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im iihrigen weder im Dunkeln (hier erst sehr spat bis 62 °/
, die

Zahl von Griin und Violett) noch im Hellen gut. Im weiBen Licht

sind auch Each 3 Monaten nur 34 % (32 % un(I 34 %) gekeimt.

Die Fahigkeit, lichthart zu werden, hat also solche Saat zum Teil

eingebiiBt, aber auch die Fahigkeit, rasch im Dunkeln zu keimen.

Nach alledem und auch nach hier nicht erwahnten Beobach-

tungen wiirde demnach die zweckmaBigste Konstruktion fur Appa-

rate zu ^ eiteren Versuchen nach Art eines Mistbeetfensters anzu-

ordnen sein mit moglichst gleichmaBigem Lichteinfall. Naturlich

ware ein ganz gleicher I'arbenton Vorbedingung fur Uberein-

stimmende Ergebnisse, wie aus der Wirkung des Griinlichblau bei

Veratrum erhellt. Alles andere, Temperatur und Feuchtigkeit,

kommt in zweiter Linie und ist leicht geniigend genau einzustellen.

Am besten wurde eine durchlpchte Porzellanplatte in den schrag

belichteten Kasten iiber einem Wasservorrat anzubringen sein.

Das Wasser konnte zu den darauf lagernden Filterscheiben durch

die Locher mittels Dochten heraufgesogen werden.

Herr Geheimrat Professor Dr. GOEBEL hatte die Liebenswiirdig-

keit, mir frisches Samenmaterial von Drosera capensis zu iiberlassen.

In gleicher Weise bin ich Herrn Professor Dr. HEiNRTCHER zu

Innsbruck dankbar fiir die Ubersendung frischer Samen von

Veronica perogrina und die Uberlassung des hier behandelten Teiles

an den Arbeiten iiber diesen Samen. Inzwischen ist in der

^LEsXER-Festschrift ein Teil der noch unveroffentlichten Arbeiten

w>n HeinricheR iiber Veronica peregrina erschienen.

Miinchen, den 7. Februar 1908.

,4
- W. Mobius: Die Perianthblatter von Cocos nucifera.

(Mit Tafel I)

(Eingegangeo am 10. Februar 1908.)

!a der Absicht, die Entwicklungsgeschichte der KokosnuR zu

Versuchen, verschaffte ich mir Material von Bluten und von

lungeren und alteren Friichten der Kokospalme: das erste ernielt

J*
durch die Giite des Herrn Dr. ADOLF REICHARD, der es urn

1904 aus Haiti mitbrachte, und im Jahre 1906 sandte mir aut
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m^ine Bitte Herr W. HARRIS, Direktor von Hope Gardens in

Kingston auf Jamaica noch reichlicheres Material, das jenes in

wiinschenswerter Weise erganzte. Beiden Herren sei auch an

dieser Stelle fur die freundliche Erfiillung meines Wunsches

bestens gedankt. Die Untersuchung des B-ElCHARD'schen Materials

gab mir bereits Veranlassung, eine kurze Mitteilung tiber die merk-

wiirdigen, mit Rhaphidenbundeln versehenen Triehorne auf dem

Fruchtknotan, in diesen Berichten (1905, Bd. XXIII, Seite 485) zu

veroffentlichen; jetzt scheint mir die Struktur der Perianthblatter

sowohl der mannlichen als auch der weiblichen Bliiten wert zu

sein, sie besonders zu beschreiben und mit Hilfe einiger Abbil-

dungen zu erlautern: zeigen sie doch ein wesentlich anderes Bild,

als wir es uns von den als zarte und hinfallige Gebilde ange-

sehenen Kelch- und Kronblattern der Pflanzen zu machen pflegen.

Auch der groBe Unterschied im Bau des Perianths bei der mann-

lichen und weiblichen Bliite ist interessant; er erscheint zwar zu-

niichst recht auffallend, erklart .sich dann aber aus dem ver-

schiedenen Verhalten der beiden Organe in ihrer Funktion und

Lebensdauer.

