sind aber sehr v« 
ganglicher Natur. Diejenigen von ihnen, welche an den die Lenti- 
zelle halbierenden RiC angrenzten, waren in alien Fallen abgestoroeu 
lhre Membranen waren kollabiert und gebraunt, wahrend doch son 
die mit   der AuCenluft in Beriihrung kommenden hypertrophies 



Zellen langere Zeit am Leben bleiben, wenn man nur fur die notige 
Luftfeuchtigkeit sorgt. 

Auch die Zellen am Eande haben sich weitergebildet und 
eine blasige oder kurzschlauchformige Gestalt angenommen. 

Ebenso haben auch die alten Phellodermzellen hypertrophiert, 
indem sie, wie Messungen ergaben, unter Beibehaltung ihrer Ge- 
stalt blofi ihr Volumen vergrofierten. Taugentiale Scheidewande 
traten nur hie und da in ihnen auf. 

Eine lebhaftere Zellteilung dagegen fand sich in den zu kurzen 
Schlauchen herangewachsenen jugendlichen Phellodermzellen, wo- 
durch es durch Auftreten neuer tangentialer Zellwande zur Bildung 
einer neuen, sekundaren VerjQngungsschichte (Vj.) kam. Doeh 
konnte an dieser im Gegensatze z. B. zu Bibes usw. keine Neu- 
bildung weiterhypertrophierender Zellen mehr beobachtet werden. 

Da vermutungsweise der Druck der Verschluftschichte die 
Hypertrophic behindern konnte, so wurde versucht, denselben durch 
Anbringen seichter Langschnitte herabzumindern. Das Resultat 
konnte nicht gepriift werden, da die Lentizellen uberhaupt nicht 
zur Hypertrophic gelangten. 

In derselben Weise wie bei Ginkgo biloba hypertrophieren 
die Lentizellen auch bei Laurocerasus. 

Hypertrophic der Wurzelkauoe an den Wurzelknollchen yon 
Elaeagnus angustifolia, 

(Vgl. Fig. 2.) 

Wahrend  der Untersuchung   der Lentizellenwucherungen bei 
Elaeagnus angustifolia karaen auch lockere, hellglanzende Gewebe- 
haufchen an den Astepitzen der Wurzelknollchen zur Beobachtung, 
die auf den ersten Blick den Lentizellenhypertrophien ganz abnlich 

DieAnatomie der Wurzelknollchen hatbereits J. Brunchorst1) 
gegeben. Wir finden an ihnen vor allem keine Wurzelhaare; ihre 
ganze Oberfiache ist vielmehr gleichmaOig von Kork iiberzogen. 
JJach Angabe der bekannten Lehrbiicher sollen sie auch keine 
VVurzelhaube besitzen. Brunchorst erwahnt merkwurdigerweise 
bei den ^nws-Knollchen eine kleine. runde Zellschichte, welche die 
Spitze bedeckt und der eigentlichen Korkschichte noch aufsitzt und 
welche er als eine reduzierte Wurzelhaube deutet, wahrend er von 
Elaeagnus nichts berichtet. Und doeh verhalt es sich gerade urn- 
gekehrt. 

Bei Elaeagnus lagert noch iiber der Vegetationsspitze ein 
ansehnlicher parenchynmtischer Gewebekomplex. der sich bei Alnus 
mcht  findet.    Ruckwiuts  geht   derselbe  in   das Dermatogen  der 

. . J) J. Brunchorst, „Uber einige Wurzelanschwellungen, besonders die- 
jenigen von Alnus und der Eta -'n aus df " 
Jnshtut zu Tubiugen, Bd. II, H  II, 1886. 
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Wurzelspitze, seitwarts in das Korkmeristem tiber. Er ist als 
Wurzelhaube aufzufassen, wie sie sich bei vielen Dikotylen findet, 
die aber hier infolge der eigenartigen Wachstumsverhaltnisse des 
Wurzelastes ein verandertes Verhatten zeigt. Da die Wurzelspitze 
kurze Zeit schon nach eingetretener Gabelung ihr Wachstum ein- 
stellt und die ganze Vegetationsperiode hindurch untatig bleibt, hat 
auch die Wurzelhaube ihre Tatigkeit eingestellt und ist in ihren 
auGersten Schichten verkorkt. So kann sie leicht iibersehen werden. 
Ihren selbstandigen Charakter gibt sie aber sofort zu erkennen. 
wenn sie in feuehte Luft gebracht wird, indem da ihre Zellen allein 
zu hypertrophieren beginnen. 

