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Reflexaktion und Hemmung, welche bei hhern Tieren eine so wich-

tige Kolle spielt.

Ich habe diese Anschauungen vor einiger Zeit niedergele/^t [H]

und neuerlich einer Revision unterzogen [10]. Meine seitherigen Un-

tersuchungen haben mich in dieser Anschauung bestrkt.

Uiitersiichimgen ber Tylenchus denastalrix Khn,
von Dr. J. Ritzema Bos,

Dozent der Zoologie an der landwirthschaftlichen Schule in Wageniugen

(Niederlande).

(Erste Mitteilung.)
Im Jahre 1882, als ich die in Deutschland leider allgemein be-

kannte Stockkrankheit" des Roggens in der Nhe von Beiden und

Goor (Provinz Overysel) entdeckte, habe ich angefangen, den Kr-

perbau und die Biologie der Nematode Tylenchus devastatrix Khn,
welche die Ursache dieser Krankheit ist, eingehend zu studieren.

Auch die von ihr verursachten Pflanzenkrankheiten habe ich untersucht.

Ich will in dieser Zeitschrift nur diejenigen Hauptresultate meiner

Untersuchungen hervorheben, welche einen wissenschaftlichen Wert

haben. Meine Studien hatten aber auch einen mehr praktischen

Zweck; und wirklich glaube ich auch einige fr die landwirtschaft-

liche Praxis verwertbare Resultate gefunden zu haben, welche ich

aber vorlufig in der Zeitschrift Die landwirtschaftlichen Versuchs-

stationen" publizieren werde, whrend ich eine ausfhrliche Mono-

graphie des TylencliHS devastatrix und eine Beschreibung aller von

mir untersuchten, von dieser Nematode verursachten Pflanzenkrank-

heiten, von 10 Tafeln begleitet, in franzsischer Sprache in den Ar-

chives du Musee Teyler" im Laufe dieses Jahres zu publizieren beab-

sichtige.

I. Geschichtliche Einleitung.
Der nicht nur in landwirtschaftlichen Kreisen allgemein bekannte

Professor Dr. Julius Khn in Halle a/S. hat im Jahre 1858 eine

kleine, etwa 1 Millimeter lange Nematode, welche er damals An-

guillida Dipsaci nannte, als Ursache der sogenannten Kernfule"

der Bltenkpfe der Weberkarde erkannt ^).
Er gab von dieser

Nematode die folgende Diagnose:

Anguillula Dqjsaci nov. spec. corpore 0,93 1,42 mm longo,

0,020 0,032 mm lato, extremitate antica parum attenuata obtusa

rotundata, postica sensim subtiliter acuminata, cauda feminae (ab

Vulva) ^5? maris (ab pene) Vis corporis aequante, recta vel paulo

incurva, oesophago postico bulboso, vulva in postico corpore sita."

1) Dr. Jul. Khn, Ueber das Vorkommen von Anguillulen in erkrankten

Bltenkpfen von Dipsacus fullomim"' in Zeitschrift fr wissenschaftliche

Zoologie", IX, 1858, S. 129.
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Kamrodt^) fand im Jahre 1867 lchenartige Nematoden in Roggen-

pflanzen, welche letztere von einer Krankheit heimgesucht waren, die

schon Seh werz '^)
-in ihren uern Erscheinungen kannte und unter

dem Namen Stockkraukheit" beschrieb. Khn 3) aber war der

erste (1868), der nicht nur die kleinen Nematoden in den stock-

kranken Roggenpflanzen fand, sondern auch zeigte, dass sie die Ursache

der Krankheit sind. Zugleich hat er bewiesen, dass die Aeichen aus

den faulenden Kardenkpfen spezifisch nicht verschieden sind von

denen aus den stockkranken Roggenpflanzen: ein konstanter Unter-

schied war zwischen den beiden Aeichen nicht aufzufinden; und als

Khn Roggen ste in einen Boden, den er mit zerstckelten Karden-

kpfen vermischt hatte, erhielt er Roggenpflanzen, welclie ganz deut-

lich die Stockkrankheit zeigten. Bald nachher wurde von Khn
entdeckt, dass in den gleichfalls an der Stockkraukheit leidenden

Hafer-, Buchweizen- und Kleepflanzen dieselbe Anguilluliden-Species

vorkommt; und deshalb nderte der berhmte Forscher den Namen

Anguillula Dipsaci, weil weniger zutreffend^ in den Namen AngiiiUula

devastatrix. Aus Bastian's*) Untersuchungen aber ergab sich,

dass die Zahl der Anguilluliden-Species weit groer ist, als mau
bisher meinte, und dass zwischen verschiedenen Arten von Anguiilu-

liden betrchtliche Unterschiede der Organisation bestehen; und so

teilte er das alte Geim^ Aiigiiilhda in verschiedene Genera: Bastian
brachte die bisherige Anguillida Dipsaci Khn samt einigen andern

Nematoden -Arten in das neue Genus Tylenchus^). Diesem Beispiele

folgen seitdem alle Zoologen; verschiedene Autoren ber Landwirt-

schaft und ber Pflanzenkrankheiten aber behalten noch immer den

Genus -Namen Anguillula fr diese Art und fr andere uchstver-

wandte Arten bei ( Tylenchus scandens aus gichtkranken Weizenkrnern,
die sie Anguillula tritici nennen u. s. w.). Nicht nur bezglich des

Genusnamens, sondern auch bezglich des Artnamens herrscht Ver-

wirrung: viele Zoologen lassen die Nematode der stockkranken Pflanzen

und der faulenden Kardenkpfe Tylenchus Dipsaci Khn heien,
whrend andere Zoologen, sowie die Botaniker und die Landwirte

ihr den Namen Tijlenchus devastatrix Khn geben. Diese Orientierung

hielt ich fr ntig, um einer Verwechslung vorzubeugen.

