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Die grosse und auffallend gefarbte Bliithe von Strelitzia bietet be-

kanntlieh schon in ihrer ausseren Form ein eigenartiges Aussehen, und es

spricht sich in der Ausgestaltung einzelner Theile derselben schon eine

hervorragende Anpassung an die Bestiiubungsverhaltnisse aus, welche

bereits mehrfach Gegenstand der Beschreibung geworden ist. Hin-

gegen scheint mir bisher nicht beachtet worden zu sein, dass auch der

anatomische Aufbau gewisser Bliithentheile ein ungewohnlicher und

eigenthiimlicher ist, so dass auch in dieser Hinsicht eine unverkennbare

Anpassung zu Tage tritt, welche erst durch die Vorgange bei der Be-

staubung ihre Erklarung findet und als sehr zweckmassig erscheinen

muss. Es kommt hierbei wieder sehr schlagend die Thatsache zur

Geltung, dass veranderte Function, veranderte Inanspruchnahme eines

Organs auch dessen anatomische Structur oft weitgehend zu modificiren

vermogen. Zur leichteren Orientirung sei es mir gestattet, zunachst

nochmals Bekanntes vorauszuschicken.

Die Bluthe von Strelitzia baut sich nach normalem Monocotylen-

typus auf nur mit der einen Abweichung, dass das sechste Staubblatt

spurlos unterdruckt ist. Die drei Blatter der ausseren Bluthenhulle sind

dunkel orange gefarbt und stehen bei der vollstandig geoffneten Bluthe

weit und starr nach aussen. Die beiden paarigen Blatter haben eine

lanzettliche Gestalt, das dritte unpaarige ist bedeutend schmaler und

besitzt einen stark keilformigen Querschnitt. Besonders verandert in

der Gestalt erscheinen nun die drei Glieder des Kronblattkreises, welche

schon durch die dunkelblaue Farbe mit den Kelchblattern scharf con-

trastiren. Das unpaare Kronblatt ist in Form einer kleinen, verhaltniss-

massig unscheinbaren, breiten, an den Randern stark gebogenen Schappe

(a Fig. 1 und 2) entwickelt und umfasst zum Theil die Basis der

beiden anderen Kronblatter, welche aber unter einander zu einem

spiessformigen, mit breiten Ilugelartigen Anhiingen versehenen Gebilde
' verwachsen sind. (Fig. 1 und 2). Dieses Gebilde stellt eine nach

drei Seiten vollstandig geschlossene Scheide dar, deren dem unpaaren

Kelchblatte abgewendete offene Seite ausserdem durch zwei hautige

Lappen abgesperrt ist. Ich werde im Weiteren der Kurze wegen dieses

Gebilde schlechtweg als „Scheide tt bezeichnen. In der Hohlung dieser
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Scheide liegen nun die fiinf langen Antheren, sowie der sehr lange und

ausserst dunne Griffel verborgen. Erst wenn man auf die beiden

flQgelformigen Anhange nach hinten einen Druck ubt, weichen die ver-

schliessenden Rander auseinander, wodurch Griffel und AnthereD frei

gelegt werden. Die (etwas verkleinerte) Abbildung (Fig. 1) zeigt

diese Rander etwas auseinander gewichen, im normalen Zustande

schliessen sie vollkommen iibereinander. Die lange keulenformige,

seitlich etwas plattgedruckte Narbe ragt wieder frei iiber die Scheide

hinaus. Durch diese Einricbtung ist fur's Erste der Pollen vor Be-

feuchtung und anderen schadlichen Einwirkungen geschutzt, zweitens

liegt darin aber eine sehr zweckmassige Anpassung zu Gunsten der

Fremdbestaubung.

Strelitzia ist ornithophil. *) Die Kolibris, welche hier Bestaubungs-

vermittler sind, suchen den am Grunde der Bluthe vom Fruchtknoten

ausgeschiedenen Nektar. Dabei offenbar gerade iiber dem spiessformigen

Organe schwankend, drucken sie mit der Bauchseite auf dessen

Flugelanhange und bewirken so ein Oeffnen der Scheide, wodurch die

Staubgefasse blossgelegt und die Pollenmassen der Unterseite des Be-

suchers angeklebt werden. Besucht der Kolibri nun eine zweite Bluthe,

so wird er mit seiner Bauchseite zuerst die weit vorstehende Narbe

beriihren und an deren hochst klebrigen Oberflache den fremden Pollen

absetzen. Fur Fremdbestaubung ist also hinreichend gesorgt.

Auf eine weitere Anpassung an diese Ornithophilie wurde von

PALLA 2
) hinge wiesen. Derselbe zeigte, dass die in der Pollenmasse

zahlreich vorkommenden Zellfaden, welche von EDGEWORTH als Pollen-

sthlauche angesprochen worden waren, nichts mit solchen zu thun

haben, sondern ein- bis mehrzellige Faden sind, welche sich ent-

wickelungsgeschichtlich aus bestimmten Partien der Antherenepidermis

ableiten. Diese Faden bewirken einen betnichtlichen Zusammenhalt

des Pollens, so dass man z. B. mit einer Nadel gleich eine sehr be-

trachtliche Menge desselben hervorziehen kann. Auch dies stellt eine

vollkommen zweckmassige Einrichtung dar, indem dadurch die Mog-
lichkeit geboten wird, grossere Quantitaten von Pollenkornern dem die

Bestaubung vermittelnden Thiere anzuheften, was hier bei dessen

relativer Grosse sicher von nicht geringem Vortheile ist.

1) Vergl. zu diesem Gegenstande:

Petersen, Bearbeit. der Musaceen in Engler und Prantl, Natiirl. Pflanzen-

familHui. II. Th. 6. Abth. pag. 4.

H. Muller, Die Befruchtung der Blumen durcli Insecten etc., pag. 74.

Hildebrand, in Botan. Zeit. 1869, pag. 508.

Scott-Elliot, Note on the fertilisation of Musa, Strelitzia reginae and Ravenala

madagascariensis. Annals of Botany IV, pag. 259—263. (Mir nur aua einem Referat

bekannt.)

2) E. Palla, Ueber die Entwiekelung und Bedeutung der Zellfaden im Pollen

von Strelitzia reginae. Ber. d. deutsch. botan. Gesellsch. IX. Bd., pag. 86.
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Sehen wir dergestalt bei der Strelitzia-Bluthe in hoheni Masse die

Weckselbeziehungen zwischen den Bestaubungsvorgangen und dem
BlUthenbaue ausgepragt, so erweckt es noch erhohtes Interesse, wenn

wir finden, dass auch die anatomische Structur, die histologische Aus-

gestaltung demselben ADpassungsbestreben unterworfen erscheint. Ich

untersuchte darauf hin zwar nur Strelitzia reginae, doch lasst die ahn-

liche morphologische Beschaffenheit annehmen, dass die ubrigen Arten

auch analoge anatomiscbe Eigenscbaften baben durften.

Im Allgemeinen sind Bliitben, und selbst solche von bedeutenden

Dimensionen, von mebr zarter anatomischer Structur. Bei Strelitzia

aber treffen wir, namentlich an den bei der Bestiiubung direct be-

theiligten Organen, eine so fiberraschende Ausbildung me-
cbaniscb wirksanier Gewebselemente, dass sick von vornherein

die Ueberzeugung aufdrangt, es musse eine besondere Bedeutung mit

dieser Ausgestaltung verbunden sein.

Der Griffel, welcher bei einer vollkorumenen Bluthe an 100 mm
Lange erreicht und dabei kaum 0,5 mm Durchmesser besitzt, zeigt

eine ausserordentlich harte, widerstandsfahige Consistenz und ist dabei

sehr biegungsfest und elastisch — eine Beschaffenheit, die fur Organe

dieser Art jedenfalls selten ist. Aber auch die ganze Scheide zeigt

eine weitgehende mechanische Festigung, welche dem Versuche, das

ganze Organ abzubiegen, ziemlichen Widerstand entgegensetzt. Es ist

also nicht bloss der Griffel selbst sehr biegungsfest gebaut,

sondern dieser sowohl, wie die langen Antheren sind ausser-

dem durch die feste, widerstandsfahige Scheide vollstandig

gegen die ihnen drohenden mechanischen Angriffe gesichert.

