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Zellen hherer Tiere zeigen gengend Beispiele, speziell die Muskel-

zellen nnd Nervenfasern. Ich kann nicht leugnen, dass auch gelegent-

lich kleine Partien homogenen, kontinuierlichen Plasmas auftreten

knnen, oder dass Plasmakrper vorbergehend teilweise oder ganz
kontinuierlich werden.

Wenn wir diese Deutung der Plasmastruktur anerkennen, so

schwindet nach meiner Ansicht die Ntigung, an der frhern Intussus-

ceptionslehre festzuhalten. Die zur Ernhrung dienenden Substanzen

knnen im gelsten Zustand den Plasmakrper im Chylema durch-

wandern, indem sie die plasmatischen Wabenw^nde osmotisch durch-

setzen. Neugebildete Plasmamolekle knnen direkt durch Apposition
den uerst feinen Plasmawnden der Waben aufgelagert werden

und sich, da letztere gewhnhch zhflssiger Natur sind, auf den-

selben verteilen , resp. mit ihrer Substanz vermischen. Eine Schich-

tung kann demnach nicht eintreten, obgleich das Wachstum ein appo-
sitionelles ist. Vermehrt sich die Masse des Plasmas allmhlich

ansehnlicher, so werden neue Waben entstehen, indem Chylematropfen
in den Knotenpunkten der plasmatischen Wabenwnde auftreten. Auf

diese Weise lsst sich die Vermehrung der Waben verstehen, welcher

Faktor natrlich zum Wachstum des Plasmakrpers sowohl nach

Flche wie Dicke sehr wesentlich beitragen wird.

Wenn also unsere gegenwrtigen Erfahrungen ber den Aufbau

des Plasmas die Intussusceptionslehre in der alten Form nicht mehr

notwendig erscheinen lassen drften, so ist doch nicht zu vergessen,

dass der Vorgang des Plasmawachstums, wie wir ihn auf grund dieser

Ergebnisse uns denken drfen, in der Hauptsache lebhaft an die

frhere Lehre erinnert. Der wichtige Unterschied liegt nur darin, dass

wir jetzt in dem sichtbaren Aufbau der Plasmakrper sowohl eine Er-

klrung fr die Durchtrnkung derselben mit Nhr- und andern

Stoffen finden, wie auch fr die Zufgung neuer Teilchen durch die

ganze Masse eines Plasmakrpers, ohne dass die Art dieser Zu- oder

Anfgung der hinzutretenden Teilchen auf andere Weise zu geschehen

brauchte, als sie uns von den Wachstumserscheinungen unorganisier-

ter Krper bekannt ist, nmlich durch einfache Auflagerung auf die

Oberflche der schon bestehenden Substanz.

Untersuchungen ber Tylenchus devastatrix Khn,
von Dr. Ritzema Bos,

Dozent der Zoologie und Tierphysiologie an der landwirtschaftlichen Schule

in Wageningen (Niederlande).

[Dritte Mitteilung. Schluss.J
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Die ersten Berichte ber die Aelchenkrankheit der Zwiebeln

scheinen aus der letzten Hlfte der siebziger Jahre zu datieren.

Etwa im Jahre 1878 las man in den Zeitungen, dass man in Russ-

land Trichinen in den Zwiebeln entdeckt habe; natrlich mss hier

von trichinen-hnlichen Nematoden die Rede gewesen sein, und es liegt

auf der Hand, dass in erster Reihe an ein Aeichen gedacht werden

muss, umsomehr als grade in derselben Zeit Khn zuerst eine

Aelchenkrankheit bei Zwiebeln beobachtete und beschrieb. Ich htte

sehr gern die Untersuchungen des berhmten Gelehrten kennen ge-

lernt; leider sind sie in einer politischen Zeitung publiziert worden,

und jetzt nach 10 Jahren sind die Nummern, worin sich Khn 's

Untersuchungen befinden, fast unzugnglich. Ich bat Herrn Khn,
mir dieselben auf einige Tage leihen zu wollen; allein Prof. Khn
hatte dazu bis jetzt infolge einer fortwhrenden Krankheit keine

Gelegenheit. Ich muss es also dahingestellt bleiben lassen, ob die

von Khn in den kranken Zwiebelpflanzen aufgefundenen Tylenchen,

welche er mit dem Namen Tylenchus j^uit'fttcins n. sp. andeutete,

mit der von Beyerinck beschriebenen Tylenchus Allii n. sp., die

sich meinen Untersuchungen^) zufolge als Tylenchus devastatrix Khw
entpuppte, identisch sei oder nicht. Doch glaube ich, sie ist dieselbe

Species.
Aus Mitteilungen niederlndischer Landwirte scheint mir hervor-

zugehen, dass die Aelchenkrankheit der Zwiebeln schon seit etwa

35 Jahren in den Provinzen Sdholland und Zeeland vorkomme. Man

nannte die kranken Pflanzen : Zwergpflanzen". Beyerinck hat diese

Krankheit, die man daselbst jetzt allgemein kroefziekte" nennt,

in ihrem wahren Wesen erkannt und ziemlich ausfhrlich beschrieben.

