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Beitrage z\ir Kenntnia dea Ascomyceten

Magnus ia nit id a Sacc.

I. Befruchturig und Enwickelungsgeschichte des Peritheciums,

Sebenfruchtform des Pilzes,

Von SOPHIE SATINA (Moskau)

In Verbindung mit der F$ststellung eine3 sexuellen Prozes363 bei den Ascamy-
ceten entstand eino ganze Reihe neuer Fragen. Wajarend vieler Jahre stand das Pro-,
blem der Doppelbefruchtung *ei der Bildung dar Schlauche an einer.der ersten Stol-
len. Bokanntlich gelang as C1AUSSJSN endlich (1912), diese verwickelto Frag© in
seiner Untorcudrmng liber Pyronerm zu losen. Die meisten Arbaiten der letzten Jah-
re, welche die Entwickelung der Ascoafcrcaten bahandeln, bestatigen die Ergebnisse
von CLAUSSEIT durchaus* Aber immar miissen diejeriigen Falle am meisten iLberseugen,
wo die Sexualzellen einkeraig sind und wo das Schicksal jedes Saxoalkeraas bis zu-

ietzt genau verfolgt warden kann. Uogreueia nitida Sacc* gebdrt gerada bu I

gen Pilzen, bei denen die Gechlechtszellen einkernig sind. Diese Einkernigkeit,
die Fahigjceii der Frachtkorpar sich stark zu modif izieren, ifcncl einige andere Ei-

gentumlichkeiten erwaokwi ain besonderes Interecjje iur diesen ziemlich seltenen
Scblaucnpilz.

Ion habe Mvgmisia auf Pferdemist in der Uaigegend von Moskau in "Serbst 1920
gefunden. Nach&eiw die Reinkultur diesee Pilzes gewonnen wordan war, begaiin ich die

ersten Beoba'chtungen mit ernar Nachiint'ersuehung seiner Entwickelungsgeschichte".
Aber fortwahrend hat sich dor Umfang der Arbeit w/eitert, und ea gelang mir zu

gleioher Zeit, noch oine and&re Frage zu ber&hrenj nanlich die Tiber die Variabi-
lity und Erblichkeitsverhaltnisse dioser 3tar*: verandoriichen Form.

Die dunklen, beinabe schwarzen, glanzenden, mundungsloaan Peri thecian> von Mag-
nusia liegen oberflachlich auf . dam Nahrbodon, Sie sind mit langen, mahrzelligen,

schneckenformig am Ende eingerollten Anhangseln versehen, die in ainer Zahl von

5-7 Stuck in Biischaln von den Polen oder Winksln der Fruchtksrper ausgehan. Die

Form und GrSssa dar letsteren variiert sehr. Verl&ngert ellipaoidlscha oder stumpf
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dreieckige Perithecien sind vorherrschend; aber ausser diesen Grundtypen be«ee-
net man noch emer Menge Abweichungen. Die Abbildungen der Tafel I. auf Seite
274 geben besser als jede Beschreibung eine Vorstellung von der grossen Verschie-
denheit im Bau der Fruchtkorper von Magnusia* Ausser zahlreichen tJberfan^en von
regelmassig ellipse idischen zu drei- bis vier- bis vielecki-en Pormen ?Pifr P 9
21, 23 27, 15) sehen wir hier kugelformige (Pig. 10), herzformige (Fig. 7) und

'

ganz unbestunmte Formen nit Ausschnitten oder Vorsprtingen (Fig. 18 32) una derrl
mehr. Die Grosse der Perithecien variiort gleichfalls stark (Vergl. Fig. 2 mit 6

*

16, 22 oder 23 mit 6). - Ebenso viele llodifikationen sehen wir bei den Anhang-
'

seln, sowohl hinsichtlich ihrer An^ahl und der Stelle ihres Entstehens, als auch
ihrer Grosse und Pom. So gibt es z.B. neben ausnahmswei se dichten Biischcln wie
Fig. 28 sie darstellt, auch Perithecien, die keinerlei Angangsel haben (Fig 1
12, 14), ausser langen, ungefahr 600 - 800n messenden Anhangseln femer auch sol-
che, die 3 - 4mal kiirzer sind (Fig. 22, 32, 18, 35) oder die sogar nur ein bor-
stenarti^es Aussehen haben und nur 10^ messen (Fig. 4, 7, 31). Manchnal sind die
Anhangsel kniefonnig gebogen (Fig. 29) u.s.w.