Es ist wohl ziemlich naheliegend, in dem alien eine Schutz-

anpassung zu erblicken, welche leicht verstandlich ist, wenn man die

oben skizzirten Vorgange der Bestaubung sich vergegenwartigt. Die

spiessformige Scheide, welche Griffel und Antheren einschliesst, steht

vollkommen frei. Der Kolibri streift bei seinem Anfiiegen offenbar zu-

erst die Narbe, den aussersten Theil des ganzen Gebildes, was bei

dessen Lange schon einige Biegungsfestigkeit beansprucht. Dann aber

muss der Besucher, wenn er den Pollen angeklebt erhalten soil, auf die

beiden Flugelanhange drucken, damit die Scheide sich offne, und somit

durfte derselbe, wahrend er den Honig saugt, sich jedenfalls mit seiner

Bauchseite, wenn auch schwebend, der Scheide anlegen. Nun ist aber

fur ein Gebilde dieser Art das Gewicht und der Druck, den ein solcher

Vogel ausiibt, gewiss ein ganz betrachtlicher und ausserdem muss ein

gewisser Widerhalt vorhanden sein, wenn die Scheide sich offnen soil,

da sonst vielleicht ein einfaches Ausbiegen vor dem Drucke stattfinden

wurde. Es erscheint daher als eine sehr zweckmassige biologische An-

passung, wenn dieses Organ solchen mechanischen Anforderungen

gegenuber genugend geschutzt wird, und erscheint dies um so noth-
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wendiger, als die Strelitzia-Bliithe von ziemlich langer Lebensdauer

zu sein scheint und daher wiederholt derartige Angriffe zu pariren

haben durfte.
1
) Dass diese mechanische Festigung aber dem beruhrten

Zwecke diene, spricht sich in ihrer Ausbildung und Vertheilung aus.

Wie schon gesagt, ist die harte und elastiscbe Bescbaffenheit des

Griffels sehr auffallend. Dieselbe wurde aucb bereits von BeHBENS*)
untersucht und beschrieben. Wenn ich hier dennoch von Neuem da-

rauf eingehe, so gescbieht dies erstens der Vollstandigkeit wegen und

zweitens, weil BEHBENS bei seiner allgemein vergleichenden Unter-

suchung Dicht so weit einging, als es der vorliegende Gegenstand er-

fordert. Icb gebe zunachst seine Darstellung wieder. Nacbdem das

Vorkommen von Collenchymstrangen im Griffelgewebe von Musa be-

schrieben, fahrt BEHRENS fort: „Noch interessanter gestaltet sich

dieses Verhaltniss bei Strelitzia. Hier, wo die Griffellange im Yergleich

zum Querdurchmesser noch viel immenser wird, ist eine noch grossere

Stiitze nothig, und deshalb entwicke.lt sich hier das ganze Grundgewebe
und selbst die Epidermis zu einem ausgesprochenen Sclerenchym-

gewebe, oberflachlich dem im Stamme von Pteris aquilina nicht un-

ahnlich. Die Verdickung der Wande ist eine ungleich starkere, als

bei Musa, sie besitzen das bekannte Scbichtensystem, welches von

zahlreichen Tupfelkanalen durchsetzt wird. Die Epidermiszellcn

zeigen die gleiche Bildung, nur sind sie ausserlich mit einer dunnen
Cuticula iiberzogen. — Die Reagentien ergeben dasselbe Resultat, wie

bei Musa 3
). — Durch diese uberaus starke Sclerenchymentwickelung

ist der Griffel so hart, dass er vor dem Messer ausweicht und man

1) Wie lange die Bliithe unter normalen Verhaltnissen lebensfahig bleibt, vcr-

mag ich nicht anzugeben. Jedenfalls scheint sie ziemlich ausdauernd zu sein.

Eine Inflorescenz wurde, nach Wegnahme aller iibrigen Bluthen behufs anatomischer

Untersuchung, mit einer Bliithe, welche schon seit mehreren Tagen im Gewachs-
hanse anfgebluht war, in Wasser eingefrischt in der trockenen Zimmerluft stehen

gelassen. Tr en Bedingungen hielt sich die Bliithe noch voile

3 Wochen. Es scheint damit zusammenzuhangen , dass alle Bluthentheile sehr

resistent gebaut sind. Auch die Kelchblatter zeigen eine fur Bliithenblatter ganz

ungewohnliche Ausbildung mechanischer Fasern in form machtiger Gefassbundel-

Belege. — Hier moge auch nebenbei die grosse Widerstandsfahigkeit des orange-

rothen Farbstoffes gegen Einwirkung von Alkohol Erwahnung finden. Derselbe ist

an sehr zicrli<L< ^pind. i'onni-. < In .moplasten trcbundon. Selbst sehr diinne Quer-

schnitte entfarben sir!, s .-hr bm-xam im Alkohol. Eine ganze Bliithe, die in Alkohol

gegeben wurde, aeigte eine Woche gav keine Entfarbung. Der Alkohol blieb farb-

los; und auch jetzt noch, nach dreimonatlicher Aufbc-wahrung, ist di. Km t'iirbung

i-.li-e. Es .-rintHTt di.-s an das VcrhahVn dor < iiromatophoroii der

Hair.-l.utt.-n. welch.- audi fiir Inn., , Ausdauern bestimmt sind.

2) W. J. Behkens, Untersuchungen iiber den anatomischen Bau des Griffels

und der Narbe einiger Pflanzenarten. Gottingen 1875.

3) Niimlich: Quellung in Kalilbsung, Gelbfarbung durch Jodlosung und dunkel-

weinrothe Farbung mit einem Stich in's Violette durch Anilintinctur.
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daher uur schwierig gute Schnitte gewinnt." Soweit di«

Macht man in mittlerer Region des Griffels einen Querschnitt, so

sieht man an demselben vor allem zwei streng geschiedene Zonen, wie

es Fiu. 3 (Tafel IV) in schematischer Weise zur Darstellung bringt.

Zunacbst im Innern einen Hohlraum, welcher von kleinzelligen Zell-

ziigen in radmW iJiehtunir durcl:sot:<t erscheint. Dieselben sind ohne

Zweifel die Innenrander der Fruchtblatter. Sie durchsetzen als longi-

tudinal verlaufende Zellplatten, deren Elemente in festem Verbande

stehen, den Griffelcanal in seiner ganzen Lange bis tief in den Frucht-

knoten hinab und finden sich in vermehrter Ausbildung, wie spatcr

gezeigt werden soil, aucb in der Narbe. Diese Zellen sind offenbar

die Epidermen der Fruchtblatter, welche in diesem inneren Theile des

Griffels noch different ausgebildet bleiben Diese Zellplatten haften

untereinander nicht zusarmnen und lassen einen Hohlraum zwischen

sich, wie die Abbildung andeutet. Da ausserdem zwischen diesen

Epidermen und der Griffelwandung friihzeitig gleichfalls sich Canale

bilden, scheint fur den eindringenden Pollenschlauch genugend Uaum
geschaffen. Uebrigens muss bemerkt werden, dass die Abbildung eiuem

Griffeluuerschnitte aus einer nicht vollkommen entwickelten Bliithe ent-

spricht, da bei ganz entwickeltem Griffel der Hohlraum zwischen diesen

Zellplatten viel grosser wird und man dann schwer intacte Querschnitte

erhalt. Dazu kommt dann noch Absonderung einer schleimigen Sub-

stanz, worauf ich spiiter noch Bezug nehmen werde.

