
7. Otto Gertz: Uber einige durch schmarotzende Cuscuta

hervorgerufene Gewebeveranderungen bei Wirtspflanzen.

(Eingegangen am 14. Februar 1918.)

In den Untersuchungen iiber die Physiologie und Biologie

von Cuscuta, die ich bereits vor Jahren an anderer Stelle veroffent-

licht habe, war ich in der Lage, nachweisen zu konnen, daB sich bei

einigen Wirtspflanzen die normale Gewebebildung unter dem Einflufi

dieses Schrriarotzers in verschiedener Weise verandert. In extremen

Fallen fuhrt das Schmarotzen von Cuscuta sogar zum Auftreten

exkreszenzartiger Wucherungen, die geradezu parallel mit den

bekannten von Loranthus europaeus L. auf Quercus verursachten

Phytocecidien zu stellen sind.

Schon in den funfziger Jahren beobachtete SCHACHTi), daB

bei saftreichen Pflanzen bisweilen knollenartige Anschwellungen der

Rinde auftreten, wenn Haustorien von Cuscuta in dem betreffenden

Gewebe wuchern. Als Beispiele fiihrt er das Verhalten gewisser

Malva-artigen Pflanzen {Hibiscus) sowie des Solatium an.

Weitere Angaben finden sich bei MIRANDE2
), welcher mehrere

Falle beschreibt, wo die Wirtspflanzen abnorme Gestaltung und

Gewebebildung zeigten. So fuhrte eine" parasitische Installation

von Cuscuta japonica auf den Blattstielen vbn Pelargonium zonale

und auf den jungen SproBachsen von Impatiens und Cytisus Labur-

num zu Gewebeproliferationen in Gestalt spindelformiger Anschwellun-

gen oder einseitiger, schraubenartig orientierter Verdickungsleisten

(Impatiens in einigen Fallen, sowie Cytisus) an den Stellen, wo die

Haustorien wucherten. Es traten auch derartige Exkreszenzen dann

und wann bei Urtica, die von Cuscuta europaea angegriffen war,

sowie bei Trifolium und Medicago unter Einwirkung von C. Gronovii

oder C. Epithymum auf. Der anatomische Effekt vom Eindringen

1) Schacht, H., Beitrage zur Anatomic unci Physiologie der Ge'

wachse. Berlin 1854. S 169 — Siehe ferner Goebel, K ,
Vergleichende

]'.nt\\irkhin«sycs.iii< lite der Pilanzenorgane. (SCHENKs Hanclbuch der Botanik.

Dritter Band. Erste Halfte. Breslau 1884. S. 99.) S. 374.

2) Mirande, M., Recherches physiologiques et anatomiques sur les

Cuscutace^s. These. Paris 1900. __ Vcrotfentlichl im Bulletin scientifique de

la France et de la Belgiqu r »me XXXV. Sixiecne E^rie. Paris 1900. S. 1-

— S. 44, 45; PI. I, Fig. 8 (Pelargonium), 9—12 [Impatiens), 20 (Cytisus).
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tTber einige durch schmarotzende Cuscuta usvv. 63

auBerte sich, was die Wirtspl'lanze betrifft, haupt-

siichlich in VergroBerung und Teilung der Rindenparenchymzellen,

bei Cytisus auch noch in kraftiger Aktivitat des Oberflachenperiderms,

die zur Bildung zahlreicher Phellodermschichten fiihrte. Die biolo-

gische Bedeiitung dieser Proliferationen sieht MIRANDE in einer

dadurch bedingten VercBckung des betreffenden Gewebes, wodurch
die Wirtspflanze einen, wenn auch geringen Schutz gegen den Schma-
rotzer bekommt, indem es fiir die Haustorien desselben schwieriger

ist, Kcmtinuitat mit dem GefaBbiindelsystem der Wirtspflanze zu

Miraxde beobachtete bei Deutzia crenata und Pelargonium

. zonale eine ausgepragte Chlorose, wenn die genannten Pflanzen von

Cuscuta japonica angegriffen worden waren, eine Chlorose, die so

bedeutend wurde, daB sich die betreffenden Pflanzenteile vollig ent-

farbten und eine weiBliche Farbe annahmen. Eine ahnliche Ent-

farbung zeigte zum SchluB aucji die schmarotzende Cuscuta-Vegeta-

tion, indem diese elfenbeinweiB wurde1
).