Bevor ich die Perianthblatter selbst beschreibe, darf ich wohl

einiges iiber die Inflorescenz vorausschicken, meistens an Bekanntes

erinnernd. Der Bliitenstand der Kokospalme soil 2 Meter lang

werden. Yon der Hauptspindel entspringen zahlreiche unver-

zweigte Seitenaste, die am Grunde eine oder einige weibliche,

weiter aufwarts zahlreiche mannliche Bliiten tragen. So habe ich

einen Seitenast erhalten, der 4 zu halber GroBe herangewachsene

Fruchte tragt. Ein solcher Inflorescenzast mit der weiblichen

Bliite am Grunde und den zahlreichen mannlichen Bliiten am

iibrigen Teil erinnert an die Katzchen der Edelkastanie
J

),
und wie

bei dieser die Spindeln nach dem Abfallen der mannlichen Bliiten

als nackte Anhange die Friichte iiberragen, so ist es auch bei der

Kokospalme, nur mit dem Unterschied, daB hier die kahlen Spindeln

recht kraftige Aste von etwa Bleistiftdicke sind. Was die Stej-

lung der Bliiten betrifft, so ist die einzige zu bemerkende Rege1
'

m&Bigkeit die, daB die weibliche Bliite zwischen zwei mannlichen

1) Im Herbarium Ambninense (1741, vol. I, Seite 3) wird es getad*

daB altere Autoren diesen Vergleich angestellt haben, der Tadel scheint
,

si

aber nur darauf zu beziehen, daB es sich bei Gastanea urn eine einfac

Spindel, bei Cocos jedoch urn einen verzweigten Bliitenstand handelt. V*

Abbildungen auf der 1. Tafel dieses Werkes sind z T. recht g'
'

~
einen Blutenstand mit seiner Spatha, eine Spindel mit mannl
dereo dreikantige Gestalt gut zum Ausdruck kommt, und einen Zweig

11 juDgen Friichten.
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steht (Fig. 2), im iibrigen stehen die mannlichen Bliiten „in lockerer

Spirale und dann dnrch Verschiebungen unregelmaBig zerstreut",

was nach DRUDE, dessen Worte ich ebon zitiert habe, der hau-

figere Fall bei den Palmen ist (vgl. ENGLER-PRANTL, nat. Pflanzen-

familien, Palmae Seite 17). Die weibliche Bliite ist noch voll-

standig im Knospenzustand, wahrend die mannlichen sich schon

offnen, diese aber sind bereits abgefallen, wenn die weibliche

Bliite desselben Spindelastes ihre Narbe freilegt, was nach DRUDK
(I. c.) die Kegel fur die Ceroxylineae ist: hier soli die weibliche Bliite oft

erst monatelang spater zum Bliihen gelangen als die mannlichen,

zwischen denen sie steht. Es ist aber wohl anzunehmen, daB in

dem riesigen Bliitenstand der Kokospalme die zuerst sich ent-

wickelnden weiblichen und die zuletzt sich entwickelnden mann-

lichen Bliiten noch gleichzeitig zur Bliihreife gelangen 1

). An dem
mir zugeschickten Material fand ich immer an einem Ast nur

einzelne mannliche Bliiten geoffnet; nach einer Angabe im Hortus

Malabaricus (I, Seite 7) fallen sie am Tage nach der Offnung der

Staubbeutel ab. Die weiblichen Bliiten, deren Entwicklung das

Interesse natiirlich mehr in Anspruch nimmt, sollen, wie ebenda

ausfiihrlich geschildert wird, 12 Monate bis zur vollen Reife der

Frucht gebrauchen, und es sollen sich 10—12 Friichte an einem

Spadix entwickeln; die Fig. 3 der Tafel II zeigt sogar einen

Fruchtstand mit 22 Friichten.