Die ausserhalb der Hohlen (h in Fig. 3) befindliche Wandung des

Griffels, welche mehr als die Halfte seines Durchmessers einnimmt, ist

aus stark verdickten Elementen gebildet; sie stellt ein vollkommenes

prosenchymatisches Sclerenchymgewebe dar. Die Griffelwandung

reprasentirt sich am Querschnitte (Fig. 3) als ein geschlossener,

machtiger mechanischer Ring, in welchem keine weitere Differenzirung

mehr zu constatiren ist, als die drei Getassbiindel
1
) und mitunter ganz

vereinzelte Schleimzellen. Yon den Verwachsungsrandern der Frucht-

blatter i.-t keiue Spur wahrzunehruen. Dieselben erscheinen bloss mebr

angedeutet durch die schwachen Einbuchtungen am Rande, welche aber

nicht immer gleich deutlich hervortreten. F'ig. 4 (Tafel IV) giebt eine

Darstellung einer Querschnittspartie dieses Bclerenchymat»dien Griffel-

gewebes. Man bemerkt, dass ausser den Phloemelementen des Bundels

alle Zellen der Verdiekung unterworfen sind, bis auf wenige innerste

i Folge Vcrzweigung ^
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Zelleu, was aber auch Modificationen erleidet. An letztere schliessen

die obengenannten kleinzelligen Gewebeplatten an. Die Verdickung

der Sclerenchymzellen nimmt im Allgemeinen gegen die Peripherie zu,

die Epidermis unterscheidet sich am Querschnitte wenig von den

iibrigen Gewebselementen. Zwischen den Zellen finden sich zahlreiehe

kleine Intercellularraume, nur die aussersten Schichten schliessen in

der Regel ohne solche zusammen.

Bei der grossen Harte und dem geringen Durchmesser des

Organs ist es sehr schwierig, Laogsschnitte herzustellen, welche

ein klares Bild geben sollen. Hingegen gelingt bei diesem Ob-

jecte leicht eine ausreichende Maceration dadurch, dass man ein

ganzes Stuck des Griffels 1 bis 2 Tage in Eau de Javelle liegen

lasst. Es genugt dann ein leichter Druck auf das Deckglas oder Zer-

zupfen mit den Nadeln, urn eine vollstandige Isolirung der Elemente

zu erzielen. Auf solchem Wege gewonneoe Praparate lassen erkennen,

dass die Zellen der Griffelwandung die Form typischer Sclerenchym-

fasern besitzen, jedoch von sehr verschiedener Lange sind. Im unter-

suchten Falle schwankte dieselbe nach ungefahrer Messung zwischen

0,2 bis 1,6 mm. Dabei zeigten die langeren oft sehr zugespitzte, die

kiirzeren mehr stumpfe Enden. Es scheint, dass die kurzeren Zellen

naher der Peripherie sich befinden. Die Epidermiszellen haben durch-

schnittlicb die 4—5fache Lange gegenuber der Breite, besitzen in der

Regel mehr abgestutzte Enden und sind besonders stark getupfelt.

Diese sclerenchymatischen Zellen sind, einschliesslich der Epidermis,

auch gleichzeitig der chemischen Metamorphose der Verholzung unter-

worfen, indem sie alle, bis vielleicht auf einzelne der innersten dunn-

wandigeren Zellen, die bekannten Holzreactionen geben.

Durch alles dieses erscheint der Griffel trotz seiner Liinge sehr

widerstandsfahig, im hohen Grade biegungsfest gebaut. Aber diese

Verhaltnisse bleiben sich nicht durch die ganze Lange des Organs die-

selben. Macht man, von der Region des Fruchikuotens angefangen,

wo die Placenten auf horen, successive nach oben t'ortschreitende Quer-

schnitte, so sieht man, wie der Griffel sich aus dem Fruchtknoten-

gewebe gleichsam allmahlich herauslost, erst eine Strecke in dem um-
gebenden Gewebe wie in einem Hohlcylinder verlauft, dann von dem
unteren Theile der Scheide eng umschlossen wird und eigentlich erst

in der Region der Flugelbildung in eine mehr freie Lage komnit.

Parallel damit geht auch die Ausbildung des mechanischen
Gewebe*.

Der Fruchtknoten ist von einer centralen Saule durchzogen, von

wclcher aus nach der Peripherie die 3 Scheidewande der Ovarfacher

verlaufen. An einem Querschnitte durch das Ovarium sieht man im

Gewebe dieser Mittelsaule drei grosse, von kleinen Zellen ausgekleidete

Spalten, deren Bedeutung vorlaufig dahingestellt bleibe. In einer
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und bald darauf audi die Ovar-

ritt eine weitere Differenzirung eia,

,
mit deni vorigen alternirendes

hoheren Region, wo die I

facher zu verschwinden b<

indem am Querschnitte <

Spaltensysteni auftritt, welche Lucken aber viel kleiner und sehr schmal

sind. Es ist eine eigenthuniliche Erscheinung, welche sich hier der

Beobachtung darbietet. — Diese Spalten oder richtiger die dieselben

begrenzenden kleinen Zellen sind die erste Andeutung jener, als innere

Epidermen der FrucbtblilUer angesprochenen Zellenzuge, welche wh-

am Griffehanal vorfanden. Da hier aber der Griffel noch nicht als

£\(&r

^m
eolcher differenzirt ist und ausserdem diese Spalten weit vom Mittel-

punkte als drei getrennte Bildungen auftreten, ist ihre eigentliche

Natur zuniichst nicht erkennbar. Erst ein Verfolgen der successiven

Querschnittsbilder schafft die nothige Aufklarung. Man kann dabei

beobachten, wie diese Spalten, ohne an Grosse wesentlich zuzunehmen,

i miner mehr dem Mittelpunkte des Fruchtknotengewebes nahe rucken,

li zusammenstossen und verschmelzen und nun ganz dasselbe

Bild gewahren wie in den hoheren Griffelpartien. Dieser Region ist

die etwas schematisirte Fig. 1 des Holzschnittes entnommen. Das

iunerste Gewebe (das des Griffels), welches in dieser Abbildung allein

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



dargestellt ist, hebt sich durch Kleinzelligkeit von dem des fibrigen

Gewebes ab, welches, wie gleich bemerkt sein moge, den noch unge-

trennten Basaltheilen der iibrigen Blfithentheile angehort. Gleich ausser-

halb dieses kleinzelligen Gewebecomplexes treten auch schon die fiinf

Gefassbfindel, welch e spater in den Staubblattern verlaufen, in ent-

sprechender Anordnung deutlich hervor. Die ersterwahnten machtigen

Spalten sind unterdess kleiner geworden, ohne aber je ganz zu ver-

schwinden. In der letztgenannten Region (Fig. 1 sp) begiimen sie

sich wieder zu vergrossern, nur fehlt jetzt das epithelartige Ausklei-

dungsgewebe. Dieselben dehnen sich nun stets mehr aus, verschmelzen

mit einander (Fig. 2), and der Griffel wird auf diese Weise immer

mehr isolirt, bis er schliesslich frei in dem so gebildeten Canale ver-

lauft. Hier ist die Ausbildung mechanisch wirksamer Elemente noch

nicht wahrzunehmen. Der Griffel ist in dieser basalen Region durch

das naheliegende Gewebe vor einem schadlichen Ausbiegen hinreichend

geschutzt. Allmahlich erweitert sich die Hohlung um den Griffel, es

treten die noch einseitig mit den Basaltheilen der (noch ungetrennten)

Kronblatter verwachsenen Filamente hinzu. Fig. 3 des Holzschnitte$

zeigt nun das sehematische Bild eines vollstandigen Querschnittes in

noch hoherer Region (in Fig. 1 der Tafel mit a bezeichnet). Hier

sind wir bereits uber die Ansatzstelle der Kelchblatter hinaus. Was
die Abbildung zeigt, sind die Querschnitte der hier noch freien Kron-

blixtter und zwar bezeichnet a das unpaare, frei bleibende, b die paarigen,

hoher oben verwachsenden. Hier sind sie noch vollstandig frei; bei

Herstellung von Querschnitten erhalt man alio Theile isolirt. Die

spatere Verwachsungsregion ist mit v bezeichnet. Auch die Filamente

sind hier bereits vollkommen frei. Hier beginnt nun das Griffelgewebe
von der Peripherie aus seine Elemente zu festigen. Noch mehr ist

dies der Fall in der der Fig. 4 des Holzschnittes entsprechenden

Region (/S), wo die beiden paarigen Kronblatter bereits fest verbunden

sind und als mehrfach gewundene Scheide Griffel und Filamente eng

umschliessen. Aber auch hier erreicht die mechanische Festigung noch

lange nicht jenen Grad, wie in den ungefahr von der Region y aufw&rtfl

gelegenen Partien.