Die im folgenden beschriebenen Untersuchungen wurden im

Sommersemester 1909 im pflanzen-physiologischen Institut zu

Leipzig ausgefuhrt und stehen in naherer Beziehung zu meinen schon

veroffentlichten*), vom Geheimrat Prof. W. PFEFFER angeregten

Beobachtungen iiber die Schutzmittel verschiedener Wirtspflanzen

gegen Cuscuta. Es stellte sich bei diesen meinen Untersuchungen
heraus, daB in abnorme Bahnen gefuhrte Gewebebildungen keines-

wegs eine allgemeine, beim Schmarotzen von Cuscuta eintretende

Erscheinung darstellen, daB sie aber fiir eine Anzahl von Pflanzen

charakteristisch sind. In meinen experimentellen Cuscuta-Kulturen,
die ich an verschiedenen Pflanzen als Wirtc fiir Cuscuta Gronovii

1) Miraxde, M., I.e. S. 90, 91.

2) Gertz, O., Ueber die Schutzmittel einiger Pflanzen gegen
schmarotzende Cuscuta. (Jahrbticher fiir w issenschaftliche Botanik. Band LVI.
Leipzig 1915. S. 123.) — Bei der Zusammenstellung der einschlagigen
friiheren Literaturangaben ist mir durch Uebersehen folgende Mitteilung
entgangen: N'obbe, F. und SIMON, J., Zum Wirtswechsel der Cuscuta-Arten
(Die landwirtschaftlichen N'cMiclis-StatLonen. Band LXI. Berlin 1905.
S. 313.)

s'RiCHER, E., L'eber Versuche, die Mistel (Viscum albiu

und sukkulenten Gewachshauspflanzen zu ziehen. (Sitzi

Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-natunvi

se. CXXI. Band. Abteilung I. Wien 1912. S. 541.)
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64 Otto Gertz:

Willd. aufzog, wurden Wucherujigen dieser Art bei folgendeii

Pflanzen angetroffen : Elsholzia cristata Willd., Impatiens parvi»

flora DC, Bryophyllum calycinum Salisb., Portulaca oleracea L.-

Solanum nigrum L., Datura Stramonium L.

Elsholzia cristata Willd.

Bei.meinem Versuch entwickelte sich Cuscuta Gronovii wahrend

3 Wochen besonders iippig auf dieser Pflanze und sandte in die

Sprdsse derselben kraftige Haustorien hinein, die dort Haustorial-

mycelien bis in die Markgewebe bildeten. Nach dieser Zeit fing

aber der Schmarotzer an zu krankeln und ging schlieBlich zugrunde.

Die vom Schmarotzer verursachten pathologischen Verande-

rungen waren wenig durchgreifend und auBerten sich nur in knoten-

formigen Anschwellungen an den Kontaktstellen der Cuscuta-Faden

und in der bleicheren Chlorophyllfarbung dieser Teile. Die abnorme

Gewebebildung war durch eine lokal gesteigerte Teilung der peri-

pheren Zellen hervorgegangen, die zu einer Proliferation der betreffen-

den Gewebe in perikliner und antikliner Richtung fuhrte. Stellen-

weise war daneben die GroBe der Zellen betrachtlich iiber die normalen

Dimensionen derselben erhoht.

Bei Elsholzia cristata zeigen normale Stengelglieder auBer-

halb des Leptoms ein durchschnittlich 5—6 Zellreihen machtiges

Parenchym. Nur in den Ecken des Stengels ist dieser Bau durch

Ausbildung machtiger, subepidermaler Collenchymbundel derart

modifiziert, daB die Anzahl der extraleptomatischen Elemente bis

gegen 15 gesteigert wird.