Der Erklarung der Ursachen, die eine'solche Verschiedenheit hervorrufen wird
eine besondere Abhandlung gewidmet werden. Hier soil nur bemerkt sein, dass'alle
diese Formen sich in grosserer oder kleinerer Anzahl in den Reinkulturen bei der
Aussaat von Sporen, die nur von e i n e m Perithecium gewonnen warden, gezeigt
haben. Dabei muss bemerkt werden, dass die Abbildungen der Tafel auf Seite 274°
noch lange nicht die ganze Verschiedenheit der von nir beobachteten Fruchtkorper
erschopfen.

Auf einem langsschnitt durch das Peritheciun sieht man, dass es eine grosse
Anzahl 8-sporiger Schlauche enthalt. Die Schlauche sind in Fruchtinnern zwischen
sterilen Hyphen unregelmassig eingelagert und liegen hier zerstreut. Da die Schlau-
che friihzeitig zerfliegen, kann man diesen fiir die-Ordnung der Plectascineae so
typischen Bau nur in noch unreifen Perithecien sehen. Die reifen Perithecien ent-
halten grosstenteils nur freiliegende Sporen. Wenn man die letzteren mit Wasser
abspiilt, bleiben in dera Innenraum des Peritheciums die sterilen Hyphen all-in zu-
riick, die ein lockeres, netzformiges Geflecht mit verodeten Hohlungen bilden.

Das Material wurde in lebendem und fixiertern Zustand untersucht. ana Fixie-r
ren beniitzte ich hauptsachlich FLEMING 1 s schwacheres Gemisch, das ich eine hal-
be Stund e einwirken liess; dann wurde das Material mit 7/asser 24 S'^unden lang ab-
gespiilt. Die Farbung wurde mit IIEIDENIlAIIf'schem Eisenhamatoxylin hergestellt und
Mikrotomschnitte von 6 - 8 y. Dicke gemacht. Alles, was die Pilskultur betrifft,
wird in der Ab'handlung liber die Ver&nderlichkeit und Erblichkeit der Fruchtkor-
perforraen besprochen werden. Hier sei nur vorlaufig bemerkt, dass ich fur die
gtinstigsten Bedingimgen zuia Gewinn einer grossen Anzahl von Perithecien das fol-
gende halte: oine Temperatur von 20 - 25° C. und als Nahrboden Z% Agar mit einem
Histdekokt und 1% Inulin.

Das Fallen der Temperatur rief eine starke Verzogerung in der Entwiekelung
hervor; statt in 10 bis 12 Tagen bildeten sich die Fruchtkorper erst in einem. !To-
nat und mehr. Die Veranderung des ITahrbodeiis wirkte sehr stark auf die Anzahl der
sich bildenden Perithecien ein.. Beim Gebrauche einer Nahrlosung bestehend aus 3$
Agar, 1% Pepton, 0,5$XTaCl, 10 gr FLeischextrakt und 1000 gr Wasser mit etwas Sc-
dalosung entwickelte sich am Anfang statt* Perithecien eine iippige Konidienfrucht-
form und erst viel spater erschienen Fruchtkorper der Magnusia*

Da meines Efissens in der Literatur bisher von einer ITebenfruchtform bei Mag-
nusia noch nichts erwahnt wurde, gehe ich hier auf deren Beschreibung ausfiihrlich
ein. Die aufrecht stehenden Konidientrager, die sich als Aste eines kriechenden
Kycels bilden, sind reich verastelt und an der Spitze pinselformig verzweigt. Die
verjiingten End-Verzweigungen tragen jede eine mehr oder weniger lange Konidien-
kette. Die einzelligen, eiformigen Konidien sind hellgrau, glatt und haben einen
Durchmesser von 5n bis 8^. Die Konidientrager finden sich auch je nach den ITahr-
bedingungen des Substrates in verschi edener Grosse und Zahl. Bei uppiger Ernah-
rung treten sie sogar bundelformig zusanmen und bilden Koremien. Unter ungunsti-
£en Bedingungen liegen sie ganz vereinzelt und sind hier und da zwischen den Pe-
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rithecien zerstreut.
Die Eebenfruchtform, wie aus der Beschreibung und der Tafei II, Abb. 1 ersicht-

lich ist, gleicht vollstilndi- der Konidienfruchtform be i Pehivillhm , und in den

Fallen, wo sich in den Reinkulturen nur Konidienfruchtkcrper entwickeln, 1st es

sehr schwer, den Pilz von den gewohnlichen Arten von Periieilliun su unterscheiden.