Ursprunglicb luckenlos aneinanderschliefiend und polyedrisch 
abgeplattet, zeigen die Zellen bei beginnender Wueherung zunachst 
eine kleine  Volumszunahme.    Sie   runden   sich   ab,   lassen Inter- 

cellularen auftreten und ordnen sieh auch nach Art von Stern- 
parenchymzellen an. Zellteilungen in tangentialer Richtung treten 
hiebei an den inneren Lagen der Wurzelhaube sehr haufig auf. Die 
auCersten. unter dem Kork gelegenen Zellen strecken sich hierauf 
in radialer Richtung, am starksten an der Spitze der Wurzelhaube. 
Der Kork wird dadurch gesprengt und abgehoben. Von dem Drucke 
desselben befreit, waehsen nun die Zellen zu deutlichen kurzen 
Schlauchen heran, die, im allgemeinen radial angeordnet, ein lok- 
keres, hellglanzendes Gewebe bilden. Die seitlich gelegenen Zellen 
biegen sich meist nach aufien urn. Teilungswande wurden aber in 
diesen Schlauchen nicht beobaehtet. Die Streckuug der Zellen 
greift dann von aufien auch auf die inneren Zellschichten der 
Wurzelhaube iiber. 

In ihrer Beschaflfenheit stimmen  die hypertrophierten Zellen 
mit dem  gewohnlichen Typus  hyperhydrischer Elemente   iiberem. 
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Sie sind aufierst diinnwandig, haben einen helien Plasmabelag mit 
deutlichem Kern und einen grofien Flussigkeitsraum. 

In den meisten Fallen gaben dann die knapp fiber dem Vege- 
tation spun kt gelegenen innersten Zellen der Wurzelhaube in einer 
oder in wenigen Lagen Reaktion auf Sudan III. und auf Phloro- 
gluzin und Salzsaure, also die Eeaktion auf Wundgummi, wie ich 
sie an anderem Orte ausgefiihrt habe. Gelegentlich konnte ich die 
gleiche Reaktion auch an den Zellen eines sekundaren Phellogens 
beobachten, das sich bei lang andauernder Rindenwucherung an 
Ribes in betriichtlieher Entfernung von der gesprengten Oberflache 
und parallel zu dieser mitten im hypertrophierten Rindenparenchyrn 
ausgebildet hatte.   Ahnliches bespricht auch Kiister, p. 165, 166. 

Indem diese Schichten seitwarts in das Korkmeristem tiber- 
gingen, schlossen sie das intakte Gewebe von der auCeren atmo- 
spharischen Luft ab. Sie verhielten sich auch insofern als Ver- 
narbungsgewebe, als unter ihnen sich ein Korkmeristem ausbildete. 
Die Wurzelhaube  wird dadurch abgeschnitten und geht zugrunde. 

RegelmaGig wurde dieses Abwerfen der Wurzelhaube nach 
vorangegangener Hypertrophic an Knollchen beobachtet, welche auf 
ihrem naturlichen Standorte in feuchter Erde geblieben waren. Oft 
waren auf diese Weise beinahe samtliche Aste eines Knollehens 
an ihrer Spitze geoffnet und lieGen die Gewebe hell entgegen- 
schimmern. Hiebei erfuhren die Zellen in den innersten Schichten 
meist eine Streckung in tangentialer Richtung, so dafi sie sich in 
ahnlicher Weise absehiirften wie die Zellen einer normalen Wurzel- 

Ob die hypertrophierte Wurzelhaube wieder regeneriert wird 
und ein AbstoBen derselben etwa periodisch erfolgen kann, vermag 
Jch nicht mit Sicherheit anzugeben. Es erscheint aber eine Re- 
generation derselben wenig wahrscheinlich. Es diirften sich viel- 
mehr erst die durch Gabelung der Wurzelspitze entstandenen neuen 
Wurzelenden allein wieder mit Wurzelhauben umgeben. 