Sicher haben wir mit BEHRENS in dieser ungewohnlichen Aus-

bildung eines Griffelgewebes eine Einrichtung zu sehen, welche (!:t c

M.ssverhaltniss zwischen Ljinge und Durchmesser des Organs compen-

siren soil. Indess scheint es mir doch wahrscheinlich , dass die durch

die Bestaubungsvorgiinge gesteigerten mechanischen Auforderungen

auch diese weitgehende Festigung des Griffels mit hervorgerulcn hainn.

In erster Linie scheint freilich die Scheide dazu berufen, diesen An-
forderungen GeDuge zu leisten. Ich wende mich daher dem ana

tomischen Aufbaue dieser zu.

Wahrend Fig. 1 der Tafel IV dieselbe von vorne, theilweise geofihet
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zeigt, bietet Fig. 2 eiue Seitenansicht dieses Organs. Es fallt sofort auf,

dass an dem 1 iickwartigen Tiieile der Scheide deutlich hervortretende

Rippen sich finden, welche ungefiihr an der Region der Fliigelbildung

beginnen und bis an die Narbe verlaufen. Es sind ihrer drei. Eine

davon liegt in der Mediane des ganzen Organs, je eine seitlich. Die

dazwischen liegenden Theile besitzen eine diinue, hautige Beschaffenheit.

Fig. 5 stellt ein scheniatisches Querschnittsbild der Scheide etwa in

der Region S dar. Wir finden an demselben die beiden Fliigel-

anhange (/*), die starke rnediane (ni) und die beiden schwacheren

seitlichen Rippen 0), die zwischen diesen Tbeilen ausgespannten zarten

Gewebepartien und die beiden hautigen Lappen (h), welche die Scheide

vorn abschliessen. Ausserdem ist noch die Lage der Stamina (st) in

der Scheide ersichtlich. Der Griffel (g) liegt in Wirklichkeit irgend

einer Seite in der Regel mehr oder minder an. In etwas genauerer

Ausfuhrung bringt Fig. 6 die eine Halite eines Scheidenquerschnittes. —
Fur die vorliegende Frage ist hier in erster Linie von Interesse die

Vertheilung des mechanischen Gewebes, welches durch Weglassung der

SchattiruDg angedeutet ist. Man sieht, dass das ganze Organ einen sehr

modifieirten Bau besitzt und dass von dem typischen Bilde eines Blatt-

quersehnittes wenig mehr vorhanden ist. Alle anderen eventuellen Func-

tionen und denselben dienenden Gewebe treteu hinter dem Schutz- und

Festigungszweck zurtick. — Nur die Fliigelanhiinge ubernehmen durch

die intensive Farbung ausserdem noch die Function eines Schauapparattv.

Hervorragend gefestigt erscheinen die drei Rippen; ja

diese bestehen eigentlich gleich dem Griffelgewebe mitAus-

Fasern, aber mit dem Unterschiede, dass hier die Epidermis nicht mit

in den Festigungsprocess einbezogeu ist. Diese Epidermis, welche alle

Theile dieses Organs in ziemlich gleicher Ausbildung uberzieht, besteht

aus sehr schmalen, in der Langsrichtung des Organs gestreckten,

ziemlich dickwandigen Zellen, welche meist an einem Ende in eine

mehr oder minder lange, gleichfalls dickwandige Papilie auslaufen

(Fig. 11) oder doch hockerig nach aussen vorragen. Am starksten

ausgepragt findet sich diese Papillenbildung im Winkel der Flugel-

anhange (r in Fig. 6) und am ausgepragtesten zu beiden Seiten der

verschliessenden Lappen (A), wo die Epidermiszellen sehr kurz werden

und die Papillen in Folge dessen sehr gehauft auftreten und auch

langer werden. Zwischen den Epidermen finden sich hier ein bis zwei

Lagen gleichfalls dickwandiger Zellen (vergl. Fig. 12), ja gegen den

Rand zu stossen die beiden Epidermen unmittelbar aneinauder. Es ist

schwer zu sagen, ob diese gesteigerte Papillenbildung gerade an dieser

Stelle eine besondere Bedeuiung habe. Wenn aber eine diesbezugliche

Erkliirung gegeben werden soil, so ware allenfalls denkbar, dass damit

das Eindringen von Wasser in die geschlossene Scheide leichter hintan-
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gehalten werde, indem dasselbe zwischen den Papillen der aneinander

liegenden Lappen capillar festgehalten und so ein weiteres Eindringen er-

schwert werde. Vielleicht dienen sie auch der Abwehr unberufener Gaste.

Die mediane Rippe ist ihrer Entstehung nach kein einheitlicho-

Gebilde, sondern gehort mit jeder Halfte einem anderen der beiden

Kronblatter an. Mitten durch die Rippe verlauft in schiefer Richtung

(in Fig. 6 durch eiue Linie angedeutet) die VerwachsuDgsnath. Man

hat es hier offenbar mit einer Verklebung ursprunglich freier Organe

zu thun, weshalb auch die Verbindungsstelle dauernd markirt bleibt.

Die papillosen Epidermiszellen keilen sich offenbar schon in einem sehr

jungen Entwickelungsstadium in einander ein und bilden so eine

zickzackformige Zahnnath, welche als breiter Membranstreifen sich

deutlich von dem ubrigen Gewebe abhebt 1
). Behandlung mit Schwefel-

saure lasst die Membran dieser Nath verquellen und macht in der

Mitte derselben die vorher nicht erkennbare, sehr diinne Cuticula der

verwachsenen Epidermen sichtbar. Zu welchcm Zeiipunkte diese Ver-

kittung stattfindet, konute ich wepen Mangel an geniigend jungen Ent-

wickelungsstadien nicht bestimmen. Der Zusammenhang ist ein be-

trachtlich fester; ao dunnen Querschnitten reissen die beiden Hftlften

der Rippe wohl mitunter beim Schneiden auseinander, aber nicht durch

Losung der Verkittung, sondern durch Zerreissen dor diinneren Seiten-

wande der Epidermiszellen, welche zu beiden Seiten der Nath deutlich

erkennbar sind. Unraittelbar an dieselben schliessen sich die mecha-

nischen Fasern an.