An den zwischen diesen Ecken befindlichen Stellen des Stengels,

in welche Cuscuta-Haustorien hineingedrungen waren, zeigte der

betreffende Gewebekomplex eine kraftige VergroBerung. Wahrend

dieser, wie erwahnt, normal eine Machtigkeit von 5—6 Zellreihen

besitzt, war hier die doppelte Anzahl von Zellen (10—12) und dariiber

vorhanden, die sich aus dem normalen, 5— 6-schichtigen Gewebe durch

wiederholte Zellteilung in perikliner Richtung gebildet hatten. Weil

aber auch antikline Teilungen eingetreten waren, war die Anzahl der

Zellen noch weiter vermehrt. Auf Querschnitten durch den Stengel

. rwies sich das betreffende Gewebe von tafelformigen oder uberhaupt

polygonalen Zellen aufgebaut, welche perikline, oft auch antikline

Reihen bildeten und in ihrer Anordnung an die der Peridermzellen

erinnerten.

Eine Untersuchung tangentialer Schnitte ergab, daB sich die-

oberflachlich gelegenen Zellen bei der in Rede stehenden Gewebeproli-

feration noch in eine dritte zu den anderen senkrechte Flache geteilt
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Die an der Kontaktstelle der Haustorien vorhandenen Zellen

waren somit beinahe gleichwertig. Vom pathologisch-anatomischen

Geskhtspunkt aus konnen wir dieselben alshyperhydrisch bezeichnen.

Sic waren offenbar durch den Akt abnormer Gewebebildung, den
KtJSTER1

) kataplastische Hyperplasie genannt hat- entstanden.

Impatiens parvijlora. Do.

An den Stellen des Stengels urid der Blattstiele, wo Cuscuta
ihre Saugwurzeln einsendet, entstehen besonders kraftige, spindel-

ioimige Anschwellungen. Diese, welche bisweilen sogar die dreifache.

Dicke normalei Stengelglieder bezw. Blattstiele messen, ruhren
\'<>n knitti-t! Vnlumveniiehrung und radialer Streckung — in einigen

Paflen audi von Teilung — der chlorophyllarmen Rindenparenchym-
/cilen her, die sich zwischen dem Collenchymgewebe und dem
l

'< iaLU.iindelzylinder befinden. Eine derartige VergroBerung und
Vermehrung erreichen auch die Elemente der GefaBbiindel.

Die pathologischen Gewebeveranderungen dieser Wirtspflanze
sjnd gleichfalls zur Hyperplasie zu rechnen, stehen aber auf der

Grenze zur Hypertrophic (sensu strictiori).

Bryophyllum calycinum Salisb.

In den Cuscu/a-Kulturen auf Bryophyllum zeigten die Stengel-
glieder dieser Whtspflanze kraftige, einseitige Verdickung langs
! ln «i Imks autsteigendeii Schraubenlinie, die die hypertrophierte
Kontaktzone der Cuscuta-Faden darstellte. Eine anatomische Unter-

;. Gesellsch. XXXV
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66 Otto Gbrtz:

suchung ergab, daB die fraglichc Anschwellung durch Vermehnmig

der Machtigkeit der Rinde und des sekundaren Xylems zustande

gekommen war. Vielleicht ist diese Erscheinung mit den ringformigen

Anschwellungen analog, die bekanntlich beim Einschniiren von

SproBachsen entstehen und durch lokale Vermehrung des Rinden-

druckes hervorgerufen sind. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daB die

betreffende Verdickung infolge eines organischen Reizes duich das

Eindringen der Haustorien in den Stengel hervorgegangen ist. Fiir

diese Ansicht sprechen die von Cuscuta auf anderen Pflanzen verur-

sachten Deformationen.

Portulaca oleracea L.

Auf dem Stengel wurden Andeutungen zu Hyperplasien ge-

funden, die sich in lokal vermehrter Dicke der Rinde auBerten und

sich durch perikline und antikline Teilung der Zellen dieses Gewebes

gebildet hatten.

Solarium nigrum L.

Die unter dem EinfluB der Cuscuta-Haustorien auf Stengeln

und Blattstielen auftretenden Gewebevvucherungen waren bei Solatium

nigrum besonders kraftig* Auf den infizierten Stengeln traten die-

selben als knollenartige Auswiichse hervor, die sich sehr betrachtlich

entwickelten, so daB die Epidermis infolge des von innen wachsenden

Rindendrucks zerriB und abstarb, wonach Peridermbildung von der

Spitze der betreffenden Anschwellungen eintrat.