Zum Vergleiche warden auch die Knollchen von dinm gluiir 
nosa diesbeziiglich untersucht. In ihrem Baue weichen sie von 
den bei Elaeaynus vorkommenden durch das Fehlen einer Wurzel- 
haube und durch den Besitz von oft schon makroskopisen wafcr- 
nehmbaren Lentizellen ab, welche im Kreise um die Wurzelspitze 
herumsitzen. Es konnten bis fiinf dieser pustelformigen Erhaben- 
heiten gezahlt werden. Die Fullzellen schlieBen eng aneinander 
«nd unterscheiden sich morphoiogiseh fast gar nicht von den ivork- 
«*p. Phellogenzellen. Am Schnitte fallen sie nur dadurch auf, 
daG sie eine etwa doppelt so dicke Schichte bilden als das an- 
grenzende Phellogen. m      .   ..        1Kofr 

In feuchte Luft gebracht, bleibt also die Wurzelspitze selbst 
nnverandert; dagegen hypertrophieren die Lentizellen in der schon 
bekannten Art unl Weise. In feuchter Erde und im ttasse% lete- 
eres iet auch bei Elaeagnus der Fall, bleibt aber die Hyper- 

trophie aus. 



Reichert: Obj. 5, Ok. 2, Vergr. ca. 
Fig. 2.     Langsschnitt   durch   die 

Elaeagnus-Knollohens. 
ZeiJi: Obj. C, Ok. 4. 

Erythronium Dens canis L. nnd Primula 
vulgaris Hnds. in Obersteiermark. 

Von Dr. Ludwig Lammerraayr (Leoben). 

Seit mehreren Jahren wird regelmafiig von Schiilero, welche 
das hiesige Staatsgymnasium besuchen und in Bruck a. M. wohnen, 
der Hundszahn (SchoGwurz) mitgebracht mit der Angabe, daG die 
Pflanze in der Umgebung von Bruck wachse. Da nun Fritsch 
als nordlichsten Standort dieser Pflanze in Steiermark Stubing 
angibt (FJoristische Studien, II. Erythronium Bens canis L. in 
Niederosterreich; Osterr. bot. Zeitschr., LIV. Jahrg., 1904, pag. 240), 
war es von Interesse, eventuell weiter vorgescbobene Posten sicher- 
zustellen, zu welchem Zwecke sich Verfasser am 2. d. M. (Mai 1908) 
nach Bruck a. M. begab. Der Standort befindet sich am hnken 
Murufer, im Ka Itbachgrabeu, kaum zehn Minuten von der Eisen- 
bahnstation Bruck entfernt. Don findet sich die Pflanze am lmken 
Bachufer (Seehohe ca. 500 m) auf Wiesen in Hunderten von Exera- 
plaren in Gesellschaft von Primula elatior und P veris, Corydalis 
cava, Gagea lutea, Anemone   
in ganz freier Exposition, aber auch unterGebusch (Corylus Avellana), 
an letzteren Steilen mit Oxalis Acetosella, Asarum europaeum, 
Chrysoplenium alternifolium, Adoxa Moschatellina u. a. Sie stand 
zur Zeit meines Besuches noch in vollster Bliite. Nach Angabe 
des Herrn Spary, Kapellmeister in Bruck, war sie vor zirka zehn 
Jahren erst viel weiter oben im Graben (reichlieh x/2 Stunde yom 
Bahuhof entfernt) anzutreffen, kommt dagegen bei Pernegg reich- 
lieh vor. Am rechten Bachufer fand ich sie nirgends; ebensowenig 
z. B. am Brucker Schlofiberge. 

Was Primula vulgaris betrifft, welche gleichfalls nach Fritscn 
ihre Nordgrenze in der Nahe von Stubing erreicht, so bemerke 
ich. dafi ich diese Pflanze gelegentlich einer mit Schulern unter- 
nommenen Exkursion am 20. April 1907 an den nordlichen Ab- 
hangen des Galgenberges und im Tal bei Do n a wit z in ca. 560 m 
Seehohe rwischen Primula datior und P. veris, Anemone nerno- 
rosa und A. muuncidoUU -. Cro< >'•< alhifloi it>. Isopyrum 
Ranunculus Ficaria u. a.   in sparlicher Anzahl   gesammelt babe. 
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