Ich selbst habe einige weitere Untersuchungen ber die Erscheinungen

dieser Krankheit gemacht, und dazu ber das Verhalten der Aeichen

aus den kranken Zwiebeln einige Beobachtungen publiziert, dabei die

ersten Abbildungen lchenkranker Zwiebelpflanzen gemacht, welche

ich hierbei gebe.

Ich will die Krankheit nur kurz beschreiben^).

Oben^) wurde von mir hervorgehoben, dass die Tylenchen in die

Roggenpflanzen erst eindringen , wenn letztere schon zwei bis drei

Blttchen besitzen; allein in die jungen Zwiebelpflanzen wandern die

1) Biologisches Ceutralblatt", VIT, . 238.

2) Ritzema Bos, Die Aelchenkrankheit der Zwiebeln", in Landwirt-

schaftliche Versuchsstationen", 1888, S. 35.

3) Vergl. vorige Nummer dieses Blattes.
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kleinen Nematoden schon ein, wenn diese noch Keimpflanzen sind

und nur erst ein einziges Blatt besitzen
^ ja sogar gewhnlich schon

bevor das erste Blatt aus dem Boden hervorkommt. Gewhnlich
verluft dies in der folgenden Weise. Wenn beim Keimen die

Samenschale berstet, so wandern die Aelehen sogleich in das erste

Blatt hinein, im Momente wo dieses sich fertig macht, aus dem
Samen hervorzukommen. Es versteht sich, dass unter solchen Um-
stnden das erste Blatt abnorm sich entwickeln muss: es schwillt

an einigen Stellen kolossal an und beugt sich hin und her. Bei einer

in normaler Weise keimenden Pllan/e nimmt das erste Blatt immer

auf seiner Spitze die leere Samenschale mit; enthlt jedoch der Boden,
worin die Samen keimen, lebendige Aeichen, so kommt es fter vor,

dass das erste Blatt sogleich in der Weise anschwillt, dass es die

Samenschale abstt, so dass also die Keimpflanze an die Oberflche

kommt, ohne an der Spitze des ersten Blattes die Samenschale mit-

zunehmen.

Die kranken Keimpflnzchen
sind oft schon sogleich weniger

grn, mehr gelblich als die gesun-

den; oft tritt dieser Unterschied

erst allmhlich auf, whrend in

andern Fllen, insbesondere wenn
die Keimpflanze nur von einer ge-

ringen Zahl von Aeichen bewohnt

wird, die normale grne Farbe sich

bald zu zeigen anfngt. Im letz-

tern Falle kann die Keimpflanze

weiterwachsen, obgleich sie noch

ein abnormes Aussehen beibehlt;

im erstem Falle stirbt sie bald ab

und verfault sehr schnell. Das Braunvverden beginnt stets an der

Spitze des ersten Blattes.

In der beigegebenen Fig. 4 sind eine gesunde () und drei kranke

Zwiebelpflnzehen (b, c, d) abgebildet, ganz wie sie sich am 25. Mai

zeigten. Von den schlanken, gesunden Exemplaren unterscheiden sich die

lchenkranken Keimpflanzen durch ihr gedrungenes Aussehen. Statt

dass sie schnell in die Lnge wachsen, verwenden sie alle ihre Nah-

rung fr ein ganz abnormes Dickenwachstum, wodurch die Bltter

stark und sehr unregelmig angeschwollen sind. Die Blattscheiden

bleiben sehr kurz, verdicken sich aber stark
;
an mehrern Stellen findet

man auf ihnen warzenfrmige Verdickungen. Oft geschieht es, dass

die jungen Bltter infolge des unregelmigen Wachstums der altern

Blattscheiden nicht hervorkommen knnen; ihre Spitzen werden von

diesen altern Blattscheiden festgehalten ;
und an Stelle eines konischen

Blttchens sieht man ein unregelmiges Pfrpfchen hervorkommen.
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Fig-. 5 A g-ibt eine

Abbildung- einer einen

Monat alten gesunden

Zwiebelpflanze; wh-
rend Fig. 5 B eine Vor-

stellung gibt von einer

lchenkranken Pflanze,

die zwar vorlufig dem
Tode entwachsen ist,

jedoch groe Missbil-

dung zeigt. Durch Ver-

gleichung der beiden

oben genannten Figuren
sieht man aufs deut-

lichste, dass die kranke

Pflanze die von ihr auf-

genommene Nahrung

grtenteils fr ein ab-

normes Dickeuwachs-

tum verbraucht. Die

Bltter sind kolossal an-

geschwollen, und meh-

rere Schuppen der sich

bildenden Zwiebel sind

enorm dick. Fig. 6

gibt einen Durchschnitt

ber ab {F\g.b )
der

gesunden, Fig. 6B ber

ab (Fig. 5 B) der kran-

ken Pflanze. Beide Fi-

guren sind dreimal ver-

grert, whrend Figur
bA u.b B in natrlicher

Gre abgebildet sind.

