
• lie audi ini nordlichercn Mitteleuropa den groBen Arealverlust

der Alsine setwwi in Hirer klunatisrluMi Anpassung gleichen oder

iihnlichen Elemente herbeigefuhrt hat. Anch die Ansiedlung von

Philadelphus pallidus in Steiermark (Weizklamm bei Graz) und
( >ber-<">sterreich (bei Steyr) fallt offenbar in die ecste heiBe

Periode. V. HAYEK ist dagegen der Meimmg, daft diese Art bei

Steyr /war nicht die „Haupteiszeit" uberdauert haben konne, daB

jedoch die letzte Eiszeit keineswegs alle thermophilen Elemente

ans der TTmgebung von Steyr verdrangt haben muB, wir demnach
!
i<

- Relikt.vorkommnisse bei Steyr — und ebenso die in der "\Wiz-

klamm bei Graz, die auch die Haupteiszeit iiberdauert haben

kimnten — auch als interglaziale Reste ansehen konnen'). Ware

Philadelphus pallidus imstande gewesen, sich in diesen G-egenden

vidnvnd der Wurmeiszeit, ja nur wahrend der Periode des Biihl-

vorstoBes zu erhalten, so wtirde er gegenwartig ohne Zweifel be-

deutend weiter in den Ostalpen verbreitet sein.

93. E. Rube I: Uberwinterungsstadien von Loiseleuria

procumbens (L.) Desv.

(Hit Tafel XIV.j

(Eingegangen am 17. Dezember 19(18.)

Mit einer pflanzengeographischen Monographie des Bernina-
^ebietes beschaftigt, habe ich auch die Uberwinterungsstadien
in den Kreis der Untersuchungen gezogen. Als vorlauf'ige Mit-
teihmg mochte ich hier den Befund bei der Alpenazalee Loiseleuria

procumbens (L.) Desv. darlegen.

Kaum ist der Schnee Ende Mai und Juni am das Bernina-

-cheinlich, daB wahrend des Hohepunktes der Periode des BiihlvorstoBes der
Alpeagletscher in diesem Gebiete wieder ein solches Klima herrschte, daB
^ch diese Gewachse hier von neuem, wenn auch weniger weit als in der
Wiirmeiszeit, ausbreiten konnten.) Hiernach lafit sich das damalige Klima des
-^pengebietes und die damalige Flora und Pflanzendecke dieses Gebietes be-
urteden. Vgl. hierzu auch SCHULZ, Diese Berichte. 25. Bd. (1907). 8. 55L

1) a. a. O. S. 317—318.
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804 E. Ri i;l'.!.

hospiz (2309 in ii. M.) (Engadin), wo ich auBer mehreren Sommem

auch den Winter 1905—1906 zugebracht habe, geschmolzen, so

bedeckt sich der Spalierrasen der Alpenazalee mit einer Unzalil

Bliiten, die als rote Sterne im dunklen Grim der Blatter einen wunder-

baron Teppicb bilden, eine der prachtvollsten Erseheinungen der

an Pracht so reichen Alpenflora. Da der Juni aber nicht zur

lleisezeit gehort, sind es immer nnr wenige, die diesen Anblick

Bliitenknospe.

Urn im Fraiding sofort mit dem Bliihen beginnen zu konnen.

trifft die Pflanze im Herbst schon die weitgehendsten Vorbem-

tnngen. Nocli bevor der Same ausgereift ist, sind fur das folgende

Jahr die nenen Knospen bereit 1
). Die Untersuchung geschah an

Kxemplaren, die teils am 20. September 1905 in der Nahe des

Lago Nero auf dem BerninapaB bei 2220 m gesammelt warden,

toils am 15. Marz 1906 an sclineefreier windgefegter Stelle beim

Beminahospiz 2330 m (Figur 1), teils am Piz Minor im Heutal

2400 m am 5. September 1907 (Figuren 2 und 3). Sie ergab trotz

der verscliiedenen Zeiten und Standorte dasselbe, d. i.
folgendes-

Die Bliitenknospen treten paarweise am Ende des Triebes auf. *K

stehen in der Aclisel von schuppenformigen, dunkel purpurrotg*

farbten, dicken Deckblattern und sind von je zwei analogen vor-

blattern eingeschlossen
; doch ragen die Spitzen der Kelchblattei

aus den umhullenden Vorblattern ungeschiitzt heraus (sie*

besonders Fig. 2, k). Zwisehen den obersten Bliiten ist das

sterbende Ende des Triebes sielitbar (Fig. 1, T). Die Deckb
?jTj

dea anteren l\iares zeigen in verschiedenem Grade ausgebi
^

1 b'Tgiingr zu Laubblattern (D, und D, in Fig. 2 und 3). I11110

aber ist die Scbeide stark ausgehohlt imd umscblieBt die KnosP*

am Grunde. Diese wenig geschutzten Knospen befinden sic
;

^Ende aufrecnter kurzer Triebe in einer Ebene mit der °berf^t
<
e* gesamten Spalierrasens. Unter Scbnee sind sie gut gesc