1) Zeitschrift des hmclwirtschaftlichen Vereins in Rheinpreuen , 1867,

Nr. 6, Seite 251.

2) Schwerz, Anleitung zum praktischen Ackerbau", 1825, Bd. II, S.414.

3) Khn, Ueber die Wurmkrankheit des Roggens und ber die Ueber-

einstiraiuung der Anguilhilen des Roggens mit denen der Weberkarde" in Sitz-

ungsberichte fr 1868 der naturforschenden Gesellschaft in Halle.

4) Bastian, Monograph on the Anguillulidae" in Transactions of the

Linnean Society of London. XXV, Bd. VI. 1865.

5) Tylenchus, von ivXog (Knopf) und iy/og (Stachel'), weil die hierher-

gehrigen Nematoden einen geknpften Muudstachel besitzen.
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Im Jahre 1881 hat Ed. Prillieux') eine Anguilhilide, die er

vorlufig Tylenchus Hyacinthi n. sp. nannte, als Ursache der den

Blumenzwiebeln-Zchtern leider wohlbekannten Ringel krankheit"
der Hyazinthen entdeckt. Wakker^) hat zwei Jahre spter die

Untersuchungen von Prillieux besttigt, und ich selbst fand nicht

nur massenhaft die Aeichen in den brauneu, nussfarbigen Schuppen
der Hyazinthenzwiebeln, sondern infizierte auch gesunde Zwiebeln,

indem ich sie in einen Boden pflanzte, der mit zerstckelten ringel-

kranken, von Aeichen bewohnten Zwiebelschnppen vermischt war.

Weder Prillieux noch Wakker hat eine genaue Beschreibung des

Tylenchus Hyacinthi gegeben; beide Naturforscher aber haben die

groe Aehnlichkeit zwischen dieser letztgenannten Nematode und

Tylenchus devastatrix Khn (= T. Dipsaci Khn) hervorgehoben;
Prillieux sagt sogar: l'Anguillule de la Jacinthe laquelle je don-

nerai provisoirement le nom de Tylenchus Hyacinthi, parait extreme-

ment voisin du T. Dipsaci Khn; peut-etre les deux especes sont-

elles identiques."

Mein damaliger Kollege Beyerinck^) hat im Jahre 1883 unter

dem Namen Tylenchus Allii n. sp. eine Nematode als die Ursache einer

in den Provinzen Zeeland und Sd-Holland allgemein vorkommenden

Krankheit in den Zwiebeln [Allium cepa) bekannt gemacht. Diese

Krankheit, welche das Absterben vieler und das Verkrppeln anderer

Zwiebelpflanzen verursacht, hat sich in den oben genannten Provinzen

in den letzten zehn Jahren stark ausgebreitet und wird daselbst

Kroefziekte" genannt. Beyerinck zeigte mh fiemen Tylenchus, und

wir beide meinten zwar geringfgige, aber doch konstante Unter-

schiede zwischen der neuen Species T. Allii und der T. devastatrix

(= T. Dipsaci) wahrnehmen zu knnen *).

Sowohl bei der Aufstellung der Species Tylenchus Hyacinthi
Prillieux als bei der der Species T. ^/^' Beyerinck wurde von den

Autoren die groe Aehnlichkeit zwischen den beiden Arten ausdrck-

lich hervorgehoben. Dies war nicht der Fall bei der A^^f8tellung der

neuen Species Tylenchus HavensteiniiKhn und T. Askenasyi B t s c h 1 i.

1) Ed. Prillieux, La maladie vermiculaire des jacinthes", in Journal

de la Soc. nation. d'Horticulture, 3ieme Srie, III, 1881, p. 253.

2) J. H. Wakker, Onderzoek der ziekten van hyacinthen eu andere

bol- en knolgewassen", Harlem, 1884, S. 24.

3) Dr. M. W. Beyerinck, De oorzaak van de kroefziekte van jonge

ajuinplanten" in Maandblad der HoUandsche Maatschappy van Landbouw,

1883, Nr. 9.