Man sielit, namentlich in

Fig. QAn.GB, dass bei

der gesunden Pflanze

jede Zwiebelschuppe
etwa dieselbe Dicke

hat, whrend bei der

kranken Pflanze die

Dickenzunahme nicht

in allen Schuppen und

in derselben Schuppe
nicht an allen Stellen

die gleiche ist; imallge-

Fiff. 5 A.

-.h
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Fiff- 5 S meinen haben in den

Fig. bB u. Q B die innern

Schuppen sich mehr als

die uern verdickt. Das
natrliche Resultat die-

ser letzterwhnten That-

sache ist dieses: dass

die uern Schuppen

platzen, um den innern

die Gelegenheit zu geben,
stark anzuwachsen.Wh-
rend bei der gesunden
Pflanze jede mehr nach

auen gelegene Schuppe
die folgende ganz und

gar umgibt, erstreckt

sich in Fig. 6 B die

uere Schuppe nur von

p bis q, die zweite nur

von r bis s aus, wh-
rend erst die dritte, die

dickste aller Schuppen,
einen ununterbrochenen

Kreis bildet, obgleich
vielleicht bald nachher

die vierte Schuppe an

der einen Seite, wo sie

am dicksten, die dritte

Schuppe bei t wird

platzen lassen.

Es versteht sich, dass

bei den kranken Zwiebel-

pflanzen, sowie bei den

stockkranken Roggen-
und Haferpflanzen die

Ursache des abnormen

Habitus der Gewchse in der Thatsache liegt, dass das Lngen-
wachstum der Gefbndel durch den von den Aelclien ausgeschie-
denen Stoff vermindert, sogar stark vermindert wird, whrend das

Blattparenchym im Umfang stark zunimmt.

Junge Keimpflanzen, in denen sogleich eine groe Anzahl Aeichen

sich ansiedeln, sterben sehr bald ab
;
war die Zahl der eingedrungenen

Aeichen anfangs weniger gro, oder wandern die letztern erst spter
in die Zwiebelpflanzen ein, so kann es vorkommen, dass diese lnger
am Leben bleiben, ja sogar noch am Leben sind; wenn die gesunden
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Zwiebeln schon so weit sind um gcerntet zu werden. Inzwischen haben

die wenig- zahlreichen Aeichen, welche in die noch jungen Pflnzchen

hineinwanderten, sich allmhlich vermehrt; es versteht sich also, dass

spter die Zwiebeln
^ obgleich sie ziemlich gro werden, doch mehr

oder weniger abnorm bleiben, und dass sie dadurch ohne Handels-

wert sind. Eine solche Zwiebel zeigt gewhnlich mehrere Risse, weil

oft die innern Schuppen sich mehr verdickt haben als die uern.

Dazu kommt noch, dass die lchenkranken Zwiebeln, sie mog-en

brigens ganz gut ausgewachsen sein, doch im Winter zu faulen an-

fangen.

Meinen Erfahrungen dieses Jahres zufolge kann es vorkommen,
dass die Aeichen in den blhenden Zwiebelpflanzen bis in die Blumen

und spter bis in die Samen hineinspazieren knnen. Von den von

mir untersuchten, auf infiziertem Boden gewonnenen Zwiebelsamen

waren etwa 8^/0 von Aeichen bewohnt; in reinen Boden ausgest,

entkeimten die Samen, und es fanden sich 3
''/o

der Keimpflanzen von

der Krankheit angegrifteu. Ich konnte die von Aeichen bewohnten

Samen von den normalen in keiner Weise unterscheiden. Ueber

Mittel zur Bekmpfung der Aelchenkraukheit der Zwiebeln berichte

ich anderswo.

Die Ringelkrankheit der Hyazinthen.
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ders., Ueber Aelchenkrankheiten verschiedener Kulturgewchse, ver-

ursacht von Tylenchus devastatrix Khn", in Landwirtschaftliche

Versuchsstationen", 1885.

Die Ring-elkraiikheit der Hyaziiitlieu (bei der verwandten GaUonia

candicans nnd bei Scilla kommt sie auch vor) ist zwar in den letzten

Jahren in den vor ihrer Blumenzwiebelkultur bekannten Gegenden
HUands gegen andere Krankheiten etwas in den Hintergrund ge-

treten, veranlasst jedoch noch jetzt alljhrlich groen Schaden, und

war schon in der Mitte des 10. Jahrhunderts den Harlemschen

Blumenzchtern ganz allgemein bekannt. Man nennt sie in Holland

nicht nur ringziek", sondern auch oudziek" oder gewoon ziek"

(d. h. alte Krankheit oder gewhnliche Krankheit).