Die mannlichen Bliiten, die wir zuerst beschreiben wollen,

sitzen in einer Yertiefung der Spindel, und der auBere etwas vor-

sPringende Rand dieser Vertiefung ersetzt das fehlende Vorblatt.

Vor der Anthese bilden sie schlanke, dreiseitige Pyramiden von

l- 1,5 cm Lange, wie Fig. 4 zeigt. Kelch- und Kronbliitter sind

h*r sehr verschieden: die ersteren sind kleine Schuppen, die sich

J"*

an ihrer breiten Basis beriihren und oben zugespitzt sind, ihro

Unge betragt nur 3—5 mm. Unten sind sie sehr dick, so daB

der Querschnitt etwa ein gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck

Taf. II) zeigt die Fig. 2, datf

deb. am Baume vorkommen. Uberhaupt findeo wir

;
,er vorzugliche Abbildungen, an denen die neueren Werke Mangel lcdcn.

p
° Sl°d z. B. in dem bekannten Buche KoHLER's Medizinalpflanzen i

4KK-M
heiten der BlQten Sanz unrichtigwiedergegeben. Gate ^oU>f^^

^bddungen, in denen aber die Einzelheiten undeutlich wen l.-n. Uu^n -
" Oo«tributions from the U.S. Nat. Herbarium, vol. IX, PI. XLIV

;

e.te -
•erden die Bliiten beschrieben. Auch das bekannte Lehrbuch ™rn*MW

r Wochschulen von STRASBURGER, NOLL, SCHF.XCK und *ARSTh> b

STn,m
to Ph°tosraPhie des Sanzen Bliitenstands und von Kokosnflsaen am
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bildet, dessen rechter Winkel dem starken Kiele auf dem Eiicken

der Schuppe entspricht ; nach oben werden sie allmahlieh diinner

nnd gehen in eine etwas kapuzenformig zusammengezogene Spitze

aus. In dem parenchymatischen Grundgewebe, das viele groBe

Rhaphidenzellen enthalt, verlaufen die GefaBbiindel und Skleren-

chymstrange im unteren, dickeren Teil auf dem Querschnitt ver-

streut; so wie nach oben zu das Blatt diinner wird, schlieRen sie

sich zu einem breiten Band aneinander, das, der Oberseite genahert,

von einem Rande zum anderen geht. Auf der Unterseite zeigt die

Epidermis, die durch ein aus kurzen, sklerotischen Zellen be-

stehendes Hypoderma verstarkt wird, zwischen dunnwandigen auch

zahlreiche dickwandige Zellen ; die letzteren liegen einzeln zwischen

ersteren verstreut oder, und zwar besonders an der Basis des

Blattes, in Gruppen vereinigt. Auf der AuBenseite finden sich

emzelne Spaltoffnungen, auf der Innenseite, wo die Epidermis aus

dunnwandigen, polygonalen Zellen besteht, fehlen sie, wie es

seheint, ganz.

Die Kronblatter liaben eine lancettformige Gestalt, ihre Rander

sind, wie das Querschnittsbild in Fig. 8 zeigt, schwach umgebogen,

und mit diesen Randern beriihren sie sich in der Knospenlage nicht

nur, sondern hangen fest aneinander, wie spater geschildert werden

soil. Sie liaben durch die reichliche Ausbildung von Faserzellen

und durch die Verdickung der Zellwande in den Zellen des Grand-

gewebes und teilweise der Epidermis, eine auBerordentlich feste

Struktur 1
). Wie man an Fig. 8 sieht, wird der mittlere Teil des

Blattes von einem Rande zum anderen von einer dicken Skleren-

chymmasse eingenommen, in die verhaltnismaBig kleine Mestom-

biindel eingesenkt sind: es sind also, ahnlich wie im oberen Teil

des Kelchblattes, die Mestombundel mit ihren Sklerenchymbelegen

und die einzelnen Sklerenchymbiindel zu einem breiten Bandever-

schmolzen, nur rechts und links am Rande findet sich unter diesem

Bande noch ein isoliertes Sklerenchymbiindel oder deren zwei.