4) Frher schon als Beyerinck, hatte Khn in kranken Zwiebeln (^ZZm<i

cepa) eine Anguillulide aufgefunden, die er vorlufig Tylenchus imtrefaciens n. sp.

nannte, aber nicht genau beschrieb. Ich kann nicht sagen, ob die von diesem

Tylenchus verursachte Krankheit der Zwiebeln dieselbe ist wie die von Beye-
rinck beschriebene, weil die Nummer der Halleschen Zeitung, worin Khn
seine Untersuchungen verffentlicht, mir nicht zugnglich war.'
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Im Jahre 1873 fand Btitschli^) Nematoden in einem Laubmoose

[Hj/pnum cnpress/forme), von Askenasy auf dem Feldberge (Taunus)

gesammelt. Btschli nannte sie Tylenchus Askencmjl n. sp., und

beschrieb sie sehr genau; zwar hob er ihre Verwandtschaft mit T. de-

vastatrix (= T. Dipsaci) hervor, aber wegen des schiankern Krpers
dieser letztgenannten Species und wegen ihrer geringern Krpergre,
wegen der etwas andern relativen Lnge des Oesophagus und des

Schwanzes, und zuletzt wegen des Umgebogenseins des blinden Endes

des Ovariums bei T. Askenasyi, meinte Btschli, seine Nematode

gehre unzweifelhaft zu einer von T. devastatrix ganz verschiedenen

Species.

Khn 2) hat im Jahre 1881 eine neue Aelchenart beschrieben,

welche er als die Ursache des Krankwerdens von Luzernepflanzen

und rotem Klee erkannt hatte, und welche er von seiner T. devasta-

trix spezifisch zu trennen sich gentigt sah, weil die neue Art, welche

er T. Havensteinii n. sp. nannte, absolut lnger und relativ weniger

breit sei als T. devastatrix
,
weil der Mundstachel bei T. Havensteinii

etwas kleiner sei, und weil in dem Baue der weiblichen Genitalien

ein Unterschied zwischen den beiden Species bestehe; zuletzt weil

diese beiden Arten auf sehr verschiedenen Bodenarten gefunden
wurden.

Die von Beyerinck und mir konstatierte sebr groe Aehnlich-

keit zwischen dem Roggenlchen {T. devastatrix Khn) und dem

Zwiebellchen [T. Allii Beyerinck) war Ursache, dass ich un-

geachtet des vermeintlichen konstanten Unterschiedes in der Form

der Bursa mich noch nicht entschlieen konnte, beide Aeichen

spezifisch zu trennen. Im folgenden Jahre, als mir eine groe Anzahl

kranker Zwiebelpflanzen aus den hollndischen Provinzen Sd-Holland

und Zeeland zugeschickt wurden, hatte ich die erwnschte Gelegen-

heit, einige hundert Zwiebellchen mit einer nicht geringern Anzahl

Roggenlchen zu vergleichen. Da war es mir nicht mehr mglich,
einen konstanten morphologischen Unterschied zwischen den beiden

Aeichen, weder in der Form der Bursa noch in dem Baue eines an-

dern Organs, noch in der allgemeinen Leibesform aufzufinden.

Spter entdeckte ich, dass ebenso wenig ein konstanter biologischer

Unterschied zwischen dem Roggenlchen und dem Zwiebellchen be-

steht. Ich hatte -aus der Provinz Overysel mit Roggenlchen infizierten

Sandboden bekommen und darin im vergangenen Jahre Roggen ge-

st, um den Verlauf der Stockkrankheit eingehend studieren zu

knnen. Im folgenden Jahre ste ich auf einem Teile des mit Rog-

1) Btschli, Beitrge zur Kenntnis der freilebenden Nematoden", S. 39,

(Taf. II Fig. 8 a g) in Nova acta der k. Leop.-Carol. Academie der Natur-

forscher, Bd. XXXVI.

2) Khn, Das Luzernlchen" in Deutsche landwirtschaftliche Presse, VIII,

1881, S. 32.
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genlchen infizierten Ackers Zwiebelsamen, und viele der Keimpflanzen
schon waren von zahlreichen Aeichen bewohnt; sie zeigten die ge-

whnliehe Deformation, welche man bei der Aelchenkrankheit der

Zwiebeln (^holl. kroefziekte") findet ^).

Im Herbste 1884 empfing ich aus Harlem eine groe Anzahl

ringelkranker Hyazinthenzwiebeln, um den ganzen Verlauf der in

Holland so sehr gefrchteten Ringelkrankheit beobachten zu knnen.

Ich zerhackte einige dieser kranken Hyazinthcnzwiebeln und mischte

diese Stcke mit humusreichem Sande. Mit solchem Gemische fllte

ich drei Blumentpfe: in dem einen ste ich Zwiebeln {Allium cepa),

in dem zweiten Roggen, in dem dritten eine Mischung von diesen

beiden Samen. Ich erhielt folgendes Resultat: die kleinen Keim-

pflanzen der Zwiebeln waren in hohem Grade lchenkrank" und

zeigten diese Krankheit viel deutlicher, als die meisten Exemplare
der Zwiebelkeimpflanzen, welche auf dem mit Rog genlchen infi-

zierten Boden gewachsen waren. Die Roggenpflanzen in dem zweiten

Blumentpfe wurden erst etwas spter angesteckt, zeigten zwar an-

fnglich keine oder nur undeutliche Symptome der Stockkraukheit,

spter aber erkannte man sie auch bei oberflchlicher Beschauung

genauer als von dieser Krankheit heimgesucht; doch zeigten die Roggen-

pflanzen die Krankheit viel weniger deutlich als die Zwiebelpflanzen
in dem ersten Blumentopfe. Dass auch wirklich die Aeichen aus den