Das fibrige Gewebe der medianen Rippe ist vollstaudig in scleren-

chymatische, langgestreckte Fasern verwandelt, welche gegen die

Peripherie an Dicke der Wandungen und Kleinheit des Lumens zu-

nehmen 8
). Sie unterscheiden sich von dem Gewebe der Griffelwandung

durch grosseren Durchmesser, weniger intensive Wandverdickung, dafur

aber luckenlosen Verband. In jeder Halfte der Rippe verlaufen einige

Gefassbundel. Die seitlichen Rippen sind von je drei Get: -

durchzogen, das ubrige Gewebe ist auch hier wieder nahezu vollstandig

in Form mechanischer Fasern ausgebildet; jedoch zwischen den Gefass-

bundeln zeigte sich in der Regel ein Complex von wenigen unverdickt

gebliebenen Zellen, welche in einem Falle ganz von mechanischen

Fasern eingeschlossen waren, in anderen Fallen bis an die Epidermis

der Aussenseite reichten, wo die Rippe hier entsprechende Einbuchtungm

besitzt (Fig. 6). Es hiingt das mit der Entwickelung des mechanician

Systems hier zusammen. Dasselbe tritt zuerst in geschlossener Form
an der Innenseite der Rippe und als Beleg der Btindel an der Aussen-

seite auf. Erst allmahlich greift die Verdickung auch hier weiter um

1) Vergl. fiber ahnliche Erscheinungen: Reiciie, Ueber nachtriigliche Y< i-

bindung ursprunglich frei augelegter Pflanzenorgane. Flora 1891, pag. 435.

2) Bfziiglich der Abbildung vergl. die Fussnote auf S. 71.
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sicb und kann bis zur Verschmelzung der Belege fiihren. Es durfte

daun wohl individuellen Schwankungen unterworfen sein, ob es bis zur

Verdickung aller Zellen kommt, oder ob, wie oben gesagt, ein mehr

oder minder grosser Complex unverdickter zuruckbleibt. Die Ent-

wiekelung der mechanischen Fasern in der Scheide findet fiberhaupt

erst relativ spat statt. Eine Bliithe, welche schon ungefahr die Hiilfte

der definitiven Grosse hatte, zeigte aile Zellen noch in ihrer ursprung-

lichen Dunnwandigkeit. Die Beschaffenheit der Fasern ist in den seit-

lichen Rippen an der Innen-(Ober-)Seite analog wie in der Mittelrippe,

an der Aussen-(Unter-)Seite, wo sie mehr als mechanische Belege

auftreten, ahnelt sie mehr derjenigen, wie sie das Griffelgewebe zeigt.

Eine weitere Anhaufung mechanisch wirksamen Gewebes findet

sich vorne an der Scheide, wo die Flugelanhange abgehen (r in Fig. 6),

indemhier, durch Drangung der GefassbQndel und reiche Aus-

weitere stutzende Saule geschaffen wird. Wie ira Griffel geben

auch in alien Theilen der Scheide diese mechanischen Elemente die

Holzreactionen.

An den dunnen Partien der Scheide zwischen den Rippen zeigt

das von den Epidermen eingeschlossene Gewebe eine ausserst lockere

Structur, indem die Zellen feine, oft verhaltnissmassig sehr lange Aus-

stiilpungen bilden, mit welchen sie zusanimenhangen und durch welche

zahlreiche und grosse Intercellularen geschaffen werden. Trotzdem ist

auch bei diesen zarten Partien fur einige Aussteifung gesorgt dadurch,

dass ziemlicli zahlreicho, auch moist von mechanischen Fasern begleitete

Grefassfe&ndel in schiefer Richtung von einer Rippe zur anderen ver-

laufen, wie es die kleine Skizze Fig. 8 andeutet, wodurch diese hautigen

Theile 6traff ausgespannt gehalteu werden. Andererseits ist aber

gerade durch diese nachgiebigen Zwischentheile ein leichtes

Oeffnen der Scheide bei einem Druck auf die Flugel er-

moglicht.

Das Querschnittsbild Fig. 6 allein giebt aber noch nicht den

nothigen Aufschluss uber den Mechanismus der Scheide, namentlich

nicht daruber, wie es kommt, dass dieselbe bei Aufhoren des Druckes

sich wiederum schliesst. Fig. 7 stellt einen Querschnitt der Scheide

aus der Region
ft

dar, entspricht also der Fig. 4 des Holzschnittes.

Die Ausbildung des mechanischen Systems ist auch hier schon eine

betrachtliche, seine Vertheilung aber noch sehr verschieden von der in

den hoheren Theilen. Nur die spatere Mittelrippe ist an der Ver-

wachsungsstelle der beiden Blatter schon deutlich erkennbar. Beruck-

sichtigt man nun den continuirlichen Uebergang dieser Querschnittsform

in die der hoheren Partien, so wird aus den gegebenen Querschnitts-

bildern und dem Habitusbild Fig. 1 die Mechanik des Schliessens

leicht ersichtlich. — Weun in Folge des auf sie geubten Druckes die
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beiden Flfigel seitwiirts gedrangt werden, so wird sicli dies audi in

den basalen Theilen der Scheide geltend machen. Aueh in dieter

Region (fi—y) werden die R&nder r (Fig. 7), welche die directe Fort-

setzung der nait r bezeichneten Partien in Fig. 6 bilden, einen Zug
nach aussen erfahren. Auf Grand der ganzen Querschnittsforrn aber

und der durch die vielen mechanischeu Strange bewirkten verhaltnisa-

massig bedeutenden Starrheit werden diese Basaltheile, bei dem Be-

streben in ihrer Lage zu verharren, dem Drucke einen Gegendruck
entgegensetzen. Sie iiben daher auf die Flugelanhange eine

Wirkung, die etvva der einer Spiralfeder gleichznsetzen ware,
und zwingen dieselben, nach Aufhoren des Druckes in die

ursprungliche Lage zuriickzukehren und so die Scbeide

Erst eine so zusammenhangende Querseimittserie liisst erkenneu,

wo wir an dem Querschnitte Fig. 6 die Mediane des so verauderten

Blattes zu suchen haben. Der Vergleich von Fig. 7 und Holzschnitt

Fig. 3 zeigt, dass wir bei ersterer die Mediane in der mit Klammern
bezeichneten Region haben. Nuu lasst es sich weiter aber unschwer

verfolgen, dass es gerade diese hier befindlichen drei Geiassbiindel sind,

welche holier oben in den Seitenrippen verlaufen. Diese seitliclien

Rippen bilden mithin die Mediane je eines der beiden Kronblatler. Die

mittlere Rippe ist scliou in Fig. 7 erkenntlich. Die Zwischenpartien

werden immer schmaler und zarter, die Geiassbiindel kleiner, bis

schliesslicli ungefalir in der Hohe y die Differenzirung in der Haupt-

sache beendet ist. Die Zusammengehorigkeit der in beiden Figuren (6

und 7) mit r bezeichneten Partien wurde schon hervorgehoben. Die

langen gewundenen Rander in Fig. 7 verkfirzen sich allmahlich und

gehen schliesslich in die beiden Lappen Qi in Fig. 6) uber. Hier

treten dann auch als Excrescenzen uach aussen die Flugelanhange auf.

Nun wird es auch leicht verstandlich, warum der Griffel in seiner

basalen Region noch keine besondere Festigung zeigt. Ich verweise

auf Fig. 7 der Tafel und Fig. 4 des Holzschnittes. Griffel und Fila-

mente erscheinen hier vor jeder Ausbiegungsgefalir vollkommen ge-

sichert, analog etwa, wie die zarten Stengeltheile an den intercalaren

Vegetationspunkteu des Grashalmes durch die mechanisch gefestigte

Blattscheide gestutzt werden. In der That sind auch die Filameute

mehr zart gebaut, und wenn auch ihie kleinzellige Epidermis und die

nachstliegende erste oder zweite Schicht dickvvandiger erscheinen, diirfte

dadurch doch eine wesentliche Festigung kaum erzielt werden. Gegen

die Spitze zu, wo der Griffel allmahlich in die Narbe iibergeht, findet

eine theilweise Verklebung desselben mit der Scheide statt. Ebenso

liegen die sehr langen Antheren, welche etwas fiber der Region y be-

ginnen und bis an die Narbe hinauf reichen, nicht frei in der Hohluug

der Scheide, sondern sind theilweise derselben augeheftet. An einem
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Querschnitte durcli eine solche Anthere fallt eine Zone stark ge-

streckter, an Aussen- und Innenwanden verdickter Epidermiszellen des

ConDectivs auf (Fig. 9). An dieser Stelle findet die Verklebung statt.