Man bekommt den Eindruck, als ot die Reinkulturen der mgrtudta zufallig von diesen

Schimmelpilz befallen worden seiea. Das allegmeine Aussehen der Flecken, ihre ge-

ringere Dichtigkeit und blassere Fiirbung dienen vielleicht eher als Kennzeichen als

der morphologische Bau der Konidientrager -and Konidien zur Bestimmung des Pilzes.

Aber am besten lost in diesem Falle den Zweifel die Abimpfung der Konidien auf den

Nahrboden, der - wie oben erwahnt - aus 3$ Agar mit Mistdekokt und 1% Inulin be-

steht. Auf diesem fangen sofort die Perithecien an sich zu entwickeln. Eine neue

Abimpiung des Pilzes auf Agar-Pepton-Pleischextrakt ergab wieder die Konidien, Da-

, her bin ich der Heinung, dass als Konidienform der Magrvusia cine der Arten von

Pentoillium auftritt, ahnlich wie z.B. Penicilltum Eypomycetis Sacc, als Konidien-

stadium von Hypomyces aureo-niten3 Plowr* erkannt ist (LIKDAU 1907)

.

^ Um nicht mehr auf diese Frage zuriickkommen zu miissen, seihier noch bemerkt,

dass die Konidien und Hyphen der Kosidientrager einkernig sind, wie es bei Pent-

Gtllium crustaceum der Fall ist (DA1TGEAED 1907)

.

Jetzt gehe ich liber zur Beschreibung der Entwickelung der Ascus-Form des Pil-

zes. Das Itycel, das sich aus den gekeimten Sporen gebildet hat, besteht aus Hyph-

en, deren Zellen einkernig sind und die teilweise ein Luftmycel bilden.

Am 3. oder 4. Tage fangt die Bildung der mannlichen und weiblichen einkemigen

Geschlechtszellen anT Sie entstehen, soweit ich beobachten konnte, auf verschiede-

nen Hyphen des Luftmycels, und das war anfangs der Grand zu der Annahme, dass Uag-

misia gleich den von EGGERTOIJ (1920, Glomerella) und DODGE (1921, Ascobolus magni-

flcus^ beschriebenen Pilzen eine heterothallische Form sei. Aber die Untersuctam-

gen uber Magmisia bewiesen, dass sich die Perithecien auch normal bei der Saat nor

einer Spore bilden. Das zeigt, dass Magrvusia , wie Pyrormma (CLAUSS7TT 1912) nach

der Terminologie von BLAKESLEE homothallisch ist.

Die Geschlechtszellen gehen aus Hyphen hervor, die einfache Verzwei;;. ::.-;ei: ei-

nes und desselben Mycels sind. Dass sie aus demsedben Mycel stammen, ias3t sich

leicht experimentell beweisen dadurch, dass man ein fruktifizierendes Mycel be-

kommt, wenn man nur eine Spore aussaht.

Die weiblichen Sexualorgane sind den mannlichen in der Entwickelung stets et-

was voraus. Die ersten Anlagen des Ascogons zeigen uns, dass es aus einer Ocgonsei-

le besteht, die an der Spitze eine allmahlig sich verlangernde Zelle bildet (Tafel

II, Fig. 2) und an der Basis eine Tragzelle hat. Wenn das Ascogon zur Befruchtung

fertig ist, vermehrt sich die Zahl der Tragzellen, sodass ein reifes Ascogon also

aus .3-5 tfragzellen, einem Oogon und der es kronenden Trichogyne besteht. In all-

gemeinen hebt sich das Oogon von den andern Zellen des weiblichen Geschlechtsorga-

nes wenig ab. Was das vielzellige Antheridium. betrifft, so hangt die Anzahl seiner

Zellen ganz von der Entfernung ab, in welcher es sich von dem Ascogon befindet.