ringelkranken Hyazinthen die Zwiebelpflanzen vor den Roggenpflauzen

bevorzugen, zeigte mir der dritte Versuch. In dem Topfe, worin ich

Roggen- und Zwiebelsamen in einen mit Hyazinthenlchen infizierten

Boden ste, erkrankten die Zwiebelkeimpflanzen nach sehr kurzer

Zeit, und viele von diesen Pflnzchen starben bald; in den Roggen-

pflauzen aber fand ich, so lange noch eine gengende Anzahl Zwiebel-

pflanzen in dem Topfe standen, fast gar keine Aeichen; und erst

nachdem die Zwiebelpflnzchen alle gestorben, wurde auch der Roggen
von Aeichen heimgesucht.

Diese und andere Versuche, die ich spter beschreiben werde,

waren Ursache, dass ich ber die Natur der in verschiedenen Pflan-

zen parasitierenden Aeichen weitere Untersuchungen anstellte.

II. Morphologische und systematische Untersuchungen
an Tijlenchus devastatrix Khn und an verschiedenen

nchstverwandten pflanzenparasitischen Arten.

Whrend ich meine diesbezglichen Untersuchungen ausfhrlich

in meiner demnchst in franzsischer Sprache erscheinenden Mono-

graphie zu publizieren beabsichtige, will ich in diesem Aufsatze nur

die Hauptsache mitteilen.

1) Diesen Versuch und die nchstfolgenden habe ich in der Zeitschrift Die

landwirtschaftlichen Versuchsstationen", 1885, S. 108 u s. w. beschrieben.
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1) Dass Ti/lenchus Dipsaci Khn aus den kernfaulen" Karden-

kpfen mit Tylenchus devastatrix Khn aus stockkranken" Koggen,
Hafer- und Bucliweizenpflaazen identisch ist, wurde von Khn selbst

bewiesen. (Man verg-1. diese Abhandlung S. 233.)

2) Im vorigen Abschnitte dieser Abhandlung habe ich meinen

Versuch mitgeteilt (S. 236), woraus sich ergibt, dass Hyazinthe n-

lchen den Roggen stockkrank" machen knnen. Umgekehrt knnen

gesunde Hyazinthenzwiebeln, die man in einen mit Roggenlchen
infizierten Sandboden pflanzt, nach krzerer oder lngerer Zeit

ringelkrank" werden, wie sich aus den von mir in 1884, 85 und 86

gemachten Versuchen ergab. Schon Prillienx sprach aus, dass

vielleicht seine T. Hyacinthl mit T. devastatrix Khn identisch sei;

ich verglich mehr als dreihundert Hyazinthen lchen mit einer unge-
fhr gleich groen Zahl Roggenlchen, und konnte keinen konstanten

Unterschied zwischen den beiden Aeichen auffinden. Zwar ergab
sich aus verschiedenen Messungen, dass die Hyazinthenlchen durch-

schnittlich etwas grer sind als die Roggenlchen: fr meine mnn-
lichen Roggenlchen betrug die durchschnittliche Krperlnge 1,19 mm
(^Maximum 1,47, Minimum 1,01), fr meine weiblichen Roggenlchen
1,26 mm (Maximum 1,44, Minimum 1,03) ;

fr meine mnnlichen Hya-
zinthenlchen 1,43 mm (Maximum 1,70, Minimum 1,18), fr meine

weiblichen Hyazinthenlchen 1,34 mm (Maximum 1,67, Minimum 1,07).

Die etwas grern Dimensionen der Hyazinthenlchen werden viel-

leicht veranlasst von der grern Quantitt Nahrungsmaterial, welches

die Hyazinthenlchen in den Hyazinthenzwiebeln aufgespeichert finden.

Uebrigens zeigen die oben gegebenen Zahlen zur genge, dass in der

Gre gar kein konstanter spezifischer Unterschied zwischen

Roggenlchen und Hyazinthenlchen existiert.

Das Verhltnis zwischen Lnge und Breite des Krpers wird

durchschnittlich resp. fr mnnliche und weibliche Roggenlchen
durch die Zahlen 43 und 42, fr mnnliche und weibliche Hyazinthen-
lchen durch die Zahlen 43 und 40 ausgedrckt, aber er variiert

fr die mnnlichen Roggenlchen zwischen 34 und 51,

weiblichen 33 50,

mnnlichen Hyazinthenlchen 37 50,

weiblichen 31 49.

Das Verhltni's zwischen Krperlnge und Schw\anzlnge variiert

bei mnnlichen Roggenlchen zwischen 11^2 und 17,

weiblichen 12 18,

mnnlichen Hyazinthenlchen 12 17,

weiblichen 11 18.

Aus diesen Zahlen ergibt sich, dass in den Charakteren, die bei

Ti/lenchus und vielen andern Anguilluliden gewhnlich als Species-
merkmale angesehen werden, bei Roggenlchen und Hyazinthenlchen
kein konstanter Unterschied besteht. Auch ein gewissenhaftes Stu-
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dium der inuern Organe zeigte mir, dass gar keine konstanten Unter-

schiede zwischen Tylenchus devastatrix Khn und T. Hi/acinthl Pril-

lieux bestehen.