Der Name ,.Ringelkrankheit" ist sehr zutreffend, weil man auf

dem Querschnitte an den kranken Zwiebeln dunkle Ringe bemerkt,

indem einige Schuppen ihren Inhalt in eine dunkelbraune Masse um-

gendert haben. Doch ist dieses Braunwerden nicht das einzige, und

auch nicht das erstauftretende Symptom der Krankheit. Die Schuppen
werden

,
sobald sie von einer ziemlich groen Zahl von Aeichen be-

wohnt werden, dicker als die andern; die Ursache dieser Missbildung

liegt teilweise in der Thatsache, dass die Zellen, woraus die Schuppen

bestehen, eine mehr als normale Gre bekommen, teilweise aber in

der ansehnlichen Vermehrung ihrer Zahl, durch Zellteilung. In einigen

Fllen sind die Resultate des starken Wachsturas einiger Schuppen
schon an der Auenseite der Zwiebeln deutlich siebtbar. Denn wenn

einige der uern Zwiebelschuppen nicht, einige der innern Schuppen
wohl von Aeichen bewohnt werden, so kann die Grenzunahme der
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letztgenannten Schuppen in solchem Grade stattfinden, dass die uern

Schlippen platzen. Solche geplatzte Exemplare kommen unter den

ringelkranken Hyazinthenschuppen sehr viel vor.

Spter sterben die ber-

mig gestreckten Zellen ab

und werden braun gefrbt.
Doch sieht man erst noch

andere wichtige Vernde-

rungen auftreten.

Die ursprnglich ganz un-

durchscheinend weien Zwie-

bel(-chuppen werden, sobald

sie anzuschwellen anfangen,

mehr durchscheinend und zu-

letzt sogar glashell. Bei

nherer Untersuchung sieht

man, dass das Durchschei-

nendwerden der Schuppen
durch das Verschwinden der

Amylumkrner in den sie zu-

sammensetzenden Zellen ver-

ursacht wird. Die Amylum-
krner lsen sich schichten-

weise auf. Teilweise wird

gewiss die Strke als Nah-

rung fr die Tylenchen ge-

braucht, vielleicht nachdem

sie erst schichtenweise in

Glykose umgendert ist. Teil-

weise kann es vielleicht, nach Vernderung in Glykose, einem

andern Zwecke dienen: es kann angewandt werden fr den Aufbau

der Cellulosewnde der vergrerten und neugebildeten Zellen in den

von Tylenchen bewohnten Schuppen.

Zugleich jedoch mit dem Verschwinden des Amylums finden in

den Zellen der kranken Schuppen noch andere Umbildungen statt,

die man mit dem Worte Gummifikation" andeuten kann.

Schnitte durch Schuppen ringelkranker Hyazinthenzwiebeln lehrten

mir folgendes. Zunchst verschwindet allmhlich das Amylum; und

dies geschieht oft, ohne dass anstatt dieses Stoffes etwas Anderes in

den Zellen sichtbar wird. In diesem Falle ist wahrscheinlich das

Amylum in Glykose bergegangen und nachher verbraucht, es sei

denn als Nahrung von den Tylenchen, es sei denn zur Bildung der

Cellulosewnde der vergrerten oder neu gebildeten Zellen (vergl.

oben).

In vielen Zellen jedoch sieht man nicht nur die Amylumkrner

^ij
^:i/ ri.U&i
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kleiner werden und verschwinden, sondern man sieht zugleich einen

heJlg-elben Stoff entstehen, der bei nherer Untersuchung als Gummi
sich erweist, sich iu Wasser sehr leicht auflst und also wahrschein-

lich Ar ah in ist.

Whrend die meisten Strkekrner in der gewhnlichen Weise
kleiner werden^ einzelne mal auch mehrere der klein gewordenen
Krner sich zu einer traubeuhnlichen Masse anhufen, sieht man
andere Amyhimkrner ihre Struktur verlieren und allmhlich in eine

kugelfrmige Manse sich umndern, die oft eine gelbliche Farbe hat,

und die mir ebenfalls Gummi zu sein scheint. Dann und wann spalten
sich die gummifizierenden Strkekrner in zwei oder mehrere Stcke.

Allein die grte Gunmiimasse deponiert sich an die Zellwand,
welche teilweise selbst in Gummi sich umzubilden scheint, und zwar
hlt diese Ablagerung von Gummi immer gleichen Schritt mit dem
Verschwinden der Strke in den Zellen.

Die Gummifikation kann noch weiter schreiten, und zuletzt ver-

schwindet das Protoplasma, welches als eine homogene, anfnglich

gelbliche, spter brunliche Masse in dem Gummi sich aufzulsen scheint,

wobei jedoch die krnige Struktur noch lange Zeit beibehalten bleibt.