^
< l »r sie treten auch in gleicher Weise an ^chneeblbBen" at^_
icfc sie den ganzen Winter ohne Schneeschutz fand (T«»Pf j£minimum — 24,5 C). Wenn auch hier hie und da 8 ^jweige zugrunde gehen, so halten doch die meisten the

'ate und YV intertroekenheit gut aus. . £
•

bb^tter sm(* au* der inneren Seite bebaart,

lattscheiden der ausgebildeten Blatter. (Siehe unten.) P ie
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tiberwinterungsstadien von Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 8Q5

blatter sind hellgrtin gefarbt. Das unpaare Kelehblatt fand ich

wie bei Rhododendron nacli vorn gerichtet, das uupaare Kronblatt

also nach hinten (siehe Fig. 4), wie es schon WYDLER konstatierte.

WARMING gibt die umgekehrte Stellung an. Die 0,4—0,6 mm
langen Kronblatter zeigen schon einen rosa Anflug; im Innern

befinden sich die fiinf purpurnen Staubblatter, in welchen man
schon die Pollenmutterzellen getrennt vorfindet; der Fruehtknoten

von weiBlichgrtiner Farbe ist meist dreifacherig, hie mid da nur

zweifacherig, und enth'alt schon die Samenanlagen.

Wahrend die Frucht von 1907 ihre Samen reift, bildet sich

am selben Stock schon die Knospe, die Juni 1908 bliihen soil mid

darin schon die Samenanlagen, deren Samen wahrscheinlich 1909

zu keimen bestimmt sind. Von den 4 Bluten einer Knospe bleiben

'lif inneren haufig ein Jahr unentwickelt; hie und da geschieht

dies auch im gleichen Paar, daB die eine allein schlafend bleibt,

so daB der Blutenstand 3 Bluten zahlt und eine Knospe, die das

Jahr darauf allein bluht.

Laubknospe.

Jedes Zweigende schlieBt mit einer Knospe ohne Knospe n-

schutz ab, welche zwischen dem obersten Laubblattpaar ein-

geschlossen ist und meist mit ihrem obersten Blatt etwas heraus-

ragt. (Figur 5.) Die niichst darunter liegenden Laubblatter

enthalten meist ebenfalls noch Knospen, sowie auch die Blatter,

welche die Blutenknospen umgeben. Es besteht also eine sehr

groBe Produktion von Austriebsmoglichkeiten fur das folgende Jahr.

Eine bestimmte RegelmaBigkeit in Ab- und Zunahme der

GroBe der Blatter eines Jahrestriebes laBt sich nicht konstatieren,

eht'nso ist eine Periodizitiit der Internodialliingen kaum nachzu-

w.-iseii. Wohl haben wir Lang- und Kurztriebe, aber mit alien

moglichen Ubergiingen. WARMING (1908, S. 14) fand an nor-

dischen Exemplaren das erste Internodimn dn- Aste <'rst«-r Ordnung
• •rliing.-rt. An den alpinen Exemplaren ist dies ofter auch der

Fall, aber ebensooft ist dieses Internodium kiirzer oder gleich lang

wie die folgenden.

Zu einer Ausbildung von Knospenschuppen kommt es nicht.

Die Knospen sind geborgen in den zusammenschlieBenden, hohlen,

scheidenartig verbreiterten Blattstielen der griin iiberwinternden

Laubblatter (Figur 5). Dieser Blattstiel ist lederig und sehr dick, wie
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6 a, b, c, d and 7) zeigen. An der Innenseite der Blattstieb be-

finden sich als weiterer Knospenschutz ein Haarwald unci im

unteren Teil Driisen, auf die ich spater noch zuriickkomme. Diese

Haare, die sich also auf der Oberseite des Blattes befinden, gehen

nur so weit, als der Stiel reicht, an der Spreite sind keine mehr

vorhanden. Fignr 6 a, b, c, d sind fortlaufende Querschnitte durch

<-in Zweigende wie in Figur 5 angegeben. Bei d haben wir dea

Stengel allein, etwas hoher bei c sind die Blattwurzeln geschnitu-n.

Bei b sind die beiden Blatter getrennt, an ihren Innenseiten ist

< ler Haarwald sichtbar und darin eingebettet die Axe der End-

knospe und 2 kleinere seitliche Knospen. In a ist an den seit-

lichen Knospen die Teilung in 2 Blattchen sichtbar, an der Mittel-

knospe auBer den sich bildenden Blattern die Achse. Aus dem

Ungssdmitt (Figur 7 in derselben VergroBerung) ist die Lage der

Mittel- und Seitenknospen zu ersehen.