3) Zwischen Tylenchus All Beyerinck und Tylenchus devasta-

trix Khn schien mir anfnglich ungeachtet der groen Aehnlich-

keit dieser beiden Formen doch ein konstanter Unterschied in der

Krpergre und in den Dimensionen der Bursa beim Mnnchen zu

existieren. T. All schien mir grer, und die Bursa schien mir etwas

kleiner bei dieser Art als bei T. devastatrix, d. h. sie nherte sich bei

der erstgenannten Art dem Schwanzende nicht so sehr wie bei der

letztgenannten.

Was zunchst die Dimensionen bei T. All betrifft, so ma die

Krperlnge bei den mnnlichen Exemplaren durchschnittlich 1,51 mm,
(Maximum 1,57, Minimum 1,43), bei den weiblichen Exemplaren durch-

schnittlich 1,54 mm (Maximum 1,73, Minimum 1,43). Also T. Allii ist

durchschnittlich grer als T. devastratix aus Roggen, und scheint

sogar grer als T. Hyacinthi zu sein; aber ein immer zur Geltung
kommender Unterschied besteht nicht, denn die grten T. devastatrix-

Exemplare aus Koggen sind immerhin grer als die kleinsten T. AlUi-

Exemplare aus Zwiebeln. Namentlich in den an Reservestoffen

reichen Schuppen grerer Zwiebeln erreichen die Aeichen relativ

groe Dimensionen.

Das Verhltnis zwischen Lnge und Breite (siehe S. 237) wird bei

den mnnlichen Exemplaren von T. Allii durchschnittlich durch 45,

bei den weiblichen durch 41 ausgedrckt, aber es variiert

bei den mnnlichen Zwiebellchen zwischen 41 und 50,

weiblichen 37 47.

Man sieht, dass in der relativen Lnge und Breite kein konstan-

ter Unterschied zwischen T. Allii und T. devastatrix aus Roggen
besteht.

Das Verhltnis zwischen Krperlnge und Schwanzlnge variiert

bei den mnnlichen Zwiebellchen zwischen 14 und 16^2
weiblichen 12 17V2-

Wer diese letztern Zahlen mit den oben mitgeteilten fr T. devastratix

aus Roggen und fr T. Hyacititki vergleicht, sieht alsbald, dass auch

in der relativen Schwanzlnge kein spezifischer Unterschied zu er-

sehen ist.

Bei allen diesen Angaben will ich noch die Bemerkung machen,
dass die von mir mitgeteilten Zahlen sich auf eine groe Anzahl von

Messungen sttzen.

Was zuletzt den vermeintlichen Unterschied in der Form der

Bursa betrifft, so bemerke ich folgendes. Ich habe sowohl bei T.

devastatrix als bei T. Hyacinthi und T. Allii die Form der Bursa

studiert, und jedesmal viele Exemplare einer und derselben Art unter-

sucht. Die Bursa ist eine Fortsetzung der Seitenmembrau; sie be-
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ginnt immer vor dem Anus, aber in geringer Entfernung von dieser

Oeffnung; und erstreckt sieb nach hinten ber einen grern oder

einen kleinern Teil des Schwanzes. Sie kann sich erstrecken bis au

das Spitzchen am Ende des Schwanzes, also den ganzen Schwanz

umfassen, aber kann auch nur die Hlfte dieses Krperteiles be-

decken. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es verschiedene eber-

gangszustnde, sowohl bei T. Allii als bei T. Hyacintld und T. de-

vastatrix.

Morphologisch besteht also kein Unterschied zwischen den drei

letztgenannten Aeichen. Dass auch physiologisch kein durchgreifender

Unterschied besteht, erhellt aus den am Schlsse des ersten Abschnittes

mitgeteilten Versuchen. (Man lese daselbst S. 235 u. 236.)

4) Tylenchus Havensteinti K h n
,
in kranken Luzernepflanzen und

in krankem rotem Klee auf Thonboden lebend, soll der Beschreibung
Khn 's zufolge in vielem mit Tylenchus deastatrixlLlwi aus stock-

kranken Roggenpflanzen bereinstimmen. Der allgemeine Krperbau
und das Verbltnis zwischen Krperlnge und Schwanzlnge sind

fast ganz dieselben. Auch die absolute Lnge soll nach Khn bei

T. Havensteinli und T. devastatrix aus Roggen nicht sehr verschieden

sein
;
aber durchschnittlich soll die Lnge von T. devastatrix 1,23 mm,

diejenige von T. Havensteinli 1,43 mm messen. Weil ich aber be-

wiesen habe (siehe S. 238), dass die Zwiebellchen und die Roggen-
lchen ganz gewiss in dieselbe Species gehren, whrend sie doch in

der Lnge untereinander noch mehr verschieden sind als T. Havensteinii

und T. devastatrix untereinander, so kann der geringe durchschnitt-

liche Greuunterschied keine Ursache einer Trennung der beiden

letztgenannten in verschiedene Species sein. Weiter gibt Khn an,

T. Havensteinii sei durchschnittlich weniger breit: das Verhltnis

zwischen Lnge und Breite betrgt, nach Khn 's Angaben, fr Roggen-
lchen 39,2, fr T. Havensteinii 47,5. Ich fand (s. S. 237), dass dies