Oft huft in den interzellularen Rumen das Gummi sich an;

letzteres aber scheint immer mit der Gummimasse, worin sich die

Wand umgendert hat, im Zusammenhange zu stehen. Prillieux

spricht ausschlielich von einer Gummibildung in den interzellularen

Rumen
;
allein es scheint mir, dass immer weit mehr Gummi in den

Zellen als in den interzellularen Rumen sich befindet.

Wenn zuletzt die Zellen ganz und gar in Gummi umgendert sind,

zerflieen sie und das Gewebe wird gnzlich desorganisiert.

In meiner im Laufe dieses Jahres in franzsischer Sprache
erscheinenden Monographie der TylencJins devastatrix und der von ihr

verursachten Pflaiizenkrankheiten Averde ich die Gummifikation aus-

fhrlicher behandeln, meine Untersuchungen ber diesen Gegenstand
durch Abbildungen beleuchten und sie in Zusammenhang mit den von

andern Autoren ber Gummifikation gemachten Beobachtungen be-

sprechen.

Die Ursache der Gummifikation muss in diesem Falle wahrschein-

lich in der Wirkung irgend eines von den Tylenchen ausgeschie-

denen Fermentes gesucht werden. Es ist bekannt, dass es andere, und

zwar pflanzliche, Parasiten gibt, die Gummifikation verursachen, z. B.

Beyer in ck 's ^) Untersuchungen zufolge der Pilz Corijueum Beye-

rinckii Ou de maus in den Geweben der Amygdaleen und der Pilz

Fleospora gumndpara Oudemans in denen der Akazien. Damit soll

natrlich nicht gesagt sein, dass immer die Gummifikation von dem

1) Beyerinck, Onderzoekingen over de besmettelykheid der gouiziekte

by planten" ; uitgegeven door de Kouinklyke Acjidemie van Wetenschappen te

Amsterdam 1883.
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Vorhandensein eines parasitischen Org-anismiis herrhren soll. Auch

bleibe es dahingestellt, ob die Gummifikation direkt oder indirekt

von den Tylenchen verursacht wird.

Die braune Farbe der von Tylenchen bewohnten Hyazinthen-

schuppen wird wohl zweifellos teilweise durch das Absterben der

Zellen verursacht, allein teilweise rhrt sie ganz gewiss von der

Gummifikation her.

Die Krankheit kann sich bei einer Hyazinthenzwiebel in sehr

verschiedenem Grade zeigen. Wenn sie nur wenig krank ist, so sieht

man auf einem durch die Mitte der Zwiebel gefhrten Querschnitte

gar keine verdickten, braunen Ringe; aber auf einem solchen Quer-

schnitte am Gipfel der Zwiebel, also in der Nhe der Stelle, wo die

Bltter festgesessen haben, kann man einen oder mehrere Ringe be-

obachten. Immer fngt die Krankheit am Gipfel der ZAviebel an.

niemals in der Scheibe. Die Aeichen wandern bei unsern Hyazinthen

immer am Gipfel der Zwiebel hinein; dies geschieht immer mit den

Zwiebelgewchsen, bei welchen die uern Schuppen trocken sind;

bei denjenigen Zwiebelgewchsen aber, deren uere Schuppen

fleischig, dringen sie aus dem Boden direkt in letztere ein {Scilhi

camjpanulata).

In der beigegebenen Fig. 7 habe ich unten den Lngsschnitt einer

Hyazinthenzwiebel abgebildet; mehrere Schuppen sind daselbst nur

in ihren obersten Teilen erkrankt; in andern Schuppen erstreckt sich

die Krankheit bis an die Scheibe. Ist die letztere einmal krank ge-

worden, so wird sie bald gnzlich braun, und das Innere der grten-
teils verfaulten Scheibe wimmelt von Aeichen. Es kann vorkommen,
dass die letztern aus der Scheibe in andere Schuppen derselben

Zwiebel hineinwandern, und diese krank machen. Nur in dem Falle,

wo die Scheibe krank ist, kann es Schuppen geben, die in ihrem

untern Teile krank, in dem obern Teile ganz normal sind; sonst fngt
immer die Krankheit der Schuppen in ihrem obern Teile au. Niemals

infiziert die eine Schuppe die andere direkt.

Hat man ringelkranke Zwiebeln angepflanzt, welche die oben

beschriebeneu Krankheitssymptome zeigen, so bemerkt man im fol-

genden Frhjahre auch an den oberirdischen Teilen Abnormitten,
welche die Folge sind von dem Vorhandensein der Aeichen. Gewhn-
lich sind es nur die Bltter, welche Aeichen enthalten; in einigen

Fllen trifft mau die Parasiten auch in dem Stengel an.