Ein normaler Solanum- Stengel zeigt folgende Anordnung der

Gewebe:

1. Epidermis,

2. ein einschichtiges Hypodenna mit Chloroplasten und mit

anthocyanfuhrendem Zellsaft

,

3. ein 2—3 Zellreihen machtiges Eckencollenchym,

4. zwei Reihen groBer hyaliner Rindenparenchymzellen mit

Chloroplasten und Starkekornern,

5. eine Reihe von Bastfaserzellen, die gewohnlich eineri

Hohlzylinder bilden, in einzelnen Fallen aber als mehr

oder wenigt.-r /erst rent lirgriulr, mechanische Idioblasten

auftreten; innerhalb dieser Zellreihe tritt das Leptom auf.

Dfe pathologischen Veranderungen der Gewebestruktur riihren

von einer lokalen VergroBerung grwisser Zellen her, die oft mit

Zellenteilung in perikliner Richtung verbunden ist. Diese Hyper-

trophic bezw. Hyperplasie kann ihren Ausgangspunkt von ver-

schiedenen Zellagen des Stengels nehmen. Folgende Falle habe ich

an meinem Untersuchungsmaterial beobachtet

:
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ttber^einige durch schmarotzende Ouscuta usw. 67

a) Die Wucherung fangt peripher als eine blasenformige Auf-

treibung der Epidermis an. Die Zellen dieses Gewebes strecken sich

auf der Lange hin und werden palisadenformig mit kegelformiger

oder halbspharischer Begrenzung der Spitze. Oft teilen sich die

fraglichen Zellen durch tangentiale Wande. Eine Streckung tritt

ferher im Hypoderma ein, so'daB die Zellen auch hier palisadenformig

und wasserreich werden. Die Chloroplasten erleiden eine Reduktion,

und das in den betreffenden Zellen normalerweise vorhandene Antho-

•cyan verschwindet . Es tritt ebenfalls auch in diesem Gewebe oft

eine pathologische Proliferation durch tangentiale Teilung der

.Zellen ein.

Die* in dieser Weise entstandenen, hypertrophierten bezw.

hyperplastischen Zellen wachsen zu groBen, hyalinen Wassergewebe-

zellen in Form von Palisaden aus.

b) Die Bildung hyperhydrischen Gewebes hat ihren Ausgangs-

punkt tiefer im Stengel, z. B. im Assimilationsgewebe innerhalb des

Collenchyms (in der Lage 4 der oben mitgeteilten Uebersicht), dessen

Zellen dann dieselben Veranderungen wie im eben beschriebenen

Falle erleiden. Diese erstrecken sich palisadenformig und werden

reichlich wasserfuhrend, wogegen der Chlorophyllgehalt derselben

reduziert wird. Daneben treten oft Querteilungen auf. Infolge der

stark vermehrten Machtigkeit, die das betreffende Gewebe hierdurch

bekommt, wird das Collenchym und der auBerhalb desselben befind-

liche Gewebekomplex nach auBen geschoben, und es entstehen durch

weiter fortschreitende Entwicklung radiale Reihen von Zellen, die

chlorophyllfrei, diinnwandig und wasserfuhrend sind und in gewisser

Beziehung an die Zellverbindungen bei beginnender Peridermbildung

erinnem. Die Epidermis ist in diesem Falle nicht selten infolge

tangentialer Teilung mehrschichtig, tritt aber bald ausser Funktion

und wird durch Periderm subepidermal Ursprungs ersetzt.

c) Einen dritten Fall stellt die Wucherung dar, welche von

Zellen an der Grenze vom Leptom oder von den in diesem Gewebe

vorhandenen Element en ausgeht. Besonders bemerkenswert sind

hierbei die Umwandlungen, die die Bast faserzelien in der Kontakt-

zone zum Leptom durchmachen. Diese entwickeln sich namlich zu

Steinzellen (Brachysklereiden) von verschiedener GroBe und Form.