Verhltnis bei T. devastatrix aus Roggenpflanzen zwischen 33 und 51

variieren kann; die Zahl 47,5 fllt zwischen dieses Maximum und

Minimum. Es ist also kein Grund vorhanden, in dem andern Verhlt-

nis zwischen Lnge und Breite eine Ursache fr Trennung der Arten

T. deoastatrix und T. Havensteinii zu sehen. Dann sagt Khn,
es befinde sich bei der Scheide der weiblicben Stocklchen [T. de-

vastatrix) zu beiden Seiten der Spalte eine mehr oder weniger deut-

liche Aufwulstung; bei den Scheiden derLuzerne-Aelchen habe er niemals

eine solche Aufwulstung wahrnehmen knnen. Ich habe eine beraus

groe Zahl weiblicher Roggen-, Zwiebel- und Hyazinthenlchen unter-

sucht, und fand bei etlichen Aeichen eine derartige Aufwulstung ziem-

lich stark und bei andern nur sehr schwach entwickelt, whrend sie

bei nicht wenigen fehlte. Im ganzen kann ich sagen, dass ich nie-

mals eine Aufwulstung fand bei den Exemplaren, die in dem Uterus

kein einziges vollstndig ausgebildetes Ei besaen, dass hingegen
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eine Aulwulstung niemals fehlte, wenn ein solches sich im Uterus

befand. Eine sehr starke Aufwulstung fand ich bei einem Weibchen,
bei welchem zwei Eier zugleich im Uterus lagen, mit ihren Vorder-

enden neben einander liegend, whrend das eine Ei zum grten Teile

in dem Blindsacke des Uterus sich ausstreckte. Niemals aber zeigte

sich die Aufwulstung vor und hinter der Vulva so gro, als whrend
ein Ei gelegt wurde: weil das letztere relativ ziemlich gro ist, muss

durch den Druck des Eies auf die Wand der Vagina der Krper-
wand in der unmittelbaren Nhe der Vulva aufgcAvulstet werden.

Ich schliee also: die Aufwulstung zu beiden Seiten der weiblichen

Geschlechtsflfnung kann je nach dem Zustande, worin sich das Aei-

chen befindet, grer oder kleiner sein, oder sogar gnzlich fehlen.

Nach allem, was ich oben sagte, glaube ich berechtigt zu sein, Tijlenchus

Havensteinii mit T. devastatrix in eine einzige Species zu vereinigen.

Zwar sagt Khn: whrend das Stocklcheu nur auf leichten Boden-

arten empfindlichem Schaden hervorruft, tritt dasLnzerne-Aelchen auch

auf reichem, bndigem Boden in hohem Grade verderblich auf". Aber

dazu muss ich bemerken: 1) dass ich eine geringe Quantitt mit

Roggenlchen infizierten Sandbodens aus Overysel mit sehr frucht-

barem sandigem Thonboden in dem Versuchsgarten der hiesigen land-

wirtschaftlichen Schule gemischt habe, und dass auf diesem in Wirk-

lichkeit reichen, bndigen Boden" der Roggen jedes Jahr deutlich

stoekkrank wird
; 2) dass in der Niederlndischen Provinz Limburg

die Stockkrankheit zwar fast ausschlielich auf leichtem Sandboden

vorkommt, aber doch daselbst auf Thon- und Lssboden nicht gnz-
lich fehlt; 3) dass der gewhnlich auf leichtem Boden vorkommende

Tylenchus devastatrix, wie meine Untersuchungen (S. 238 dieser Ab-

handlung) zeigen, sich nicht spezifisch trennen lsst von dem auf sehr

schwerem Thonboden in Zeeland und Sd -Holland vorkommenden

Tylenchus Allii.

5) Tylenchus Ashenasiji'^Vii^c'hW hat im allgemeinen einen ganz

hnlichen Bau wie Tylenchus devastatrix aus stockkranken Roggen-

pflanzen. Jedoch hat Btschli's Beschreibung zufolge erstgenannte

Art, die in einem Moose parasitierend gefunden wurde, einen weniger

schlanken Krperbau, denn das Verhltnis zwischen Lnge und Breite

wird bei ihr durch 20 ausgedrckt, whrend dies Verhltnis bei T.

devastatrix aus Roggenpflanzen durchschnittlich 43 und 42 betrgt,

und auch bei Hyazinthen- und Zwiebellchen sich niemals sehr weit

von diesen Zahlen entfernt (43,40; 45,41). Btschli zufolge ma
der Oesophagus bei T. Askenasyi ^/^^ der ganzen Krperlnge, wh-
rend angeblich dieses Organ bei T. devastatrix Ve V? dieser Lnge
betrgt. Die Schwanzlnge ma bei T. Askenasyi V12 V13 <^^ei* Krper-

lnge; bei T. devastatrix soll sie Vie Vn ^ier Krperlnge betragen.