Im Frhjahre kann mau die Krankheit zunchst an den charak-

teristischen gelben Flecken (Fig. 8) erkennen, welche sich auf den

Blttern zeigen: das sind Stellen, wo das Chlorophyll in dem Blatte

vermindert oder daraus verschwunden ist. Im Anfange sind diese

Flecken lnglich, nicht genau begrenzt, gelblich grn gefrbt. Bei einigen

kranken Pflanzen bleiben sie immer von dieser Farbe, und man kann

sie nur mit groer j\Ihe sehen. Die gewissenhaften Harlemschen Blumen-
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Fig. 8. zwiebelzcbter. welche im Frlijahre fast immer
Arbeiter auf ihren Aeckerii suchen lassen nach

Exemplaren, welche entweder nn der Eingel-
krankheit oder an einer andern Krankheit leiden,

sagen, es sei in solchem Falle hchst lstig,
diese so wenig deutlichen Flecken aufzufinden.

Bei hellem Sonnenscheine ist dies sogar unm()g-

lich, und die Arbeiter mssen also abends oder

bei trbem, bewlktem Himmel die Aecker in-

spizieren, um diejenige Pflanzen aufzufinden,
welche in ihren Blttern zwar die Krankheit

zeigen, aber doch nicht bei hellem Tage als

kranke Exemplare erkannt werden.

Gewhnlich werden die gelblichen Flecken

spter deutlicher, indem das Blattgrn an jenen
Stellen gnzlich ans den Blttern verschwindet;
oft stirbt die Mitte eines solchen Fleckes ab und

wird braun.

In den meisten Fllen beobachtet man an den

Blttern der ringelkranken Hyazinthen keine

andern Symptome als das Auftreten der gelben
Flecken. Die weitern Missbildungen, von welchen

ich jetzt reden werde, zeigen sich gewhnlich
erst spter, und werden in Holland nur selten

beobachtet, weil die Zchter die gelbtieckigen

Pflanzen sobald wie mglich fortsuchen lassen,

damit sie keine andern Pflanzen infizieren. Und
so bleiben gewhnlich diese weitern Missbil-

dungen aus.

Allein lsst man die kranken Hyazinthen-

pflanzen einige Zeit auf dem Acker stehen, so

krmmen und biegen sich ihre Bltter: ihre

Rnder werden auch wohl einmal wellenfrmig

gebogen, und es knnen Risse und Spalten in

den Blttern sich zeigen. Also kommen bei den

ringelkranken Hyazintheupflanzen doch schlielich an den oberirdischen

Teilen dieselben Missbildungen vor wie an den stockkranken Roggen-

pflanzen. Anfangs findet man in den Blttern der ringelkranken

Hyazinthen])flanzen die Aeichen hauptschlich nur an relativ wenigen
Stellen angehuft: das sind die gelben Flecke der Bltter; spter
verbreiten sie sich mehr ber alle Teile der Bltter; dann zeigen

sich die Biegungen, Risse u. s. w., welche die Folge sind lokaler

Zellvcrgrerungen und Zellvermehrungen in dem Blattparenchyme.
Man bemerkt die Ringelkrankheit gewhnlich zunchst an den

mtlm

Cd na/. (fi

Blttern: oft ist die Zwiebel einer Pflanze noch nicht krank.
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whrend die Bltter schon die gelben Flecken besitzen. Die Unter-

suchung zeigt dann, dass die Aeichen in die Pflanze an der Spitze

der Zwiebel eingewandert sind, und dass sie dann sogleich aufwrts
in die Bltter sich verbreitet haben.

Spter, wenn die Bltter zu welken anfangen, wandern die Aeichen

aus den Blttern in die Zwiebelschuppen. Allein jedes Jahr wandern
im Frhjahre wieder eine groe Anzahl Aeichen in die Bltter hinein,

um spter in die Zwiebel zurckzukehren.

So lange die Zwiebel besteht, finden diese Wanderungen statt;

und die Tylenchen haben gar keine Ursache, die Hyazinthenpflanzen
zu verlassen und in den Boden hineinzuwandern. Diejenigen Aeichen

aber, welche in Roggeupflanzen oder in andern ein- oder zweijhrigen
Gewchsen wohnen, sind dazu gezwungen, sobald die Pflanze, welche

sie bis zu der Zeit bewohnten, gestorben. Bei der Aelchenkrankheit

des Roggens, des Hafers u. s. w., sowie bei derjenigen der Zwiebeln

{Allium cepa) kann von einem infizierten Boden die Rede sein;

bei der Ringelkrankheit der Hyazinthen, GaUonia \md Scilla bleibt

der Boden fast immer lchenfrei. Auf Aeckern, worauf im vergangenen
Jahre ringelkranke Hyazinthen wuchsen, darf man, ohne sich vor In-

fizierung zu frchten, im folgenden Jahre wieder Hyazinthen kultivieren.

Nur in einem einzigen Falle kann man sagen, dass die Aeichen sich in den

Boden weiter verbreiten. Dies geschieht, wenn eine Hyazinthenzwiebel
in so starkem Grade von den Aelchon angegriffen ist, dass sie gnz-
lich zerstrt wird und stirbt. Diese Zwiebel geht in Fulnis ber,

und die kleinen Wrmchen verlieren ihre Wohnung und verbreiten

sich im Boden. Allein sie wandern sobald wie mglich in die in der

Umgebung wachsenden Hyazinthenpflanzen ein
,
und zwar immer am

Gipfel der Zwiebel.