Im Vergleich mit normalen Bastfasern tritt vor allem die bedeutende,

nicht selten sogar riesenartige Breite dieser Elemente hervor, welche,

linear bereclmet, die der gewohnlichen Bastfasern sogar 10 bis 15mal

ubersteigt. Die Zellwande haben abnorm vermehrte Dicke und

zeigen konzentrische, von dicht gestellten, einfachen Tiipfeln unter-

brochene Schichtung. Durch Plasmolyse konnte ich nachweisen,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



QS Otto Gertz:

daJ3 die Sklereiden lebenden Protoplasmainhalt fiilirten. Die wech-

selnde und oft sehr unregelmaBige Form der in Rede stehenden

Elemente trat sehr deutlich auf Querschnitten hervor, wo diese

eine polygonale, quadratische oder triangulare, seltener zirkulare

Begrenzung zeigten.

Auf Langsschnitten durch den Stengel treten die normalen

Bastfasern als lange, prosenchymatische und mit den zugespitzten

Enden in einander eingekeilte Elemente ohne deutlich nachweisbare

Tiipfel auf. Die Sklereiden dagegen sind, in dieser Ebene untersucht.

mehr oder minder isodiametrisch und demnach als parenchymatische

Elemente entwickelt. Die Wande derselben sind ferner, wie erwahnt,

kraftig verdickt und von Tiipfeln reichlich durchsetzt.

Inwiefem die beschriebenen Brachysklereiden durch direkte

Umbildung prokambialer Bastfasermutterzellen hervorgegangen
' waren, oder ob sie zuerst nach Querteilung aus solchen entstanden

waren, stellt eine Frage dar, iiber welche ich nicht recht ins Reine

kommen konnte Es sei jedoch erwahnt, daB ich weder septierte

Bastfasern gefunden habe, noch auf irgendwelcher Stelle die Beob-

machung habe machen konnen, daB die Sklereiden in deutlichen

Langsreihen lagen, was allerdings der Fall sein muBte, wenn eine

Querteilung von den Mutterzellen derselben zustande gekommen

ware. Die Sklereiden haben sich allem Anschein nach direkt aus

Anlagen gewohnlicher Bastfaserzellen entwickelt.

Die oben beschriebenen Deformationen bei Solarium nigrum

zeigten auch in ernahrungsphysiologischer Hinsicht bemerkenswerte

Eigentiimlichkeiten. So wurde in mehreren Fallen eine abnorme

Anthocyanproduktion beobachtet. Wie ich schon hervorgehoben

habe, hat das Eindringen der Cuscuta-Haustorien den Erfolg, daB das

im Hypoderma des Stengels normalerweise vorhandene Anthocyan

verschwindet. Sekundar tritt indessen offers eine Bildung dieses

Pigments in den die Sklereiden gurtelformig umgebenden Parenchym-

zellen ein, wie dies auch in den unmittelbar auBjrhalb des Phloems

liegenden Parenchymzellen der Fall war. Dann und wann treten

Anthocyanidioblasten weiter drinnen im Stengel auf, z. B. bei

den Wucherungen des Leptoms. DaB anthocyanfuhrende Zellen als

Belege von Bastfasern oder Sklereiden auftreten konnen, ist mir von

friiher durch meine Anthocyanuntersuchungen bekannt. Es ver-

dienen hier besonders die Stengel von Urtica mens L. und die Blatt-

stiele von Heracleum pubescens Bieb. 1
) erwahnt zu werden, wo ich

1) GERTZ, O., Studier Oiver ,<ntl (.< y; n. Akulemisk a i handling. Lund
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Uber einige durch schmarotzende Cuscuta usw. 69

anthocyanfiilnvndr Parenchymgurtel um idioblastische Bastfasern

beobachtet habe. Das erwahnte Verhalten scheint mir im Zusammen-
hang mit der schon lange bekannten Tatsache zu stellen zu sein,