•Ich habe 3-zellige Antheridien ebenso wie 8 - 8-zellige beobachtet, aber haufiger

besteht es doch aus 5 - 6 Zellen, welche sich um das Ascogon schlingen (Fig. 3).

Beim Zusammentreffen seiner Endzelle mit der Trichogyne des Ascogons verschmelzen

diese Zellen, und der Inhalt des Antheridiums fliesst durch die Trichogyne in aas

Oogon iiber (Fig. 4, 5, 6), Die 5ffnung in den Zellwanden des Antheridiums und der

Trichogyne bei der Verbindung dieser Zellen ist auf Tafel II, Fig. 4 gezeigt. J**

ner Vorgang wurde mehrere male im lebenden Zustande sowie im fixierten Material
^

beobachtet. Aber es ist mit nicht gelungen, eine Auflosung in den Zellwanden zwi-

schen der Trichogyne und dem Oogon zu sehen, wie es z.B. bei Pyrotiema (HBRPER,

C1AUSSEBT) Oder Cubonta (SATIITA) der Fall war. Kurz nach der Entwickelung des an-

theridiums geht es sugrunde. Die Fig. . 6 zeigt eines von diesen entleerten Anther

rtien und Trichogynen, Hier und in Fig, 7, 5 sieht man such die eben befruchtete

Oogonzelle die deshalb jetzt zweikernig geworden ist. Der weibliche und mannl 1

Kerr sind in i?r<?elben nicht zu unterscheiden, weder nach ihrem Baue nocb nach

*-a- Gross© ' rl«j Fir^ltki^reit. Sie liegen immer in einer gewissen Entfernung
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voneinander und es sind keinerlei Anzeichen fur eine sich vorbereitende Vercini-
gung sr. temerken. Hie konnte ma;: nauh dieseni zweikernigen Stadium wieder ein ein-
kerniges treffen, was der Fall gewesen ware, wenn die Yerschmelzung stattgefunden
faatte.

Allem Anschein nach teilen sich nach kurzer Zeit diese zwei Sexualkerne in Co-
gcn, und zusammen mit ihnen teilt sich auch die Zelle selbst. Tafel II, Fie;. 8

zeigt ein solches zweiselliges Entwickelungsstadium mit einen Paar Kerne ir. je&er
Zelle. Beide Zellen sind doppelt so gross als die sie nmgebenden einkernigen Hiil-

lenhyphen. Sie sind auch plasmareicher und farben sich viel starker als die .le'tste-

ren. Pie teilung dieser Zellen wiederholt sich noch mehrere male, und mar. sietit

bald im Centrum des sich entwickelnden Fruchtkorpers einige grosse, zweikernige
Zellen liegen. (Tafel II, Fig. 9). Kachdem sie sich in dieser Weise geteilt haben,.

kommt keine weitere Zellteilung mehr vor, sie vergrdssern sich nur stark. Da afcer

die Kernteilung weiter fortgesetzt wird, werden sdhliesslich alle diese 3ellen
t die

im befructeten Oogon entstanden sind, mehrkernig (Tafel II, Fig. 10, 11). Die Kerne
liegen in denselben gewohnlieh zerstreut. Die Karyokinese geht mehr odor weniger
gleichzeitig vor sich aber dennoch nicht mit so auffallender Genauigfceit, wie man
sie hier und da in den Ascogonen bei andem Ascomyceten, z.B. bei Weotria Peziza
(SATITTA) beobachten kann.

Die paarweise liegenden Kerne, denen man hier manchmal begegnet
4
(Fig. 10, 11),

sind immer nur eine zeitweilige Erscheinung. Man kann diese Paarkernigkeit mit der,

eben erst volL~endeten Karyokinese erklaren^Es liegt kein Grund vor, diese paar-
weise Lagerung der Kerne fur eine sich vorbereitende Kernverschmelzung anzusehen.
Denn erstens teilt sich noch ein Teil der benachbarten Kerne, und zweitens verrin-

gert sich die Zahl der Kerne in der Zelle nicht, wie es im Falle einer yerschmel-
zung sein milsste, sondern vermehrt sich nach und nach. Ihre hochste Zahl wird zur