Gewhnlich verbreitet sich die Ringelkrankheit jedoch aus der

alten Zwiebel in die jungen, welche erstere, sei es auf natrlichem,
sei es auf knstlichem Wege, hervorbringt.

Ueber die Methoden der Bekmpfung der Ringelkrankheit will

ich hier nicht schreiben. Es sei zum Schlsse hier die Bemerkung
gemacht, dass Prillieux der erste war, der die Tylenchen als Ur-

sache der hier behandelten Krankheit erwhnte, und dass Sorauer
trotz der Prillieux'schen Untersuchungen an dem Pilze Pe?i/'cilliuni

glaucuni als Ursache der Ringelkrankheit festhlt, was auch nach

meinen Untersuchungen entschieden falsch ist. In der Literatur (S. 218)

habe ich die Schriften aufgefhrt, worin die Streitfragen ber die

Ursache der Ringelkrankheit behandelt werden; allein hier i.'^t nicht

der Ort, darber mehr zu schreiben.

Die Stockkraiiklieit des Klees und der Lnzenie.

Wie schon frher von mir hervorgehoben wurde, kannte schon

Schwerz (1825) den ,,St()ck" beim Klee in li!ieinj)reuen. Khn
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stellte fest, dass die Ursache dieser Krankheit sowie diejenige der

Stockkrankheit des Roggens, des Hafers und des Buchweizens, in der

Ti/lenchus devastatrix zu suchen sei. Spter (1880) sandte Haven-
stein dem Professor Khn kranke Luzernepflanzen und roten Klee;

letzterer fand in diesen Pflanzen eine groe Anzahl von Aeichen, die

er als eine aparte neue Species (unter dem Namen T//iencJnis Haven-

steinii) beschreiben zu mssen meinte, die aber von der Ti/lenchus

devastatrix Khn wohl nicht als spezifisch verschieden betrachtet

werden darf ').

Ueber die an dieser TylencJms erkrankten Pflanzen meldet Khn
folgendes :

Die bersandten Luzern- und Rotkleepflauzen zeigten zahlreiche

verkmmerte Triebe. Zuweilen hatte sich die Knospe nur zu einem

rundlichen oder eifrmigen, weilichen, gallenartigen Gebilde ent-

wickelt; meist jedoch war es zur Ausbildung von Trieben gekommen,
diese aber waren verkrzt, oft verkrmpft und meist ungleich ver-

dickt. Kleinere Triebe waren ebenfalls durchaus weilicher Farbe,

bei andern war dies nur am untern Teile der Fall, whrend der obere

Teil mehr oder weniger grne Frbung hervortreten lie. Die an

solchen Trieben vorhandenen Blttcheu waren meist verkmmert und

oft nur schuppenfrmig entwickelt, die Verdickung der abnormen Triebe

kann bei der Luzerne das Vierfache des normalen Durchmessers er-

reichen".

In Gro-Britannien war seit vielen Jahren die sogenannte Clover-

sickness" eine daselbst sehr viel vorkommende Krankheit. Aus vielen

Zusendungen, die Miss Ormerod so freundlich war, mir zu machen,

ergab sich das Resultat, dass unter Cloversickness" nicht immer

dasselbe verstanden werde, dass aber unter diesem Namen sehr oft

die Stockkrankheit des Klees vorkam.

Die Fule der Kaidenkpfe.
Die Krankheit der Blteukpfe der Weberkarde {Dipsacus fuUomini)

wurde von mir selbst niemals beobachtet. Ich kann also hier nur

dasjenige mitteilen, was von Julius Khn von ihr erzhlt wird.

Er sagt, dass diese Krankheit als Kernfule bezeichnet wird, obgleich

meist eine eigentliche Fule dabei nicht eintritt, sondern nur ein all-

mhliches Missfarbigwerden und Vertrocknen der Bltenkpfe statt-

fludet. Die Bltchen welken und sterben frhzeitig ab, das Zell-

gewebe im Lmern der Bltenkpfe ist gebrunt; durch das Zusammen-

trocknen desselben werden die Kpfe endlich hohl. Die Brunung
des Zellgewebes beginnt am Bltenboden und schreitet nach innen

vor, bis das ganze Mark davon ergriffen ist. Die Gefbndel, welche

den Bltenboden netzfrmig durchziehen, bleiben lnger lebensthtig
und sind noch frisch und unverndert, wenn das Markgewebe schon

1) Biolog. Ceutralblatt, VIT, S. 239.
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Fig. 9.

gebrunt ist, Dudurcli ist es ermglicht, dass noch einige Zeit nach

dem Erkranken der Kpfe den Fruchtknoten der an ihren brigen

Teilen schon welkenden Bltchen noch Nahrung zu einer abnormen

verkmmerten Ausbildung zuge-

fhrt wird. Die aus ihnen ent-

stehenden Krner sind mehr als

um die Hlfte kleiner und mehr

abgerundet als die gesunden
Samen. Die Haarkrone

,
welche

bei den letztern gestielt ist, sitzt

den erstem unmittelbar auf, und

ist fast doppelt so gro wie ge-

whnlieh.

