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Kleinere cecidologische Mitteilungen.

(Mit 6 Figuren im Text.)

(Eingegangen am 12. Dezeraber 1909.)

Beim Suchen nach geeignetem Untersuchungsmaterial fur

unsere Gallenstudien kommt es oft vor, daB eine G-alle eine Zeit

lang beobachtet werden muB, ehe sich zeigt, ob sie fiir weitere For-

sclmng tauglich ist oder nicht. Seitdem wir uns hier in den

Tropen befinden und uns mit den dort vorkommenden Gallen be-

schaftigen, tiber die so gut wie nichta bekannt war, haben wir

verschiedentlich solches Material vergeblich in Behandlung ge-

nommen, dabei aber doch einige Eesultate erzielt, die vielleicht

nicht ganz wertlos sind. Yon einigen Gallenarten kennen wir nur

das Leben des Gallentieres, von anderen einiges tiber die Anatomie
oder die Entwicklung. Was wir so in Erfahrung gebracht haben,

wollen wir von Zeit zu Zeit unter obenstehendem Titel ver-

offentlichen.

I. Eine von der Sesiide: Aegeria uniformis Snellen an

Commelina communis L. verursachte Stengelgalle.

A. Lebenswri.se des Gallentieres.

Obschon die Raupen der Sesiiden mit Vorliebe im Innern

von lebenden Pflanzenteilen sich aufhalten, sind zurzeit doch noch

wenige echte von Sesiiden verursachte Gallen bekannt gevorden.

Uber die europaischen Formen kann man in HOUARDs «) Buch das

Xotige nachschlagen.

Es ist nicht gerade leicht, die Lebensweise ditser Tierchen

erschopfend zu studieren, da die erwachsenen Schmetterlinge scheu

sind und in Gefangenschaft meistens nicht zur Eiablage zu bringen

sind. Man ist also auf Beobachtungen in freier Natur angewiesen.

Die Galle auf Commelhui communis war die erste Galle, die

wir bei Salatiga in einer Kakaoanpfh.nzung fanden. Wir erhielten

sie nun schon aus verschiedenen Gegenden von Java. Mehrere

1) C HOUABD, Les Zoocecidies de Plantes d'Europe etc. Paris 1908
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}Iale haben wir groBe Mengen davon geziichtet und viele Tiere in

der Gefangenschaft beobachten konnen, aber trotz sahlreicher Wr-
suche hat kein Tier Eier ablegen wollen.

Die Galle ist schon beschrieben worden in unserem ersten

Beitrag zur Kenntnis der Javanischen Gallen 1
). In Kiirze moge

wiederholt vverden, daB die Galle eine Stengelgalle ist, die gerade

uber emem Knoten eine vornehmlich nach einer, doch keineswegs

stets nach derselben Seite gerichtete Ausbuchtung bildet. Oft

sitzen mehrere Gallen ubereinander, oline daB das Wachstum des

Stengels wesentlich gehemmt wird, wie das auch aus der in ,,Mar-

cellia" publizierten Figur 2 deutlich hervorgeht.

Herr Dr. JORDAN in London war so freundlieh, die ihm ge-

sandten Schmetterlinge zu determinieren.

Wie und wo die Eier abgelegt werden, wissen wir ni

*»tt fanden wohl sehr junge Larven; diese waren aber immer sc

von einer geschlossenen Galle umgeben. Wir halten es fur w
scheiialich, daB das Ei auBen am Stengel abgelegt wird, wie

^

uch bei anderen Sesiiden beobachtet wurde 2
), und die Raupe

(lann nachlier in den Stengel hineinfriBt. Jedoch konnten

Heste eines Bohrkanals nicht auffinden. Die Raupe lebt in

,;alle von Nahrungsgewebe. Wenn sie ervvachsen ist, bolirl

W. D.i,

Marceilia. Vol. VIII.

vhn-Kkmnn \an. I'.ini-e Gallen aus

Num. 2 mit Figur 2.

qaasch vine Borer (Meliltia soti/rin!-

he Un. St. Departm. of Agricul.
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574 \V. DdCTEUs

einen Kanal schrag nach oben, bis gerade unter die Epidermis,

die als VerschluB Mr den Kanal stehen bleibt. Dann wird das

Innere der Larvenkammer mit einem zarten Gespinst iiberzogen.

und das Tier verpuppt sich. Wenn der Scbmetterling ausschliipft.

hat er nur die Epidermis zu durchbrechen. In den verlassenen

Gallen findet man noch die Puppenhaut, die halb in, halb auBer-

halb der Galle steckt.

B. Anatomie und Entwicklung der Galle.

An der infizierten Stelle ist der ganze Stengel an der Bil-

dung der Galle beteiligt. Da aber die Schwellung immer nach

einer Seite starker ist als nach der gegeniiberliegenden, so sind

auch die Abweichungen vom normalen Bau nach den verschiedenen

Seiten nicht gleich.