Dieselbe ist im Allgemeinen keine sehr innige, man kann in der Regel

die AnthereD leicht loslosen; immerhin haften sie so fest, dass (bei der

Sprodigkeit des Alkoholmaterials, welches ausschliesslick verwendet

wurde) oft eher ein Abbrechen der Antheren stattfand, als eine Los-

losung. Namentlich gilt dies fur die an den Rippen, in erster Linie an

der mittleren gelegenen Antheren. Letztere erhalt man an Querschnitten

dureh die Scheide am oftesten noch mit dieser in Verbindung. Es

scheint auch die Verklebung nicht an alien Stelleu gleich stark zu sein.

Es durften hier, wie bei der Verkittung der Kronblatter, die Epidermis-

papillen den Vorgang herbeifiihren, indem sie auch hier in die an dieser

Stelle oft erheblichen Unebenheiten der Oberflache des Connectivs zahn-

artig eingreifen und die Vereinigung der beiden Organe veranlassen

diirften. Schwefelsaurebehandlung lasst hier sehr deutlich die stark

entwickelte Cuticula beider Epidermen nachweisen. Auch hier konnte

ich aus dem oben genannten Grunde den Zeitpunkt und Vorgang dieser

Verklebung nicht naher bestimmen. Zu Beginn der Narbenregion, wo

die PollensJicke aufhoren, setzt sich das Connectiv, sich allmahlich ver-

schmalernd, noch eine Strecke fort, und wahrend jetzt an demselben

allseitig Papillenbildung beginnt, scheint hier die Verklebung mit der

Scheide eine viel innigere zu werden. — Wenn nun diese Thatsache

auch keine grossere Bedeutung beanspruchen kann, so lassen sich doch

zwei Vortheile fur die Pilanze namhaft machen. Erstens wird daduteh

eine bei ihrer Ljinge nicht unaim. '/•;.:" 1'ixii ii!,u der Antheren erzk-lt,

und zweitens legen sich, in Folge ihrer Verklebung mit der Scheide.

beim Oejftnen derselben auch die Antheren auseinander und ermoglichen

so eine noch ausgiebigere Beruhrung des Bestaubers mit den aus-

getretenen Pollenmassen.

Es ist jedenfalls nicht ohue Interesse, zu verfolgen, wie bei dieser

Pflanze die morphologische Ausgestaltung und die anatomische Be-

schaffenheit in unverkenn barer Anpassung an die Natur des die Be-

stiiubung vermittelnden Thieres demselben Zwecke dienstbar gemacht

erscheinen. Durch die geschilderte Beschaffenheit der Scheide wird

ein vierfacher Zweck erzielt: Schutz des Pollens vor unberufenen

Eindringlingen, Biegungsfahigkeit nach jeder Richtung

gegenuber der vorhandenen mechanischen Inanspruchnahme,

selbstregulatorische Schliessung der Scheide nach Aufhoren

des Druckes auf die Flugel und endlich durch die Flugel-

auhange gleichzeitig eine Vorrichtung zur Oeffnung der

Scheide und Vermehruug des Schauapparates in Folge der

intensiven Farbung.
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Irn Anschlusse an das Gesagte moge es mir noch gestattet sein,

einige Bemerkuagen iiber den Bau der Narbe hinzuzufugen. Der bei-

stehende Holzschnitt (Fig. 5) giebt ein schematisches Bild eines Quer-

sehnittes durch dieselbe. Auffallig ist daran vor allem die scharfe

Tiennung der drei Fruchtblatter, welche sich bis an die Spitze der

Narbe erhalt. Die inneren Rander sind vielfach gewunden, wie es in

der Abbildung durch die starken schwarzen Linien (<?) angedeutet ist.

Wie aus der vergrosserten Querscbnittspartie Fig. 10 (TafellV) ersicht-

lich ist, bestehen diese Innenrander aus kleinen, fest aneinander

schliessenden Zellen, wie wir sie im Griffel in ganz gleicher Beschaffen-

heit vorfanden. Tha&achlich Bind diese Zellzuge die Fortsetzung jener

im Griffel, nur dass sie tier in vielfach gewundenem Verlaufe auftreten.

Es ist aber unschwer zu verfolgen, dass sie die Epidermen der Frucht-

blatter sind. Zwischen diesen Epidermen findet sich hier, wie im

Griffel, eine Substanz, welche den ganzen Zwischenraum ausfullt und

welche einen schleimartigen Eindruek macht, deren nahere chemische

Beschaffenheit ich jedoch nicht untersuchte. In derselben eingebettet

liegen kornchenartig erscheinende Einschlusse, welche sich mit Jod-

Jodkalium und Chlorzinkjod intensiv gelbbraun farben und gegen

Alkohol, Aether, Eau de Javelle und Schwefelsaure resistent er-

scheinen. Diese Reactionen geben der Vermuthung Raum, dass sie

sich vielleicht von der Cuticula der Epidermen ableiten. Genauere

Untersuchungen habe ich uber diesen Gegenstand nicht vorgenommen.

Von dem Vorhandensein der schleimigen Substanz zwischen den Epi-

dermen uberzeugt man sich sehr deutlich bei Farbung der Schnitte
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durch Haniatoxylin x
). Der Inhalt der Epidermiszellen farbt sich in

bekanntera violettem Ton, wahrend die Substanz zwischen den Epi-

dermen sich gleichiniis-sig blau farbt. Auf diese Weise lasst sich die-

selbe iiberall nachweisen. Die Epidermiszellen zeichnen sich durch

Plasmareichthum aus, besitzen grosse Kerne und zeigen iiberhaupt ein

wium nartiges Aussehen. Behandlung mit Jod liess in ihnen kleine

Stiii kekornchen nachweisen.

Die Narbenpapillen sind in Form scblauchartiger Haare ent-

wickelt und bedecken in dicht gedrangter Anordnung die Narbe von

alien Seiten. Entsprechend den Beruhrungsstellen der Fnzchtbl&tter

verlaufen langs der Narbe drei rinnenformige, seichte Vertiefungen

(vergl. Fig. 10 und Holzschnitt Fig. 5), in welcl.e hinein die Papillen

sich noch eine kurze Strecke fortsetzen und dabei allmahlich in die Form
der Epidermiszellen Gbergehen. Im Narbengewebe finden sich noch

einige Gefassbundel (g in Fig. 10 und Holzschnitt Fig. 5), sowie zahl-

reiche Schleimzellen (a in Fig. 10), welehe uberhaupt in alien Bluthen-

theilen dieser Pflanze sehr verbreitet sind.*) Es sind dunnwandioe,

reckte Zellen, deren durch Alkohol geharteter Inhalt sich beira

Schneiden oft als compacter Klumpen loslost. Das Grundgewebe ist

auch in den hoheren Partien der Narbe nicht durchaus diinnwainliir.

vielmehr finden sich namentlich in der Nahe der Gefassbundel Gruppen
starker verdickter Elemente. Dieselben nehmen gegen die Basis der

Narbe stetig an fliiufigkeit zu.

