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konischen Zapfens ^
der in das Nbrmedinm eindrang-, ans. Wenn

diese Bcobaclitungen scheinbar eine Analogie zu den Buchner'schen

Angaben ber UrazUclitung des Milzbrandbacillus bieten, und ebenso

die allmhliche Aenderung der chemischen Tlitigkeit im Meerschwein-

chenkrper mit den Pasteur'scheu Angaben ber Umzchtung patho-

gener Pilze in Uebereinstimmung zu sein scheint, so weicht doch der

Pauschbrandpilz insofern in seinem Verhalten wesentlich von den

durch die genannten Autoren beschriebenen Organismen ab, als er

bei keiner der Umzchtungen auch nur die geringste Ein-

bue seiner Virulenz erkennen lsst. Mag er in beliebig

vielen Generationen im Mecrscliweinchenkrper oder auf Nhrgelatine

gezchtet sein, bei der Uebertragung auf das Rind erzeugt er den

typischen Rauschbrand in derselben Intensitt wie bei den direkten

Impfungen von Rind auf Rind."

C. Fisch (Erlangen).

H. Schenck, Untersuclmng'cii ber die Bildung von zentri-

fugalen Wandverdickungen an Pilanzenhaaren und Epidermen.

Inaug. Diss. Bonn 1884. 1 Tafel.

Nachdem durch Seh im per, Strasburg er und Schmitz die

Appositionstheorie fr das Wachstum der Zellmembranen wieder in

den Vordergrund gestellt war, haben sich die nachfolgenden Einzel-

unterf^uchungen ohne Ausnahme als Besttigungen derselben erwiesen.

Gegenber der, wie es scheint, in die Objekte hineingetragenen In-

tussuszeptionstheorie haben genaue Beobachtungen immer nur die

Lehre vom Wachstum durch Anlagerung von Lamellen bekrftigt und

scheinbar widersprechende Einzelflle durch entwicklungsgeschicht-

liche Untersuchung ihr untergeordnet. Auch die vorliegende Arbeit,

zu der wohl die Anregung von Strasburger ausgegangen ist, klrt

wieder einen solchen scheinbaren Widerspruch auf, die Bildung von zentri-

fugalen, d. h. auerhalb des Zellenlumeus befindlichen Verdickungen an

Pflanzenhaaren und Epidermiszellen, bei ersteren meist in Gestalt

von Hckern, bei letzteren als Cuticularfalten auftretend.

Nach der verschiedenen Entstehungsweise unterscheidet Verf. vier

Kategorien von solchen Protuberanzen und bezeichnet die erste der-

selben als Hckerbilduug durch Ausbuchtung der primren Zellwan-

dung. Er beobachtete dieselbe an den Haaren verschiedener Organe
von Papilionaceen {Medicago arborea etc.) und Boragineen etc. Ueberall

kommen hier die Hcker durch Ausbuchtung der primren, meist

bald cuticularisierten Membran und Ausfllung der Hervorwlbungen
durch die angelagerten sekundren Verdickuugsschichten zu stnde.

Die zweite Abteilung solcher extrazellulrer Verdickungen bezeichnet

33*

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



516 Schenck, Wanclverdickungen an Pflanzenliaaren nntl Epidermen.

Verf. als Cuticularkntchen und -Falten. Es sind kleine rundliche

oder (bei Epidermiszelleu) in die Lnge gestreckte Verdickungen, die

als reine Cuticularbildungeu aufzufassen sind. Sie entstehen durch

chemische Metamorphose der ueren Zcllwandschichten, durch Auf-

nahme von Cutin in dieselben und durch die damit verbundene schon

von Strasburg er nachgewiesene oder doch uerst wahrscheinlich

gemachte Volumvergrerung.
Eine dritte Form der Hckerbildung kommt durch Einlagerung

einer Substanz, die chemisch und physikalisch nicht nher zu defi-

nieren war, vom Verf. aber fr einen gummi- oder schleimartigen Kr-

per gehalten wird, zwischen Cuticula und Celluloseschichten zu stnde.

Dabei knnen zweierlei Entwicklungsarten eintreten. In den meisten

Fllen wird jene Einlagerung zu einer Zeit eingeleitet, wo die sekun-

dren Verdickungsschichten schon zur Ablagerung gekommen sind,

so an den Haaren der Doldenknospenschuppen verschiedener Cornus-

Formcn, bei verschiedenen Compositen etc. Anders ist dies bei den

Haaren von Deutzia und verschiedenen Cruciferen, bei denen hnlich

der ersten der genannten Bildungsarten die Hcker als Ausbuchtungen
der primren Membran angelegt werden und die innere Cellulose-

schicht spter glatt unter den Hckern vorbeizieht, die mit einer an-

ders lichtbrechenden Substanz von krnigem Aussehen erfllt sind.

Der ganze Typus erinnert an die Sekretion in Drsenzellen, wobei

Verf. sich der de Bary'scheu Anschauung zuneigt, der zufolge die

Sekrete erst in der Wandung entstehen und nicht aus dem Zellinnern

durch sie hindurch transportiert werden.

Als vierte und letzte Form der Hckerbildung bespricht Verf.

die durch vorspringende Krystllchen von Calciumoxalat gebildeten,

die in ausgeprgtester Form bei den bekannten Idioblasten von Ni/m-

phaea und Nuphar auftreten. Auch hier werden durch Anlagerung
der Krystalle an die primre Membran unter gleichzeitiger Aussackung
der letzteren und sptere Ueberschichtung durch die Verdickungsla-

mellen jene Vorsprnge nach auen bedingt. Aehnliche nachtrgliche

Einbettung von im Plasma gebildeten Krystallen ist von Pfitzer bei

Citrus beobachtet und bei verschiedenen anderen Pflanzen, hauptsch-
lich aus der Verwandtschaft der Cupuliferen.

Durch die angefhrten Beobachtungen ist also nachgewiesen, dass

auch fr diese Flle zentrifugaler Wandverdickung die Appositions-

theorie vollkommen zur Erklrung ausreicht.

0. Fisch (Erlangen).
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