Whrend die Stengellchen
mit alleiniger Ausnahme der Zwie-

belsamen, worein die parasitischen

Nematoden gelegentlich eindringen

(vergl. S. 212) immer in dem

Stengel oder in den Blttern sich

aufhalten, wandern diese Parasiten

bei der Weberkarde in die Blumen

und in die Frchte hinein. K h n

zufolge befindet sich im Innern

des kranken Samens noch ein

Teil des Kernes; der brige Teil

des Inhalts wird von den in wei-
lichen Hufchen vereinigten Aei-

chen angefllt. Auch befinden

sich die letztern im Gewebe der

abnorm verdickten Samenhaut,
namentlich an der Basis derselben.

Auch im Pappus, im Blumenboden
und im Marke der verdickten

Axe des Bltenstandes findet man
die Aeichen. Doch verursachen

sie nach Khn an den beiden

letztgenannten Stellen keine Ab-

normitt, sondern nur ein allmh-
liches Absterben und Braunwerden
des Gewebes. Ueber eventuelle

Missbildungen des Stengels, der

doch von den Aeichen bewohnt sein

muss, bevor letztere in den Blten-
stand gelangen, berichtete Prof.

Khn nichts.

Vlll. 12
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Die Stockkrankheit des Buchweizens.

Ueber diese Krankheit will ich zunchst die Worte Haveusteiu's
zitieren : Ebenso, ja oft noch deutlicher als beim Roggen, lsst sich

das Uebel am Buchweizen wahrnehmen. Hier tragen die kranken

Pflanzen nicht weit ber der Erdoberflche, wo die erste Verstelung

beginnt, eine im Verhltnis zum normalen Stengelumfang unfrmlich

dicke, knotenartige Anschwellung, in deren Bereich der Stengel sehr

mrbe, zerbrechlich und im Innern von mulmiger, staubiger Beschaffen-

heit ist. Von dieser Anschwellung aus verlaufen einzelne, jedoch
sehr kurze Aeste nach oben, die je nach dem Intensittsgrade der

Krankheit Blten und auch noch wohl Frchte tragen knnen. Andere

Pflanzen weisen die wunderlichsten, immer mit Anschwellung verbun-

denen Krmmungen und Verrenkungen des Stengels auf; alle kranken

Pflanzen sind aber sehr viel kleiner als die gesunden. Viele gehen

lngst vor der Blte ein, andere whrend derselben, und ein Teil

produziert auch wohl kmmerliche Frchte. Das Vorhandensein der

Krankheit ist hier also viel leichter und sicherer zu konstatieren als

beim Hafer, auch schon desshalb, weil hier unter Umstnden ganz
kahle Stellen entstehen knnen".

Ich gebe hierbei S. 177 die naturgetreue Abbildung einer von

mir knstlich infizierten Buchweizenpflanze. Die geringe Lnge und

die relativ groe Dicke der Glieder sind hchst charakteristisch. Die

Stengelglieder sind in der Figur ihrer Reihe nach, mit den Zahlen

1. 2. 3. 4 angedeutet. Doch sehen andere stockkranke Buchweizen-

pflanzen ganz anders aus (vergl. das oben abgedruckte Zitat Haven-

stein's).

A. Gruber, Weitere Beobachtungen an vielkernigen In-

fusorien.

Ber. Naturf. - Gesellsch. Freiburg i. B. III. 1. Heft. S. 5869 m. Tat'. VI, Vir.

Nach einer Aufzhlung und Besprechung derjenigen von ihm und

Maupas untersuchten marinen Infusorien, die sich bestimmt als viel-

kernig erwiesen haben, gibt der Verf. eine sehr interessante Schil-

derung des Teilungsaktes von Holosticha scutellimi, eines mehrkerni-

gen hypotrichen Infusors aus dem Busen von Genua.

Ein normales Exemplar zeigt eine grofse Anzahl kugliger Kerne,

die sich nach Pikrokarmin- Frbung gut vom Protoplasma abheben.

Schickt sich das Tier zu der Teilung an, so verschmelzen die smt-
lichen kleinen Kerne zu einem grofsen in der Krpermitte gelegenen

Kern. Neben dem grofsen Kern macht sich auf diesem Stadium ein

kleiner Nebenkern bemerkbar, was um so auffallender ist, als vorher

von Nebenkernen berhaupt nichts wahrzunehmen war. Nichtsdesto-

weniger sieht Verf. sich zu der Annahme gefhrt, dafs dieser Neben-

kern aus der Verschmelzung einer grofsen Zahl unendlich kleiner
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