daB haufig Starkekorner in den die Bastfaserelemente umg'ebenden

Leitbiindelscheiden auftrete^. Nach der Auffassung FRANK'S,

HEINE'S1
), FISCHER'S2

) und anderer Autoren ist diese Starke als

Ueberbleibsel plastischen Materials zu betrachten, das fiir die Bildung

dicker Zellwande nicht vdllig verbraucht worden ist. In Anbetracht

des naheren Zusammenhangs, der zwischen der Kohlehydrat- und

der Anthocyanproduktion zu bestehen scheint, ist cs nicht unwahr-

schrinlich, daB bei der Bildung der Sklereiden und der Bastfasern

in den lokalen Wucherungen dieses Solarium- Stengels plastisches

Material in Form von Kohlehydraten iibrig geblieben ist, und daB

sieh dieses hier mit gerbstoffartigen Substanzen unter Synthetisierung

von Anthpcyan kondensiert hat.3 ) DaB anderseits der Gerbstoff

eine Substanz darstellt, die in den parenchymatischen, Bastfasern

und Sklereiden umgebenden Zellgurteln auftreten kann, ist durch

•die Untersuchungen GAUCHER's4
) und anderer Forscher bekannt.

Datura Stramonium L.

dieselben wie bei Solatium nigrum. Wegen der ausgepragten

Kulturen die Cuscu/fl-Sprossr iln Wachstnm ein, als sie ein bis zwei

Datura befestigten Versnchssprosse in Kontinuitat mit der Mutter-

kultur blieben, waren dieselben einer weiteren Entwicklung fahig.

2) Fischer, H., I'cbcr Starke und hvulin. (JidhetU- zum Hotamsdieii

ilblatt. Band XII. Jena 1902. S. 226.) S. 239.

3) (;ertz, (>., Nigra iakttagelser ofver anthocyanbildning i blad

•ckerkultur. (Arkiv for botanik P,and 11. Nr. 6. Uppsala u. Stock-

4) Gaucher,. L., Recherch.es anatomiques sur les Euphorbiacdes.

les des sciences naturelles. Huitieme sdrie. Botanique. Tome XV.
1902. S. 161.) S. 211, Fig. 36, 37.
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sich jedoch fast drei Wochen lang in hinsiechendem Zustand bet

Datura am Leben erhalten. Es. ging aus der Untersuchung von Quer-

schnitten durch infizierte Teile des Datura- Stengels hervor, daB die

Haustorien bis zur Innenrinde hineingedrungen, daB sie aber

dann wahrscheinlich vergiftet worden waivn, weil iluv oberllaehlii:

gelegenen Gewebeschichten braungefilrbt und desorganisiert waren.

Einen AnschluB an die GefaBbiindel der Wirtspflanze konnte id)

auf keiner Stelle beobachten, auch hatten sich in den Haustorien

keine Tracheidenbiindel gebildet.

Die in die Stengel der Wirtspflanze hineingedrungenen Hausto-

rien hatten durch ihren Reiz besonders kraftige Wucherungen hervor-

gerufen. Diese traten als groBe, knoteniormigv Auswiichse an den

Stellen auf, wo die Haustorien den Stengel durchbohrt hatten.

Ebenso wie bei Solarium nigrum waren diese durch Streckung bezw.

Teilung von Zellen entstanden, die jedoch stets an der Inncnrinde

Ein Querschnitt durch einen normalen Datura-Stengel zeigt

auBerhalb des GefaBbiindelzylinders denselben Bau wie bei Solarium'

nigrum. Innerhalb 1. der Epidermis findet sich 2. ein Collenchym

\im etwa vier Zelllagen vor, welche in der subepidermalen Reihc

reichlich Chloroplasten fiihren; danach kommt .3. ein groBzelliges

Grundgewebe'von 5-8 Zelllagen, reichlich wasseriuhrend und mit

geringcrcm Inhalt von Chloroplasten. Auf der .Grenze zum GefaB-

mnerhalb d.-s Collenchyms a

ixrikliner, dicht nebeiu-inan

diese Weise entstandenen Ele

gebtalt-.-tenundinradialeiiK.