Die Zellen des parenchymatischen Grundgewebes sind zienrlicb

dickwandig, besonders auf der Unterseite, wo sich noch ein aus

Steinzellen bestehendes Hypoderma ausbildet. Auf der Oberseite

besteht die Epidermis aus kleineren und mehr in die Liinge

streckten Zellen als auf der Unterseite, w-o die Spaltoffnung^

reichlicher vorkommen; hier sind die Epidermiszellen zum Tei

1) Fiir die Herstellung einiger vorzOglicher Schnitte durch das spn

Material der Terianthbiatter der mannliehen und weiblichen Bluten bin

Herrn G. LEISEWITZ (Frankfurt-Bockenheim) sehr zu Danke verbuuden.
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auffallend stark verdickt, wie schon beim Kelchblatfc an-vgelx n

wurde. Bemerkenswert ist, daB die- Sklerotisierung erst ziemlieh

spat einsetzt: die groBen, schon 1 cm langen Knospen zeigen erst

den Anfang der Membrunverdickung in den Faserzellen der

Sklerenchymplatte, die Epidermiszellen sind noch alle dunnwandig
und die Steinzellen des Hypodermas sind noch nicht ausgebildet.

Der Rand des Blattes ist, wie die Figur zeigt, abgestutzt,

und an diesen radialen Seiten sind die Epidermiszellen papillen-

artig verlangert; diePapillen der benachbarten Bander greifen der-

artig ineinander, daB in der Knospenlage ein vollstandiger Ver-

schluB erreicht wird, wie in Fig. 9 dargestellt ist. Die dfinnwandig

Weibenden Papillen finden sich nicht auf der ganzen Ausdehnimg
der schmalen Seite des Blattes, sondern nur in der Mitte. Am
iiuBeren Rande sind die Zellen nur wenig nach auBen gewolbt und
haben dicke Wande, am inneren Rande sind sie etwas papillen-

formig verlangert, ragen aber kaum iiber das Niveau der Epidermis-

zellen der Oberseite vor. Dicht unter den Papillen liegt klein-

zelliges sklerenchymatisches Gewebe, das sich besonders an den

Randern noch verstarkt und am auBeren Rande in das Hypoderma
fortsetzt.

Eine andere eigentumliche Bildung der Oberhaut besteht in

dem Hervorwachsen einzelner Epidermiszellen und ihrer Umwand-
,ung in Behalter von Ehaphidenbundeln, was in Fig. 10 gezeichnet

J^rden ist. Solche merkwiirdige Haare, die an die friiher (1. c.)

beschriebenen, rhaphidenfuhrenden Schuppen auf dem Fruehtknoten

ennnern, kommen auf der inneren Seite des Kronblattes dicht unter

r SPitze vor; man kann sie hier an dem Glanze der Kristalle

Schon mit der Lupe erkennen.
Die oben beschriebene Struktur des Kronblattes der mann-

ichen Bliite erscheint nun zunachst fur ein derartiges Organ ganz

<lll "allend reich an sklerenchymatischen Elementen, die wir bei

'^nBlutenblattern im allgemeinen nicht zu finden gewohnt sind').

le An°rdnung des mechanischen Gewebes ferner, namlich in Ge-

Stalt eines Sicken Sklerenchymstreifens, der ziemlieh in der Mitte

•LKENS ervvahnt in seiner Abhandlung iiber die west

;n und Proteaceen (in der Festschrift fur SchWEX

), daB bei vielen vogelbliitigen Pflanzen die Bliitenl

' floralen Region kaum vorkommende mechanische

eile besiiBen. Auch die Verzabnung am Rande d

erigonblatter, die er von Loranthus Ehlersii und Prob

:
» erinnert sehr an die hier beschriebenen Verhaltn
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zwischen Ober- und Unterseite von einem Rande zum andern ver-