2eit der Bildung der ascogenen Hyphen erreicht (Fig. 12). Was diese letsteren an-
betrifft, so nehmen alle oben -erwahnten mehrkemigen Zellen, die sich aus* dem 06gen
entwickelt haben, an ihrer Bildung teil. Dabei bemerkt man in der Lage der Kerne
eine 7eranderung. Sie ordnen sich alle regelmassig paarweise an und treten paar*'ei-

se in die zahlreichen ascogenen Hyphen, die sich leicht in dem umgebenden loekeren
Gewebe an.sbreite.ja, versweigen und die grossen Ilohlungen des letzteren ausfiillen
(Fig. 13, 17). Die Endzellen cer ascogenen Hyphen bilden die langst bekannten ha-

kenformigen Kriimmungen, in welche 2 Kerne eintreten. Haeh ihrer Teilung (Fig, 14)

sind im Haken 4 Kemo vorhanden, von denen 2 im Hakenbogen bleiben, und die andern

2 in die Ilakenspitse und d.en Hakenstiel ubergehen. Das im Ilakenbogen liegende Kern-

paar verschmilzt und bildet den primaren Ascuskern (Fig. 15). Diese Kemverschnel-
zung findet also erst im Ascus statt 'und ist. die erste und einsige wahrend der Ent*

wickelung des Schlauches.
Dank der raschen Verschleimung aller ascogenen Elemente, deren Verbinduing so

klar Fig. 4 zeigt, werden diese letzteren zerstort und man bekommt selbst an noch

unreifen Perithecien den Eindruck der Absonderung und reg^llosen Lage, der Schlauche

zwischen den sterilen Hyphen, was so charakteristisch fur die Vertreter der Fleet-
a*Glneae ist.

Parallel mit den beschriebenen Prozessen der Befruchtung und der Bildung der
ascogenen Hyphen und Schlauche geht die Entv/i eke lung der iibrigen Teile des Perithe-

ciutns, d.h. der Hdlle und des sterilen Gewebes, das in dem Iiinenraim des Peritheli-
oma liegt, vor sich. Alle diese Elemente bilden sich zun Teil aus den.Tragzellen der

Sexualorgane, zura Teil aus den vegetativen hyphen, die das junge Ascogon uogeben.
Durch Teilung und Versweigur-g aller dieser Zellen vermehrt sich ihre Anzahl fortwr.h-

rend, und sie bilden ein 16 eke res Gewebe, das aus kleinen gerundeten odor etwas win-

keligeh. einkernigen' Zellen- besteht. Dieses Gewebe ist dem Aussehen nach anfangs
gleichartig und nur seine. Peripherie-Schicht unterscheidet sich ein wenig von der

iibrigen Gewebemasse durch eine etwas dichtere Lage der. Zellen (Fig. 9). Eine klare

Differenzierung der Elemente dieses Gewebes tritt gewohnlich gleichzeitig mit der

oben beschriebenen Mehrkernigkeit der Zellen des Oogoris ein. Die Fig. 11, I? seigem

die schon deutlich abgesonderte Hulle , unter welcher eine diinne Schicht liegt, die

aus sehr schmal en, parallel der Oberflache gestreckten, inhaV;sroichen Zellen be-
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aWhfc. Dio ISille ist 3 - 4-scbichtig, braunlich gefarbt und wird aus vieleckigen
der Form und Grosse :;ach nehr o--r v/eniger gleichen, sinker; -"

^idet*
die sich sehr eng aneiuanlcr fugen. "

"
'

'

Als das charakteristischste Kennzeichen muss nan hier ebon diese voUstancH/re
Abwesenheit von InterzellularrL.-.-nor. r-cohor.. K:: - c-Lrrfc-r. G-:- C..—.L Vc^T'das
farblose lockere Gewebe dar, das r.ach dor Kitte des Tnnenrauns des Peritheciuns
zu liegt. Some grossen Zellen von uiibe stirrer Pom sind nit kleincn vemischt.
Zwischen ihnen liegen grosse Hohlungen, die sie stellenweise an Grosse sogar noch
ubertreCfen. Infolge der Verschleinung eines Tei3s der Zellen werden diese Hohluag-
en spater noch grosser und full en sich bei der Reife dos Peritheciuns nit ascore-
nen Hyphen und Sehlauchen (Fig. 13, 17).