Der Griffel geht namlich schon ausserlich ziemlich alluialiHch in

die Narbe uber und demgemass auch seine anatomische Beschaffenheit

in die der letzteren. Die Griffelhohlung erweitert sich fortsckreiti ad

und die dieselbe durchsetzenden Epidermen nehmen immer mehr den

gewundenen Verlauf an. Die Wandung des Griffels nimmt gleichlalls

an Dimension zu, ohne zunachst den sclerenchymatischen Charakter /u

verlieren. Auch die Epidermiszellen an der Aussenseite des Griffels

behalten die miichtige Verdickung, aber wahrend sie bisher von sehr

gleichmassiger Gestalt waren, werden sie in dieser Uebergangsregiou

sehr unregelmasdg. Sie erscheinen vielfach am Querschnitt radial ge-

streckt, erhalten hockerige Umrisse und ragen haufig als starke Zacken

frei uber die Oberflache des Organs. Dabei machen sich jetzt all-

mahlich auch in der Griffelwandung die Verwachsungsnathe der Frucht-

blatter bemerkbar. Aber nicht an alien Seiten vollzieht sich liie

Differenzirunu gleicbmfasig, and die Papillen treten in sehr verschiedenen

llohen auf. Am tiefsten gegen die Basis reichen sie auf der dem

Spalte der Scheide zugewendeten freien Narbenseite. An der dem-

selben abgewendeten, mit den Endpartien der Scheide theilweiso ver-

1; Ich verwandte BoiiMKii'sdi.'s H.: iiujr..xyliii, da.s v<.» Dr. «Ji:Ckler in Leipzig
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klebten Seite behalten die Epidermiszellen und auch darunter liegende

Zellen noch ziemlich weit hinauf die dickwandige Beschaffenheit.

Dann hort diese und die Verwachsung mit der Scheide auf, letztere

deckt hier aber noch eine mehr oder minder lange Strecke die nun

beginnende Zone der Papillen, bis sie endlich ganz verschwindet. In

dieser Zone ist aber das Narbengewebe noch durchaus nicht etwa von

zarter Beschaffenheit, rielmebr zeigt sich dasselbe noch sehr scleren-

chvmatisch ausgebildet, und erst in ziemlich hochgelegenen Regionen

verliert sich diese Beschaffenheit mehr und mehr.

Bekanntlich ist der Zusammenhang der Zellen in Narbengeweben

gewohnlich ein lockerer. Auch BEHBENS sagt in der citirten Ab-

handlung pag. 37: „Das Narbengewebe besteht aus meist in Liings-

reihen angeordneten , diinuwandigen parenchymatosen Zellen, welche

nae.h oben oft garbenformig auseinander treten. Der Zusammenhang der

.L;;ugsivihen ist ein sehr lockerer." — Es sind das bekanntlich Eig«'u-

thiimlichkeiten des Baues, welche dem Pollenchlauche ein leichtes Yor-

dringen moglich machen sollen. Far Strelitzia trifft das nun aber nicht

zu. Fiir's Erste wurde schon betont, dass die Zellen bis hoch in die

Narbe hinauf insgesarnmt oder grossentheils sclerenchymatischen Cha-

rakter bewahren (wenn auch nicht so excessiv wie im Griffel), ferner

aber ist auch von einer Trennbarkeit nach Liingsreihen nichts zu be-

merken. Man kann Liingsschnitte aus den schon vollstandig freien und

ringsum mit Papillen bekleideten Narbenregionen auch mit den Nadelfl

bearbeiten: man wird nur ein Zerzupfen der Schnitte bewirken, keine

Zertheilung im obigen Sinne. Wenn auch in den der Spitee n&iier ge*

legenen Zonen am Querschnitte viele kleine Intercellularen bemerkbar

werden, ist doch der Zusammenhalt an den Langswiinden ein ziemlich

fester. Das gilt auch fur die der Peripherie zunachst gelegenen diinn-

wandigen Zellen, welche am Querschnitte sehr klein erscheinen (Fig. 10),

am Laugsschnitte gleich alien anderen Elementen langsgestreckte Ge-

stalt besitzen. Die Papillen verlaufen zu diesen ihnen angreuzenden

Zellen genau recbtwinklig. —
In Anbetracht dies ich nun die Frage auf, welcben

Weg denn wohl der Pollenschlauch einschlage. Sicheres konnte natiir-

lich nur die directe Beobachtung bieten, welcher aber eine kiinstliche

Bestiiubung vorher gehen musste, zu der ich gegenwartig keine Ge-

legenheit hatte. Dennoch mochte ich eine Vermutbung aussprechen,

welche, wie ich glaube, einige Wahrscheinlichkeit besitzt. Zuuiir!i>t

scheint die Sache ziemlich einfach. Beachtet man die Canale zwischen

den Epidermen und der harten Griffelwand, welche schon im Narben-

gewebe ihren Anfang nehmen (vergl. die Figureu 3 und 10 und Holz-

sclmitt Fig. 5), so mochte man denken, der Pollenschlauch dringe eben

durch das Narbengewebe bis an diese Hohlraume vor und bewege sich

in denselben bis in den Fruchtknoten hinab. Die Sache ist aber doch
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nicht ganz so einfach. Zunfteiist ist zu bedeuken, dass diese Can ale

sohliesslich in di^ MiUelsitulo cbs Fruchtkuotens hinabfiihren und doit

so class der IV.'.lensohiauch sich dann durch das koinoswvirs

lockere Gewebe derselben zu den Placenten durcharbeiten musste. Ge-

setzt audi, dies bote koine Sehwierigkeit, so ist tenters zu erwagen,

dass es auch mit der Durckdringung des Narbengewebes nicht so leicbt

u, ken wird. Dieser Aufgabe mochten alleufalls die im oberen Drittel

austreibenden Pollenschlauche vielleicht gewachsen sein, obwolil auch

hier zu zweifeln ist, ob die Schlauche diesen Verband langsgestreckter

Zellen in querer Richtuug zu durchselzen befahigt w&ren, bingegen

durften aber dann alio tiefer abgesetzten Pollcnkorner nutzlos ver-

geudet sein, da die Pollenschlauche das sclerenchymatische Gewebe

wohl kaum zu durchbrechen vermochten. Da aber gerade hier die

Narbe am v^luminosesten ist, dart' angenommen werden, dass dem

Pollenschlauche ein anderer Ausweg offen stehe.

Meine Ansicht geht nun dahin, dass der austreibende Pollen-

schlauch durch die von den Papillen ausgeschiedenen Stoffe zwischen
diesen weiter in die Spalten an der Beriihrungsstelle der Fruchtblatter

'i werde, von dort zwischen die als longitudinale Zellplatten

verlaufenden Epidermen gerath und nun zwischen diesen in der von

ihnen ausgeschiedenen Schleimsubstanz abwarts treibe. Denn es ist

naruentlich iin Gritfel auffallend, dass diese Schleimbildung zwischen
den Epidermen und nicht in den Hohlungen ausserhaib derselben auf-

tritt, wo sie doch alleiu dem Pollenschlauche zu Gute kame, wenn er

hier den Weg nehmen sollte. Diese Epidermen, deren Zellen, wie

nochrnals betont sei, fesl zusammenh&ngen, waren dann im Sinne von

BEHEENS das „leitende Gewebe", und der von ihnen eingeschlossene

Uohlrauni reprasentirt den Gritf'elcanal.

Noch ein weiterer, nicht unbedeutsamer Umstand spricht dafiir,

dass der Pollenschlauch den bezeichneten Weg emschlage. Es wurde

schon S. 59 darauf hingewiesen, dass diese inneren Epidermen der

tter sich noch tief in den Fruchtknoten hinabverfolgen lassen

(vergl. Holzschnitt Fig. 1 und 2) und ungefahr in der Region, wo die

Ovarfacher aufzutreten beginnen, auseinander weichen, d. h. nicht mehr

im Centrum zusammenstossen und einen gemeinschaftlichen Canal ein-

Bchliessen, sondern am Querschnitte als drei getrennt verlaufende Spalten

erscheinen. Verfolgt man nun die Querschnittserie noch weiter ab-

warts, so sieht man diese Spalten i aimer mehr sich von einander ent-

feruen, sich immer mehr dem Rande der Mittelsaule nahern, bis sie

schliesslich an der Stelie, wo die Placenten beginnen, frei in die Ovar-

facher ausmunden. Die Mundungsstelle befindet sich in der Mitte

jeder Placenta, wo letztere dann einen ahnlichen tiefen Spalt besit *..

wie er in der Narbe an den Beruhrungsstellen der Fruchtblatter sich

findet. Die Zellen, welche diese Canale und auch die Placenten fiber-
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ziehen, bieten dasselbe driisenartige Ausseheu, wie in Griffel und Narbe.