lauft, ist fur ein flaches, blattartiges Organ durchaus imgewohnlich;

sie kommt nicht unter den Typen vor, die SOHWENDENER fiir die

mechanische Festigung des Laubblattes auffiihrt. Es handelt sicli

hier aber urn ganz andere Verhaltmsse, bei deren Beriicksichtigung

die gegebene Konstruktion uns verstandlich wird und zweckmaffig

erscheint. Zunachst bilden die drei Kronblatter vermittelst der

Verzahnung an ihren Riindern eine geschlossene Rohre oder eine

hohle Pyramide um die eingeschlossenen StaubgefaBe, und dabei

entsteht aus den drei Sklerenchymstreifen ein ringsum gehender

Schutzmantel. Wenn nun dieser nicht auBen liegt, d. h. weim das

Sklerenchymgewebe nicht direkt an die Epidermis der Unterseite

anstdBt, so wird dies wohl dadurch bestimmt, daB der Schutzmantel

nicht geschlossen bleibt, sondern sich in die drei Blatter spaltet.

Jedes Kronblatt stellt nach dem Offnen der Bliite eine Platte dar,

die sich aufrecht halten, aber zugleich eine gewisse Biegungsfahig-

keit besitzen soil; bei biegungsfahigen Organen nun liegen die

festigenden Gewebe moglichst in der Mitte zusammengeruckt.

Diesen Zwecken also entspricht die Anordnung des mechanischen

Gewebes zu einem breiten Band in der Mitte, und damit stiipmt

auch iiberein der Ban der Unterseite; durch die dickwandigen

Zellen der Epidermis uud die unter ihr liegenden Steinzellen wild

ein gewisser Schutz geboten, aber dadurch, daB die dickwandigen

Elemente nicht zu einer Schicht zusammenschliefien, sondern durch

diinnwandige unterbrochen sincl, wird offenbar die Dehnbarkeit

beim Auf- und Niederbiegen erleichtert.

Immerhin bleibt es merkwurdig, daB fiir ein so rasch ver-

gangliches Organ so viel Material aufgewendet wird. Dagegen

laBt sich ein solcher Aufwand verstehen bei dem Bau der Perianth-

blatter der weiblichen Bliite, da sie ja bis zur Reife der Frucht

erhalten bleiben. Fiir sie ware andererseits die dort vorhandene

mechanische Konstruktion nicht moglich, da es notwendig ist, da»

diese Blatter sich wahrend des monatelangen Heranwachsens der

Frucht ausdehnen konnen, eine geschlossene Sklerenchymp^
aber, die von einem Rande zum anderen reicht, dieser Ausdehnung

hinderlich ware. Hier muB also das festigende Gewebe in einzelne

Strange aufgelost werden, zwischen denen das Parenchym
vergruBern kann. Wir konnen ganz ahnliche Verhaltnisse wie "a

Stamm erwarten, wenn er ohne besondere Zuwachszone rnit
dem

Alter doch dicker wird und die Rinde sich also dabei stark *V

breitert. Wir werden sogleich sehen, daB unsere Annahme be-

statigt wird, doch sei zuvor einiges iiber das Aussehen der weib-

lichen Bliite gesagt.
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Der jiingste Zustand der mir vorlag, ist in Fig. 1 abgebildet:

hier bemerkt man zwei, mit s, und s., .bezeichnete Scliuppen, die

noch einer besonderen Besprechung bediirfen. RegelmaBig namlich

stehen auf der vorderen Seite der Bliite rechts nnd links zwei un-

gleiche Schuppenblatter, das auBere ist selir breit und sehr niedrig

und umfafit mit seinem vorderen Rande den Rand des anderen

Sclmppenblattes, das ebenfalls mit breiter Basis ansitzt, aber hoher
und scharf zugespitzt ist. Offenbar hat DRUDE diese zweite

Schuppe gemeint, wenn er in der Flora brasiliensis (Palmar, fasc.