'

Noch bleibt ubrig, einige Worte iiber die Eutwickelung der Anhangsel zu sagen.
Sie entstehen inner endogen aus der Schicht. der engen Zellen, die zwischen der
Halle und den lockeren Gewebe liegen. An einer oder nehreren Stellar des iun^-en
i.och kugelfornigen Peritheciuns fangen die Zellen an, sich stark zu vermehren.

'

Kierdurch entstoht eine grosse Anzahl in regelnassigen Reihen liegender enger Zel-
len (,Pig. 8). Ein Tail derselben bildet in der Richtung der Peripherie fcleine Aus-
wiichse, welche sich fortwahrend in lange Anhangsel ausdehnen und durch die Hullo
nach aussen streben. Aus dan andern Teil der Zellen bilden sich noch neue ScMchten
der Hiille, die sich an dieser Stello stark ausbreitet (Fig. 1*7) und .zur Verlange-
rung und Veranderung der Fom des Fruchtkorpers beitragt. Zwischen der Entwickelung
der Anhangsel und der Form des Peritheciuns bestoht auf diese Weise ein enper Zu-
sanmenhang. Die Anhangsel bilden sich an 1 - 2 - 3 oder nehr Stellen des Perithe-
ciuns; abhangig davon nimrnt es in Umriss eine elliptische, dreieckige oder andere
Forra an,

Unsere Kenntnis iiber die Entwickelungsgeschichte der Pilze, die der Magnusza
an nlichsten verwaadt sind, ist leider noch sehr unvollkonmen. Unter den Perispo-
rAHes, zu. denen man friiher Ifognusia gestellt hat, sind nur die Srysiphaceae --at
bekarmt, wahrend wir bis jetzt fast keine Kenntnis iiber die, Entwickelungsgeschich-
te der Pei~&spor5aceae haben. In der Crdnung der Pie etascineae, zu denen nan jetzt
den Pilz zahlt, sind die Gymnoascaceae und Asperg illaceae besser erforscht als an-
dere,

Deshalb werden wir nur diej3e Gruppen besprechen. wenden wir uns zuerst zu den
Seschlechtsorganen der Pilze.

Magnus fa hat in dieser Hinsicht eine- grosse Ahnlichkeit mit Aspergillus ERA-
SER and dlA&BERS 1907, DALE 1909). Das'Ascogon dieses Schinnelpilzes, seine Beseh-
affenheit, seine Form, die Grosse der Oogonzelle, die sich sehr wenig von den iibri-
^en Ascogcnzellen unterscheidet , femor die einzellige Trichogyne, der Bau des An-
theridiuns und endlich die gegenseitige Anlage der Geschlechtsorgane sind sehr der
Magnus ia ahnlich.

Ein ganz anderer Typus der Geschlechtszellen ist bei Gyvuioascus beschrieben
(DALE 1903). Dio nannlichen und weiblichen Geschlechtsorgane bestehen hier nur ads
je einer Zelle. Ebenso weicht die Magnus ia in dieser Beziehung von den Erysiphdce-
ae ab, wenn nan auch die letzten Untersuchungen inbetracht zieht, welche gezeigt
haben, dass. das Aecogon nicht aus einer Zelle besfceht, sondern aus einen Oogon
und mehreren Tragzellen, die sich vor der Befruchtung teilweise unter das Oogxn,
teiiweise un dieses legen (BESSOliOFF 1914, vergl. Microphot, III, Abb, 1 - 5).

In dieser- Hinsicht hat nan meines Wissens iiber die Perisporiaceae keine
achtungen gemacht und nan kann sie deshalb nicht mit I -iehen,

Die spateren Entwickelugastadien zeigen uns wieder, dass Magnus ia nehr der

Aspergillus ahnlich ist als den iibrigoh Pilzen. So z.B. bildet die befruchtete
Oogonzelle bei Srysiphe nehrere Zellen, unter welchon nur eine, die zweikernigo,
den aseogenen II \non den tJrsprung gibt. Alle andern Schwesterzellen blciben oin-
kernig und bilden keine Hyphen. Bei iiagnusia aber sind alle Schwestorzellen, die
aieh aus den befruchteten Oogon entwickelt haben, gloichwertig und bildsn ascogene
Hyphen. Dasselbe sehen wir bei Aspergillus, wo ebenfalls nicht eine, son-
dern nehrere Ascc-onzellen an der Bildung der ascogenen Hyphen teilnehnen.