Auch die SchleimabsonderuDg lasst sich hier mittels der genannten

Hamatoxylinfarbung iiberall nachweiseu. — Die Pollenschlliuche wiirden

also durch den Griffelkanal gemeinscbaftlicli hinabwaehsen, dann aber

je nach ihrer Lage in einen der drei abgehenden Canale ausbiegen

und so direct zu den entsprechenden Placenten bingeleitet werden, wo

sic an deren Oberflache dann frei zwischen den Samenanlagen weiter

wachsen konnen.

Zum Schlusse noch ein paar Worte fiber das S. 58 erwahnte

Spaltensystem, welches besonders im unteren Theile des Fruchtknotens

so machtige Ausbildung erfahrt. PETERSEN (1. c. pag. 4) sagt beziig-

lich der Musaceen: „Als Honigbehalter fungirt der Fruchtknoten und

zwur solchermassen, dass bei den $ Bliithen von Musa fast das ganze

Innere des sterilen Fruchtknotens in ein Nektarium umgestaltet ibt,

welches aus vielfach gebuchteten, im Inneren zusamnienstossenden, von

lzelligen, secernirenden Haaren ausgekleideten Gangen gebildet ist.

Bei der £ Bliithe, wo der Fruchtknoten dreifacberig ist, liegt das

Nektarium in den Scheidewanden und bildet die sogenannten Septal-

drusen. Der Salt, der bisweilen in ausserordentlicher Menge aus-

geschieden und von Honigbienen gesucht wird, tritt an einer Oeffnuug

des daselbst rinnenformig ausgeliohlteu Griffels hervor." Daruber, wie

es sich bei Strelitzia verhalte, wird nichts gesagt. Offenbar haben wir

aber hier dieselbe Bildung vor uns, nur dass diese Gauge hier in der

Mittelsaule des Fruchtknotens liegen. Sie sind gleichfalls von kleinen

driisigen Zellen ausgekleidet und namentlich in den unteren Theilen

des Fruchtknotens vielfach gebuchtet. S. 60 wurde schon erortert, wie

diese Gange sich nach aufwarts continuirlich fortsetzen und dabei all-

miihlich den Driisencharakter verlieren und wie sie durch Vereinigung

schliesslich den Canal bilden, in welchem der Griffel anfanglich vcr-

lauft. Dieser Canal miindet dann in die Hohlung des basalen Scheiden-

theiles, und hier tritt der ausgeschiedene Nektar offenbar nach aussen.

Botanisches Institut der Universitat Innsbruck.
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S-rkliiniiig der Abbildungeu.

Vnsnahine der Fig. 1. ::. 5. S d<T Tai'el nnd Fig '> und 1 der li

:

Uddldungen mit der < nucni lu< ! enhvorfei md lam irloichem Massstabc

ausgeiuhrt worden.

1. Tafel.

1. Habitusbild der von den beiden KroiiMiitlcm Lobildefen Scbeide. Von
vorne geseheu, der Spalt etwas gepffnet. k Ansatzstellen der Eelohblfttter

a das unpaare Kronblatt. f die Fliigelanhange, // die den Spalt ver-

schliessenden hautigen happen, n die Narbe. Bezeichnung a, /? etc.

vergl. Text. Etwas verkleincrt.

2. Seitenansicht desselben Organes. m die mittlere, s eine seithVhe Kipj>e,

die iibrige Bezeichnuug wie in Fig. 1. Gleichfalls schwach verkleinert.

8. SchematiBeher Quersehnitt dnrch den Griffel. c Griffelcanal, e innere

Epidennen der Fruchtblattcr, h Hohlungeu in der Griffelwand, wo der

sclerencbymatische Tlieil dor (Jrii't'ehvand. / Grftis.-dmn del. Vergr. 175.

4. Partie aus einem Quersehnitt durcli die Griffelwandung, e aussere,

e
t

innere Epidermis, sc sclerenchvmatisches Gewebe, <j G efassbundel.

Vergr. 580.

5. Sehem iischer Diirohschniti d i Sob ido. >' Flfigolaul 111:0. m die mittlere,

s die seitlichen Rippen, h die verschliessenden Lappen, si Stamina,

g Griffel. (Vergl. Fig. 1 nnd 2).

6. Eine Halite der Scbeide im Quersehnitt (Region ft in Fig. 1). Bezeich-

nung wie bei voriger Fi-nr. v Die Yeillehimgsnath der beiden Kron-

bllitter. Beziigl. r vergl. im Text S. 64. Das mechanische Gewebe ist

farblos gehalten 1
). Vergr. 11—12.

7. Quersehnitt durch die Sehoido Region ,; in Fig. 1. Die Klainniern

deuten die Mediane des cinzelneit Blattes an und die 3 Bundel, welche

holier oben in der soitlichm Hippo {s in Fig. (!) verlaufen. v die Ver-

kittungsnath der Kronbliitter. Ueber r vergl. Text S. <i4. Das meolianisehe

Gewebe hell gehalten. Vergr. 11—13.

8. Ein Stiick des Seitentheils der Scbeide bei ca dreifacher Vergrosserung.

den Verlauf der Gefassbiindel in den zarten Zwischenpartien zeigend.

/"ein Stiick eines Flugelanhunue-.. .> tin. seitliche. m die mittlere Rippe

9. Quersehnitt durch das Oonnectiv einer Anthere, die Langsstreckung und

Verdickung der Epidermiszellen an der Region der Verklebung mit der

Rippe zeigend. , Kpidenuis. /'til nose Zellen. c ('utieula. Vergr. 230.

1". Tlieil eines Narbempiersclinittes an der Begrenzungsregion zweier Frueht-

blatter. e Epidermiszellen, sch die zwischen ihnen befindliche selileimige

Substanz nebst den Einschliissen, p die Narbenpapilleu, s Srhl.-inizellen.

eine Unrichtigkeit b<

mechanisch gefestigt

sollte. Vergl. Text i
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Fig. 11. Randpai i« . i <j, .-> ll\\qf j.i in Fi:;\ G).

e Epi I-'asern. Vergr. 23<>.

., 12. Querschnittspartie aus einem der hautigen Lappen (h in Fig. 6): e Epi-

dermiszellen. Vergr. 230.

2. Holzschnitte.

Fig. 1. Ennersti Pa fci< eines !'
i

pon, wo die

Ovarfacher bereits verschwunden sind. Das GrinVlge-weLe (lurch Klein-

zelligkeit gelo'iiu/eichnM. , inm-v lipid. -i-iiN \r,-A Tafel IY, Fig. 3),

h sich allmablicb bildende HohMnme, i Gef&ssbfindel, s/> die Fort-

setzuugen dei % kt i e- h. idenden Gange. (Vergl. Text S. TO).

„ 2. Dieselbe aus einei li«'> i i R in da llnnihli in ',

i ^ . i i des

Griffels zeigen-i. I?. /..iclimr.;_- v,i" i..-i vmi-ef Figur. In beiden Figuren

Verg. 95. Schematisirt.

.. 3. Quersclini! dnndi di Sclieid.' in der Region a der Fig. I (Tafel IV),

a das unpaare, b die paarigen Kronbl tt. r. lit- piiteiv \ crklei un^telle.

f Filamente, y Griffel Sebr schematised'..

, 4. Querschniu d.mdi die >-li id. in d i II -ion,,' lor Fig. 1 (Tafel IV). Be-

zeichnung wie !.n" vi.ri^.T riuur. i;-i < li<- Y. rkle'.iuigMiaiii. Sehr

schematisch.

.. 5. Schi ndi i Imii, Ep I
I

> EU M

im Narbenge^ 1

1

Vergr. 32.
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