XLXXXY S. 404) sagt: „flores feminei bractea cordato-acuta

florem ad l

jt
— »/

a aequante suffulti," sie also fiir das Tragblatt der

Bliite halt, wahrend er die auBere, niedrige Schuppe iibersehen zu

liaben scheint. Ich habe aber bei alien untersuchten Bluten zwei

Schuppen gefunden, die sich aucli beim Heranwachsen der Friichte

erhalten, wenn auch an den groBen Friichten die kleine kaum
noch, die groBere nur noch an ihrer Spitze zu erkennen ist.

Fig. 3 zeigt die beiden Schuppen, nachdem die Bliitenknospe her-

ausgebrochen ist, von oben gesehen in einem spateren Entwicklungs-

zustand als Fig. 1, namlich zur Zeit, da die mannlichen Bluten

schon offen sind und die weibliclien einer kleinen Knolle von

ca. 2 cm Durchmesser gleichen (Fig. 2). Es wird auffallen, daB

m Fig. 1 und 2 die auBere Schuppe rechts, in Fig. 3 aber links

stent: dieser Wechsel in der Stellung ist nun ein anderer Punkt,

der heivorgehoben zu werden verdient. Nach den ziemlich vielen

von mir untersuchten Bluten scheint mir die auBere Schuppe un-

gefahr ebenso oft rechts wie links zu stehen; wenn mehrere Bluten

nbereinander stehen, kommen beispielsweise folgende Stellungen

^'or: bei 2 Bluten an einem Ast steht sie unten rechts, oben links,

bei 3 Bliiten an einem Ast steht sie unten links, in der Mitte und

°ben rechts. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich eine Regel

aaruber aufstellen laBt, wenn hinreichend viel Material und unzer-

schnittene Inflorescenzen zu Gebote stehen. Wenn dann auch noch

dle jiingsten Entwicklungszustande untersucht werden konnen, wird

*an vielleicht auch imstande sein, die morphologische Natur der

beiden
Schuppenblatter zu bestimmen: vorlaufig muB ich es dahin-

Wellt Sein lassen, ob es sich urn Trag- und Vorblatt, die aus

' rer medianen Stellung in die seitliche verschoben sind, oder urn

bei Monocotyledonen sehr uugewohnliche Vorkommen von zwei

0rblattern bei fehlendem Tragblatt handed). Einerseite spncht

Z n V°n Tragbl^tern bei den mannlichen Bluten dafur dali

w, lhl i. henauchkeinehaben, andererseits ist es bei der auKeren

l
) Vgl. hieruber: Eichler Bliitendiagramme, 1. Teil, 3. 21.
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Ungleichheit der beiden Scliuppen schwer anzunehmen, daB sie

gleichwertige Organe seien. Da ich also kerne Erklarung weiB, so

begniige icli mich, die auffallende Tatsaclie zu konstatieren, und

bezeichne die beiden in Rede stehenden Blattorgane mifc dem in-

differenten Xamen der auBeren nnd inneren Schuppe.

Nach der Stellung der auBeren Schuppe richtet sich immer

die des ersten Kelchblattes, das ihr gegeniiber inseriert ist, und

somit die ganze Stellung des Diagramms, das in Fig. 7 mit der

Aufeinanderfolge der 6 Perianthblatter dargestellt ist. Das erste

Kelchblatt sitzt mit breit umfassender Basis an und schlagt sich

mit seinem vorderen Rande iiber den iibrigen Knospenteil heriiber,

so daB von letzterem auch in dem Zustande der Fig. 2, der Bliih-

reife der mannlkhen Blttten, iiuBerlich nicht viel zu sehen ist

Ahnlich verhalten sich auch das 2. und 3. Kelchblatt, und von

letzterem, wie es einer nur etwa 1 cm dicken Knospe entnommen

ist, gibt die Fig. 5 eine Abbildung. Die Kronblatter sind im

Knospenzustand der Bliite nicht wesentlich von den Kelchblattern

verschieden, nur kleiner und diinner.