Dann gibt Btschli als charakteristisches Merkmal der T. Askenasyi

an, dass das blinde Ende des Ovariums doppelt umgebogen sei, wh-
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rend dies bei T. devastatrix niemals vorkommen soll. Endlich ist

T. Ashenasyi lnger als das Roggenlclien: die Mnnchen haben eine

Lnge von 1,4 mm, die Weibchen von 1,7 mm.
Ich selbst habe T. Askenasyl niemals untersucht, aber aus einer

Vergleiclmng von Btschli's Abbildungen mit meinen Prparaten

ergibt sich im uern sowohl wie im innern Baue die grtmgliche
Aehnlichkeit zwischen ihr und der T. devastatrix. Ueber die oben

genannten Unterschiede zwischen beiden Arten bemerke ich folgendes.

Obgleich das durchschnittliche Verhltnis zwischen Krperlnge und

Breite bei den Aeichen aus stockkrankem Eoggeu, aus ringelkranken

Hyazinthen und aus kranken Zwiebelpflanzen 40 45 betrgt, kann

diese Zahl bis 33 (Roggenlchen), ja bis 31 (Hyazinthenlchen) sinken.

Bei allen meinen Messungen aber waren die Tylenchus nicht dem
Drucke eines Deckglschens ausgesetzt; unter einem Deckglase wird

das Wrmchen relativ breiter, und das Verhltnis sank mir einmal auf

22^2? eine Zahl, welche der fr T. Askenasyi angegebenen Zahl sich

sehr nhert. Es kann aber keinem Zweifel unterliegen, dass Btschli
das Wrmchen unter dem Deckglase studiert hat, denn sonst htte er

das anatomische Detail nicht beobachten knnen. Hat er nun auch

die Lnge und die Breite unterm Deckglase gemessen, so bleibt zwar

noch ein geringfgiger Unterschied in der relativen Breite bestehen,

allein dieser Unterschied scheint mir nicht wesentlich genug, um T.

Askenasyi artlich von T. devastatrix zu trennen, wenn keine andern

wesentlichen Unterschiede hinzukommen.

Jedenfalls aber muss der von Btschli beschriebene T. Askenasyi
zu den relativ breiten Tylenchus gehren ;

und grade deshalb wundert

es mich nicht, dass bei ihm der Oesophagus nur Vio der Krperlnge
erreichen soll. Btschli hat nicht die wirkliche Lnge der letzt-

genannten Darmabteilung gemessen, aber den Abstand vom Mund-

stachel bis zum eigentlichen Darme (bis zum Ende des zweiten Bulbus) ;

und dieser Abstand ist bei den relativ breiten Exemplaren krzer,
weil der Oesophagus mehr gewunden, bei den relativ langen Exem-

plaren lnger, weil der Oesophagus grade oder fast grade ist. Also

ist bei T. Askenasyi diese Darmabteiluug nur scheinbar krzer als

bei den schlanken Exemplaren von T. devastatrix, wo sie Ve V? ^^i*

ganzen Krperlnge betrgt, whrend meinen Messungen zufolge bei

den relativ breiten T. devastutrix-Exem\)\siTen der Abstand vom Mund-
stachel bis zum eigentlichen Darme, wie bei T. Askenasyi, nur ^/^q

der Krperlnge erreichte.

Meinen Messungen zufolge variiert die relative Schwanzlnge bei

T. devastatrix zwischen Vu'/. ^^^^ ^/is? ^^^ Zwiebellchen sogar zwi-

schen 7u und 7i8 der Krperlnge. Weil sie bei T. Askenasyi ^'^2

bis ^/j3 betrgt, kann auch diese Verhltniszahl nicht, wie man sonst

meinte, einen Grund fr eine spezifische Trennung angeben.
Zuletzt muss ich die eigentmlichen Biegungen des Ovariums

VII. 16
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von T. Ashenasyi bespreeheu. Diese werden gewiss von der relativen

Breite und Krze dieses Tieres verursacht; eine einzige Biegung
fand ieli bei vielen relativ kurzen und breiten Exemplaren der T. de-

vastatrix-^ es darf also nicht wundern, dass bei T. Askenusyi, dessen

relative Breite grer ist als die der breitesten von mir untersuchten

Exemplare von T. devastatrix, eine doppelte Umbiegung vorkommt.

Zwar zhlte T. Askoiasyl zu den robusten Tylenchen, allein

ihre Maximallnge wird von Hyazinthen- undZwiebellchen, meinen Mes-

sungen zufolge (S. 237 u. 238) dann und wann, fast oder ganz erreicht.

Also kann als einziges konstantes Merkmal des T. Askenasi/i nur seine

bedeutende relative Breite gelten, denn die Eigentmlichkeiten des

Oesophagus und des Ovariums sind nur sekundre Eigentmlichkeiten;
die aus der relativen Breite des Tieres resultieren.