Mit clon Srysiph.ncer.tt besteht nur wenig Ahnlichlreit , dio durch d«s 7orhas:den-
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sein der Anhangsel und die Einkernigkeit der Zellen angedeutet wird. Die Herkunft

der Anhangsel ist aber bei die son Pilzen, wie -geseigt, doch etwas verschieden.

Bei Magnuaia ist ihr Ursprung endogen, bei den firysiphaoeae sind sie Auswiichse

der oberfllichlichen Hullsellon (11EGER 1905).
Was nun die Einkernigkeit anbetrifft, so ist dieses Herkmal natiirlich nicht

wichtig, da s.B. auch solche Fomen, die gleich- weit von Magnuaia und den Erysi-
phaoece stehen, wie Oryptomyces (KILLIAH 1918), oder Fhacidium (SATINA 1919) ein-

kernig sind.
Das iiber die Entwickelungsgeschichte gesagte, vereint nit den Bau des Frucht-

kqrpers, der ' Anordnung der Asci und endlich die Bildung einer Peniclllium-QJ?tig$n

ITobenfruchtform beweisen tins, dass Magnuaia den Asperg illaceae am nachsten ver-

wandt ist.
ZUSAMMENFASSUKG.

Wenn wir die vorstehenden Ergebnis3© zusamenfassen, sehen wir, dass der Ent-

wickelung des Peritheciums eine 3efruchtung vorausgeht. Der Inhalt'des Antheridi-

Tins fliesst nach der Verschmelzung nit der Trichogyne in das Oogon, und die bis.

her einkernige Zelle wird zur zweikernigen. Beide Kerne teilen sich, ohne in der

Zelle zu verschnelzen. Das Oogon bildet durch wiedorholte Teilungen nehrere zvrei-

kernige Zellen. Nach einiger Zeit fcort die Teilung der Zellan auf, was jedoch bei

den Kernen nieht der Pall ist, und die Zellen werden auf diese Weise mehrkernig.

'Aus- die sen nehrkernigen Zellen entsringen die ascogenen Hyphen mit'paarweise in

ihnen liegenden Kernen. In den ascusbildenden Haken geht die Verschnelzung der

Kerne vor sich und es bilden sich die Schlauche. Die Hiille und das sterile Gewe-

be in innem des Fruchtkorpers entwickeln sich aus den Tragzellen und vegetativen

Hyphen. Die Anhangsel entstehen endogen im Innern des Peritheciums. Die Porn der

re i fen Fruchtkorper steht in direkter Abhangigkeit von der Anzahl der Stellen,

aus v/elchen die Anhangsel entspricgen. Unter bestinmten Ernahrungs-Bedingongen
entwickelt sich ausser der Schlauchfcrn, oder an Stella der letzteren, eine Ke-

benfruchtforn, die ahnlieh der Konidienfruehtfora von Peitiatlltwn ist.

FIGUHKNEISa^RUNGo

Die Abbildungen warden nit Hilfe ZEISS' ocher Apochromate und Compensaticns-

Okulare und des ABBE'schen Zeichenapparats angefertigt, teils nach lebenden r
oder

gefarbten Objekten (Tafel I. und Tafel II, Fig. 1 - 6), teils nach Schnittprapa-

raten (Tafel II, Fig. 7 - IV).
j

Tafel I, Seite 274. r

Verschiedene Fornen des Peritheciums, die in Reinkultur sich entwickelt haben

aus Sporen, die nur von e i n e n Fruchtkorper gewonnen warden.
Tafel II, Seite 277.

Fig. 1. Konidientrager, an der Spitse pinselfomig verzweigt. Die Konidier lieg-

en in Xetten. Sie sind ebehso wie die Zellen des Konidientragers einkernig ( 500/1)

.