Im befruchtungsreifen Zustande hat die Bliite eine Hohe von

ca. 3 cm bei einer Breite von 3,5 cm, der Fruchtknoten hat sich

soweit iiber das Perianth erhoben, daB sein Scheitel mit der Narbe

freiliegt. Lost man jetzt die Perianthblatter der Reihe nach ab,

so sieht man einen deutlichen Unterschied zwischen Kelch- und

Kronblattern; erstere haben eine mehr schuppenformige Gestaltund

sind an der Basis und in der Mitte sehr dick, die letzteren sind

diinner, breiter, mehr nierenformig, also an den oberen, jetzt schon

von auBen sichtbaren Randern flach abgerundet. Entsprechend

ihrer ungleichen Dicke sind auch Kelch- und Kronblatter anatomisch

etwas verschieden, wenn auch nach demselben Prinzip gebaut-

Den Querschnitt durch ein Kelchblatt, das an der geschnittenen

Stelle 4 mm dick ist, zeigt Fig. 11. Wir sehen im Grimdgewebe.

das reich an groBen Rhaphidenzellen ist, isolierte kleinere und groBere

Biindel auftreten: die kleineren bestehen gewohnlich nur aus Faser-

zellen, die groBeren schlieBen meistens ein Mestombiindel ein.

seltener deren zwei. Die kleineren Biindel liegen mehr nach der

oberen und unteren Epidermis zu, die groBeren mehr in der Mi^

mit einzelnen kleineren gemischt. Auf der Unterseite ist ein Hyp
'

derma vorhanden, das aus 1—2 Lagen von Steinzellen bested

aber in kurzen Abstanden unterbrochen wird, so daB auch hier &
mechanische Gewebe keine zusammenhangende Schicht bildet.

Hie«

auf der Unterseite ist auch die Epidermis von ziemlich dickwandig^
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Zellen gebildet und mit zahlreichen Spaltoffnungen versehen,

wahrend auf der Oberseite, die ja den inneren Blattern aufliegt, die

Zellen diinnwandig und die Spaltoffnungen selten sind. Eine be-

sondere Ausbildung (und zwar sowohl bei Kelch- als bei Kron-

blattern) erfahren die Epidermiszellen und die dicht darunter

liegenden Schichten am Blattrande, der auBerst diinn ist im Gegen-

satz zu dem breit abgestutzten Rand des Kronblatts der mannlichen

Bltite. Wie Fig. 12 zeigt, bilden sich hier unregelmaBige Fransen

durch starkere und schwachere, papillenformige Yerlangerung der

iiuBersten Zellen. Nach dem oberen Rande zu, wo das Blatt diinner

wird, nimmt die Zahl der im Grundgewebe auftretenden Strange

ab, so daB dann nur nocli eine Reihe groBer Strange, d. li. Mestom-

bundel mit starker Umhiillung von Sklerenchymfasern, etwa in der

Mitte zwischen Ober- und Unterseite verlauft, abgssehen von den

kleineren nur aus Sklerenchymfasern bestehenden Bundeln. Dies

ist nun audi der Bau der Kronblatter, von dsren Anatomie wh-

ims weitere Einzelheiten ersparen konnen. Es laBt sich also sagen,

daB mit der Abnahme der Blattdicke, sowohl in den Teilen des-

selben Blattes als auch vom auBersten Kelchblatt nach dem innersten

Kronblatt zu nicht die GroBe, sondern die Zahl der Biindel reduziert

*ird. Die groBen Biindel in der Mitte liegen aber nicht so in

einer Reihe, daB ihre Sklerenchymbelege miteinander verschmelzen

konnen, sondern abwechselnd mehr nach oben oder mehr nach

uuten, immer durch mehrere Lagen Grundgewebe getrennt. Da-

<hrch also ist es moglich, daB sich die Perianthblatter so betrachthch

ausdehnen konnen. In dem MaBe namlich, wie sich der Frucht-

faioten vergroBert und zur Frucht heranwachst, weichen die Kelch-

«nd Kronblatter auseinander und auch ihre oberen Rander werden

immer weiter sichtbar. Diese dunnen Rander werden dabei von

a*Ben in radialer Richtung eingerissen, aber alle Perianthblatter

aebst den beiden Schuppen bleiben erhalten, da sie mit so breiter

Basis dem die Frucht tragenden 'Achsenstuck angewachsen sind.