Mir dnkt, man darf weder T. Bispsaci Khn, T. Hyacinthi

Prillieux, T. J^/?7 -Beyerin ck und T. Havensfeitiii KiWiu, noch

T. Ashenasyi Btschli als gesonderte, von T. devastatrix Khn
verschiedene Species ansehen. Es scheint mir, T. Askenasyi htte
noch am meisten Anspruch darauf, fr eine eigne Species gehalten
zu werden, und ich darf hier kein definitives Urteil aussprechen, weil

ich selbst diese Moos-Anguillule niemals beobachtet habe
;
ich will aber

noch bemerken, dass in verschiedenen Gegenden Deutschlands Moos-

arten als Ursache der Infektion des Roggens mit Aeichen angesehen

werden, und dass manchmal die Stockkrankheit sich zuerst in den

Gegenden zeigte, wo ausnahmsweise sehr viel Heidestreu, Ginster

und Waldstreu als Ersatzmittel fr mangelndes Stroh als Dnger be-

nutzt wird"^). Zwar hat Khn^) behauptet, die in den Moosarten

aufgefundenen Anguillulen seien von den Roggenlchen generisch ver-

schieden; aber man hat jetzt schon mehrere Anguillulenarten in Moos-

pflanzen aufgefunden, und in einer Homalia trichomanoides
,
mir von

Herrn D. J. Kobus, damals Assistent an der hiesigen Versuchs-

station, berreicht 3), fand ich eine Anzahl Aeichen, die noch nicht

erwachsen waren, also von mir nicht artlich bestimmt werden konnten,
aber doch unzweifelhaft dem Genus Tylenchus Bastian beigezhlt
werden mussten.

6) Unter den andern Tylenchus-Arten, die ich in der zoologischen,

botanischen, landwirtschaftlichen und gartenbaukundigen Literatur er-

whnt fand, gibt es wenigstens noch eine, die nach meinem Dafr-
halten mit T. devastatrix identisch ist, nmlich die Nematoden, welche

1) Khn, Ueber die Wurmkrankheit des Roggens" und lieber die Ueber-

einstimmung der Anguilhen des Roggens mit denen der Weberkarde".

2) Man lese u. a. : Ha ven stein, Die Wurm- oder Stockkrankheit",

Seite 14.

3) Dieses etwas deformierte Exemplar von Homalia tricliomano'idcs wurde

von Herrn K o b u s in der Nhe von Wageningen (Grebsche - Berg) ge-

funden.
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Berkeley^) und Worthiiigton G. Smitli^) als die Ursache einer

Nelkenkraukheit beschrieben liaben. Die Krpergre und die all-

gemeine Leibesform der Parasiten sowohl als die von ihm verursachte

Pflanzenmissbildung berechtigen mich zu dieser Meinung, aber die in

der englischen Zeitschrift erschienenen Abbildungen und Beschrei-

bungen sind niclit genau genug, um die obenerwhnte Nematode art-

lich zu bestimmen.
(Schhiss folgt.)

Ueber eine Funktion des Kapillardruckes in den Lungen-
alveolen.

Von Prof. Dr. v. Basch in AVien ").

Es wird bisher die Ansicht vorgetragen, dass der gestrte Gas-

wechsel bei der UeberfUung der Lunge mit Blut, wie sich derselbe

nach strkern krperlichen Bewegungen, namentlich dann, wenn das

Herz nicht ganz normal funktioniert, entwickelt, auf einer Verlang-

samung des Blutstromes in den Lungen und auf einer Raumbeengung
der Alveolen veranlasst durch das Vorspringen der Kapillaren in

deren Lumen beruhe. Diese Erklrung erscheint mir unvollstndig,
denn man vermisst in derselben den Hinweis auf eine sehr wichtige
Funktion des Druckes der die Alveolen umspinnenden Kapillaren.
Die Kapillaren bilden einen integrierenden Bestandteil der Alveolen-

wand, und die Elastizitt der letztern muss daher nicht allein von

den elastischen und muskulsen Geweben derselben, sondern auch von

dem Drucke abhngen, der in den Kapillaren jeweilig herrscht. Ist

dieser Druck gleich Null, dann werden die Alveolen nur von den

elastischen und Muskelkrften beherrscht; bersteigt aber der Kapillar-
druck diese Grenze, dann muss in dem Mae, als der Druck steigt,

die Spannung der Kapillaren die Elastizitt der Alveolenwand ver-

grern, d. h. deren Dehnbarkeit verringern, die Wandung des Alveolus

wird gewissermaen starrer werden. Hiemit mssen die Widerstnde

wachsen, die sich der Ausdehnung derselben bei der Inspiration ent-

gegensetzen, und auch die Verkleinerung derselben wird nicht in dem
Mae stattfinden knnen, als wenn die Kapillaren blutleer wren.

Zu dieser, soweit ich sehe, physikalisch kaum anfechtbaren Be-

trachtung bin ich durch Versuche gelangt, die in meinem Laboratorium

von den Herren DDr. Gromanu und Schweinburg angestellt
wurden.

1) M. J. Berkeley, Specimens of a disease in Carnations" in the Gar-

dener's Chronicle, Nr. 19, 1881, (II) S. 662.

2) W. G. Smith, Disease of Carnations" in the Gardenei's Chronicle,

Dec. 3, 18R1, (II), S. 721.

3) Aus den Wiener mediz. Blttern", Zeitschr. f. d. gesamte Heilkunde,

(1887, Nr. 15) mitgeteilt vom Herrn Verf.
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