- Fig. 2. Sehr junge Ascogonanlage . Einkernige Oogonzelle und Trichogyne. Die Trag-

zellen sind noch nicht entwickelt (2000/l). -Fig. 3. Sesualorganpaar, kurz vor

der Befruchtung. Das mehrzellige Antheridiun schlingt sich um das A scogon (2000/1/

•

- Fig. 4. Offnung in den Zellwanden zwischen Antheridiun und Trichogyne bei der

verschmelzung derselben (1500/l). - Fig. 5.- 6. Die Oogonzelle, die nach der Bo-

fruchtung zweikernig geworden ist, Die Hiillsellen sind fortgelassen. (l500/l) .
-

Fig. 7. Schnitt durch eine junge Fruchtkorperanlage bald nach der Befruchtung.

Die Oogonzelle ist noch zweikernig. links von ihr liegt die kernlose Trichogyne.

Alle iibrigen Zellen sind einkernig (l8C0/l). - Fig. 8. Die Oogonzelle hat sich in

zwei aweikernige Zellen geteilo (l800/l). - Fig. 9. Die Anzahl der zv/eikemigen

Zellen hat sich vermehrt. Sie sind grosser und inhaltsreicher als die ruugebenden

jungen Rullsellen und das sterile Gewebe. Alle Zellen de,s letzteren sind' ncch

gleichartig. Nur in der Peripherieschicat haben die Zellen eine dichtere Lags.

floCO/l). - Fig. 10. Bin Teil der Ascogonzelle ist melirkernig gev/orden. In der'

Zelle (a) sieht man i^ch ei.ne Koir.xeilung (l5O0/l), - Fig. 11. Mehrk&rnige Asco-
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gonzelle; askogene Hyphen mit paarig liegenden Kernen und lockeres steriles Gewe-
be. Die Utilize lien bilden eine dichte Schicht, (1500/1) - Fig. 12. Eine mehrker-
nige Ascogonselle, die aacogene Hyphen mit Kernpaaren bildet (l200/l). - Fig. 13.
Raumo des sterilen Gewebes, in welchen sich starke erwachsene Ascogonsellen mit
mehreren ascogenen Ihrpheu und jungen Asci befinden. (l20C/l). - Fig. 14. Kerntei-
lung i~ Haken (2000/1). - Fig, 15. Kopulaticn der Kerne in Haken ( 2000/1 ). - Fig.
16. Entwi eke lung dor Anhangsel aus der Zellschicht, die die Hiille von dem innem
Gev/obe tronnt (1200/l). - Fig. 17. Schnitt durch einen fast reifen Fruchtkorper.
Dio Anhangsel gehen nur von einem Pol aus. Die Hiille besteht aus dichf verwach-
senon dunkel gefarbten Zellen, die in 3 - 4 Schichten liegen. Sie ist scharf ab-
gegrenst von dem innem Teil des Peritheciums. Eine diinne Schicht teilt die Hiille
von dem :.lockeren Gev/ebe. In der Mitte liegen Ascogonzellen mit traubenartig an-
geordneten ascogenen Hyphen und Schlauche, welche die Hohlungen des sterilen Ge-
webes erflillen (halb schematisiert, 800/1).
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MITTEILU1TG DES HERAUSGEBERS.

Mit der Herausgabe des Archivs wird nicht nur den Lebensbedurfni3sen i

botanischen Universitats-Institute Genuge getan, sondern es sind auch.noch weite-
re Vorteile damit verknupft, auf die gerade in heutiger Zeit hingewiesen zu wer-
den verdient:

Das Ausland kauft meine Zeitschrift und wird sie immer mehr kaufen. Damit er-
Wirbt es Werte, die Msher nutzlos vergeudet waren. Was auf unsem Bibliotheken
in "maschinenschriftlichen Veroffentlichungen" liegt, ist total wertlos. Gleich-
falls ist die von sovielen Autoren aus Liebe zur Wissenschaft geleistete Arbeit
nutzlos vertan, wenn sie nicht veroffentlicht wird. - Mein Archiv setzt diese Wer-
te in Kurs. Noch mehr J es- beschaftigt mit den bisher nutzlos vertanen Arbeiten
das ganze Jahr hindurch mindestens 4 Personen vollstandig und lohnend. Das scheint
wenig zu sein in Anbetracht der grossen arbeitswirtschaft lichen Probleme, die uns
bedrangen, aber es ist immerhin etwas, wenn man bedenkt, dass das Werte sind, die
aus dem Eicht3 geschaffen werden.
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