masse ein reichlich saftfiihrendes Parenchym i

Brachysklereidcn bildete. Es war in diesem E

Mrin/.dlfii nicht aus Anlagen zu Bastfasei

w.il innerhalb jener Zellen stets normal ai

vorhanden waren. Fur die Sklereiden sind

als charakteristisch hervorzuheben : die

hohem Grade wechselnde Gesta|tung, die kr

deutlich geschicht<-t<-n Zellwiinde, das reichl

facher, oft schrag gestellter Tiipfel sowie auc

artige GroBe, die in der Breite ungefahr das d(

wuchernden Stengelteilen bei Solanum befindlic

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



tlber einige (lurch schmarotzende Ouscuta usw. 7 J

Die beschriebene Gewebeanomalie wurde in unmittelbarei

ie des Kontakts mit den eingedrungenen Cuscuta-Haustorier

inden. Rings urn diese Stellen waren die kindenzellen, weger

Langsachse derselben gegen das eingedrungene Maustoriim

rhtet war. Mit seiner Spitze stellte das Haustorium das Zentrun

wohin alle derartig gestalteten Parenohymzellen konvergierten

Die reiebliebe Kildung abnorm groBer. hyperhydriselh-r Zrller

te seblieBlieb dahin, daB der ganze, auBerbalb derselben Mind-

; Gewebekomplex (Epidermis and CoUenchym) wegen des vor

en wurde, wodureb tiele W'unden im Stengel der YYirtspflanzt

Wranderung. Letzteres gilt vor allem bei Solatium nigrum und
Datura Stramonium, aber aneh bei Elsholzia cristata ist das anomale

Gewebebild einigermaBen zu einer Yeranderung in der Natur der

Gewebe zuruekzufiihren. Beinahe aussehlieBlieb quantitativ sincl

die von Owa/ffi verursachten Veranderungen be, Impatiens parviflom,

Bryophyllum calycimini .und Portulaca oleracea.

Im allgemeinen seheinen sowohl Heiumun^sbildungen a Is

Meta- und Hvperplasmen vorzuliegen. An die Stelle eines anatomiseh-

physiologiseh. differenzierten Parenrbyms ist ein veiluiltnismaBig

wrmehrte Streekung entstandenen Zelleii gebildet wird, w;b ursaeh-

lich mit dem hohen Turgordruck und dem groBen Wasserreiehtum

der betreffenden Zellen zusammenbangt. Diese Veranderungen,

welche stets mit gvbemmter Chlorophyllproduktion verbunden
waren, sind ja fur Hvpertrophie im engeren Sinne charakteristiseb.

Ohne deutliehe Grenze geht dieses abnorme Gewebebild in dasjenige

iiber, das kataplastisebe Hvperplasie kennzeiebnet, indeiu die.Zellen.

unter dem EinfluB gesteigerter Volumvermehrung, zu lebhalter

IVilung neigen, wodureb ihre Anzahl vermehrt wird. Eine ganz neue,

von den abnormen Yerbaltnissen induzierte Gewebedifferenzierung
tritt eigentlich nur bei Solatium und Datura auf, wo sich gewisse

Klemente zu Steinzellen (Sklereiden) ausbi'lden, die als anatomische

Emheiten nicht in die normale Zusammensetzung dieser Pflanzen

eingehen. Die letzterwahnte Tatsache deutet gewissermaBen auf
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GEBTZ: Uber einige durch schmarotzende Cuscuta i

ciiirn Ansatz zu protoplastische

Gewebedifferenzierung hin, dei

vorliegt.

Streckungswachstum mid lebhaftere Zellteilung nebst der BilcV

dickwandiger Skleieiden ein Moment aus, das fiir eine \

Schmarotzer herriihrende wachstums- und cntwicklungsbeforder

Induktion spricht. Urn diese noch offone Frage genau zu ermitt

K.chtimg erforderlich. 1
)

Ein anderer Punkt, woran kiinftige Forsclumgen anknii]

miissen, beriihrt die Frage, in welcher Weise das Ausbleiben

Wundperidermbildung urn die physiologische Wunde zu erkl?

ist, die die CHSOifa-Haustorien hervorbringen, wvnn sie den Koi

der Wirtspflanze duvchdringen. Naeli KTSTEK hat man in sole

ehm-

KUster, E., Aufgaben und Ergebnisse der entw
Pflanzenanatomie. (Progressus rei botanicac. Zwciti

S. 455.) S. 529, 537 u. a. Ortcn.

ronnes par 1'Academic de Bclgiquc. Tome LVII. Bi
S. 29. — IvCster, ]•:., I.e. S. 540, 541.
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