Betrachten wir das Blatt naher, das der jungen Knospe m

seinem Stiele Schutz gewahrt. (S. Figur 8.) In dem Stiel befindet

*i«-h eino Hohlung und nur diese rinnenformige Hohlung ist aus-

^klei«|.,t rait langen diinnen Haaren (Dicke 5-7 p). Diese Haan

vrerschlieBen die Knospenhohle. Ein weiterer Schutz der Knospe

berteht in dem Sekret der Driisen, die sich in dieser HOhhflj

hnden. Blatter ohne Knospen zeigen diese Driisen nicht und am*

anderen Teile des Blattes als gerade die, wo die Knosp

egt Figur 9 ist ein Quetschpraparat von der Basis eines Blat**

Kw^Ty
imden SiCh gell§,uft da '

^'0 die seitlichen und di*' kittle'

\!ims|„. ir^vn, etwas weiter oben, wo die Mittelknospe allein

«'» iancen ist, umgeben sie noch 6 entfernter verteilte Driisen.

Die Druse.

(Fignr 10) finden sich nur an knosp
haben eine L&nee von 100-140
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Einwirkung von Alkohol, von Ather, von Chloroform vermSgen

die Druse nicht zu verandern, also Schleim und nicht Harz.

Alkannatinktur farbt die Driise nicht, folglich enthalt sie kein

Harz; dasselbe beweist Ilosanilinviolett, welches rotbleibende Far-

bung erzeugt, die nicht blau wird, wie es fur Harz der Fall sein

miiBte.

Von den 3 Schleimarten (Cellulose-, Pectose- und Callose-

Schleime) fiirbt Huteniumrot bekanntlich diePectose-Schleime, jedoch

nicht die Cellulose und Callose. Das Sekret wurde in basischein

Bad durch Ruteniumrot prachtvoll rot gefarbt, ist also ein Pectose-

schleim. Dasselbe bewies die starkblaue Farbung mit Methylen-

blau. Ein Gemisch von Anilinblau und Bismarckbraun laBt rim-

Fnterscheidung der Pectoseschleime von den Albuminstoffen zu,

indem die Anwesenheit von letzteren durch violettschwarze Farbung

sich kundtut. Die Driisen bleiben braun, enthalten also nur

Pectinstoffe.

Wir haben also in dem Sekret dieser knospenschiitzenden

Driisen einen Pectoseschleim vor uns.

Es liegt hier ein Fall vor von Schleimdriisenzotten an Laub-
Uiittern; Niederblatter felden vollstandig. Es wiirde dies rnit

Typus 7 von HANSTEIN (1. c. S. 779) iibereinstimmen : 7. Die

Laubblatter sind ohne Neben- und Niederblatter und tragen allein

die Zotten. Darin unterscheidet sich Loiseleurta wesentlich von
Azalea, die Xebenblatu-r mit starker Schleim- und Harzsekivtion
besitzt ').

Zusammen fassung.

Lmsehann proaimbens trifft im Herbst weitgehende Vorberei-
tungen fiir das nachstjahrige Bliihen:

In den Bltitenknospen werden schon Kelchblatter, gefarbte
wtenblatter, Staubblattet mit Pollenmutterzellen, Fruchtknoten

! »nt Ovularanlagen ausgebildet. In den Laubknospen sind schon
2-6 Blatter entwickelt.

Die Knospen halten den Alpenwinter nicht nur unter Schnee,
^ndern^auch an schneefreien, windgefegten Stellen aus, bei

dieses ganz differente Verhaltea der Knospen bildet einen weiteren
ued z*;ischen Loiselfuria und Azalea resp. Rhodo<h,ulrnn, der rn. W. in
atur nicht beschrieben ist. Nach Wydler haben noch nicht bliihende

alt
^ GrenZe des

.

vor' und d »esjabrigen Triebes ein Niederblattpaar
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808 E. BtiBEL: Uberwinterungsstadien von Loiseleuria procumbens(L.) Desv.

Der Knospenschntz ist relativ sehr gering. Die Bliitenknospe

ist frei sicbtbar, nur durch dickfleischige Deck- und Yorblatter

geschiitzt, die den ebenfalls dickfleischigen Kelch teilweise noch

lu'rausragen lassen.

Die Blattknospen
L
liegen in den Huhlungen der Laubblatt-

stiele, umgeben von Haaren und Driisen.

Die Driisen sondern einen Pectoseschleim aus.
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ErklMrnng der Tafel XIV.

Itenknospe

'irtels,

Bliitenknospe L. Laubbliitter, Dx Deckblatter des zweitobersten

W irtels, bei 2 mit stark reduzierter Blattspreite, bei 3 weniger start

reduztert, D, Deckblatter des obersten Wirtels, V. Vorblatter, K. Kelch-

scnematischer Querschnitt durch die Knospengruppe.
r Wattknospe mit Ende des Triebes. Vergrofierung Tfach.
r <>: Querschnitte durch die Blattknospe bei a, b, c, d in Figur
groBerung 23fach.

r 7: Laogsschnitt durch die Blattknospe. 1 Mittelknospe, 2 Seiten
VergroBerung 23fach.

8: Laubblatt. In der Hohlung des Stiels Haare und Drf*
groBerung lOfach.

^Quetschpraparat des untersten Teiles eines knospentragen*
nd Driisen. VergroBerung 23fach.
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