s"> erfahren dabei eine Ausdehnung nach alien Richtungen, be-

nders aber in die Breite, wie aus Fig. 6 hervorgeht, die uns &w

V, Verkleinerung das innerste Kronblatt einer 18 cm hohen rue

zeigt: es ist fiber 6 cm breit, 3,5 cm hoch nnd 3 mm dick. Durch-

scamtte durch jiingere und altere Blatter zeigen uns nun, dali i

auBere VergroBerung hauptsachlich auf einer VergroBerung a

frenchymzellen selbst und weniger auf deren Vermehrung berunt.

sieht man in dem jungeren Stadium in sehr vielen Ze en

ne» gebildete Wande, aber dasselbe bemerkt man in dem alten
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Stadium, in dem jedocli die Zellen des Grundgewebes 2—3mal so

groB wie in jenem Stadium sind. Zwischen den groBeren Biindeln

sind auch die Zellen stark in die Quere gestreckt.

So sehen wir denn, daB die Perianthblatter der weiblichen

Blute sich ahnlich wie die Rinde im Stamm einer Palme verhalten,

und daB sie sich — bei aller Verschiedenheit im Bau — wie die

Perianthblatter der mannlichen Bluten durch ihren Reichtum an

Sklerenchymgewebe auszeichnen: keine andere Pflanze diirfte wolil

in einem Kelch- oder Kronblatt ein Querschnittsbild ergeben, das

sich mit dem unserer Fig. 11 messen kbnnte, was Dicke und

Festigkeit anbelangt.

Tiber die StaubgefaBe und die Entwicklung der groBen Frucht

hoffe ich spater noch einiges mitteilen zu konnen.

Fignrenerklfirung zu Tafel I.

1. Eine weibliche Bliite und zwei miinnliche Bliiten im Knospenzusta:.

:

S, und s, die beiden Schuppen. Nat. Gr.

2. Dasselbe in spaterem Zustand (andere miinnliche Bliiten desselben Astes

sind offen), sa die zweite Schuppe. Nat. Gr.

3. Die beiden Schuppen der weiblichen Blute von oben gesehen, die Bltttt

selbst und die mannlichen Bluten sind entfernt. Entwicklungszustand

wie bei 2. Nat. Gr.

4. Einzelne mannliche Bliite noch geschlossen. Wenig vergr.

5. Drittes Kelchblatt aus der Knospe einer weiblichen Blute, von innen

gesehen; bei a die breite Ansatzflache. Nat. Gr.

6. Drittes Kronblatt von einer 18 cm hohen Frucht. -
:l

nat. Gr.

7. Diagramm der weiblichen Bliite.

s. Querschnitt durch ein Kronblatt der mannlichen Bliite, kurz vor

Anthese. Das Sklerenchjm grau. 401.
9. Die zusammenstofienden Rander von zwei Kronblattern der mannhc^ '

Blute, in jungerem Zustande als bei 8. ca. 100/1. , ...

10. Ein Stuck des Querschnittes durch die innere Seite eines Kronblatts 1

mannlichen Bliite an der Spitze: eine Epidermiszelle 1st zu einem Kb»-

phidenschlauch ausgewachsen. ca. 800/1.
10

.

e

11. Stiick eines Querschnittes durch ein Kelchblatt der weiblichen b u-

Sklerenchjm grau. 20/1.

12. Ein Stiick vom Rand des Kronblattes einer weiblichen Bliite,
Fliichf>
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