Der normale Stengel hat, wie der aller Monocotylen, regellos

stehende GefaBbiindel. In dem anBeren Teil aber findet man

einen regelma-Bigen Kreis von GefaBbiindeln. Dieser fallt be-

sonders dadurch auf, daB jedes GefaBbiindel von ein oder 1**

Schiehten von Bastfasern umgeben und mit beiden Nachbarbundeln

durch eine Schicht von Bastfasern verbunden ist. Die Gef
sind im Verhaltnis zu der Dicke des Stengels sehr klein; der
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groBte Teil des Querschnittes wird von Parenchym eingenominen.

Unter der Epidermis findet sich ein mehrschichtiges Collenchym

(Co); Figur 1 gibt ein schematisiertes Bild von einem Querschnitte

durch einen normalen Stengel. Die Bastfaserschicht (B.-F.) ist

durch eine schwarze Linie angedeutet.

Ein Querschnitt durch eine junge Galle, Figur 2, zeigt, dafi

das Parenchym reichlicher geworden ist. Die Larvenhohle liegt

im Mark etwas nach einer Seite des Stengels mit ihrer Langs-

achse in der Liingsrichtung des Stengels. Sie wird umgeben von

kleinzelligem Parenchym, das viel Nahrungsstoffe enthalt und als

Nahrungsgewebe funktioniert. (In Figur 2 fein punktiert.) Urn

Schemat. Liingssch

dieses Nahrgewebe herum liegt gewohnliches Parenchym mit

groBeren Zellen und weniger Inhalt. Im auBeren Teil findet man
wieder den GefaBbtLndelring, welcher dieselbe Gestalt hat wie im

n°rmalen Stengel; d. h. die Zahl der ihn bildenden GefaBbiindel

]st gleich, vvie bei Vergleichung der Figur 1 mit Figur 2 und 5

ersichtlich ist.

Der Ring ist aber llicht mehr ganz geschlossen, sondern an

«er Seite der groBten Schwellung offen. Dort endigt er mit Bast-

fasern, die ein groBeres Lumen als die anderen haben, und an ge-

'v;,ii11^ lie Parenchymzellen anschlieBen. In alteren Gallen erstreckt

Sl(* der Bastfaserring mit den GefaBbiindeln kaum iiber den halben
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Umfang des Stengels. In Figur 2, in der eine halberwaehsene

Galle im Querschnitt schematisch wiedergegeben ist, sieHt man den

Ring etwas mehr als den halben Querschnitt einnehmen. In

Figur 5 aber, die einen Schnitt durch eine erwachsene Galle vor-

stellt, liegt der Ring nur noch in der kleineren Halfte. Auch das

Collenchym (Co) findet sich nicht iiberall unter der Epidermis,

sondern nur in dem Teil, in dem auch der Bastfaserring vorkommt:

im iibrigen Teil liegt gleich unter der Epidermis nur diinnwandigw

Schon in den jungen Gallen sieht man, daB iiberall im Pa-

renchym, und besonders in der Nahe der Larvenhohle kleine Ge-

faBbiindel neu angelegt werden. Zuerst findet man Gruppen von

kleinen protoplasmareichen Zellen mit groBen Kernen, in deren

Mitte sich ein oder zwei Tracheiden gebildet haben. Diese

Gruppen vereinigen sich bald zu Strangen und differenzieren sich

weiter; in etwas alteren Gallen findet man ein ganzes Netzwerk

von GefaBbundeln (Figur 3), die nicht nur in der Langsrichtung

des Stengels, sondern oft auch senkrecht und schrag dazu verlaufen.

Sie endigen in der unmittelbaren Umgebung der Larven-

kammer; dort werden sie aufierst zart und bestehen nur noch aus

rhloemzellen, die deutlich zwischen den groBeren Parenchymzellen

Bichtbar sind. (Figur 6 Phi.) In Figur 3, die nach einem Langs-

schnitt durch eine junge Galle angefertigt ist, sind die jungen

GefaBbiindel iiberall am die Larvenhohle angegeben. Im iiuBeren

Teil der Gallenwand, besonders da, wo der obenerwahnte Bast-

faserring nicht vorkommt, entstehen noch einzelne GefaBbiinM
die in der Langsrichtung des Stengels verlaufen. Sie sind nicht

so regelmaBig gebaut, wie die normalen und oft im Querschnitt

nicht rund sondern viel breiter. (Figur 4 und 5.)

In alteren Gallen gehen die Veranderungen noch weiter.

Hier findet sich namlich urn die Larvenhohle herum, aber durch

eine Parenchymschicht von ihr geschieden, ein Band von skleren-

chymatischen Zellen. Dieses Band kann mehr oder weniger dick

sein; es ist oft an cinigen Stellen unterbrochen und wird von den

vielen GefaBbundeln durchzogen. Es entsteht dadurch, daB em

Teil der Parenchymzellen zu echten Steinzellen wird, die aber nur

w.'nig Tiipfel besitzen und auch hinge nicht so dickwandig

wnhn, wie das sonst wohl in Gallen der Fall ist. (In den Fi-

das Band *ganz schwarz eezeichnet und t'i'tllt
dadun •

Stiicke
geze

starker auf als in den Praparaten ; die weiBgehalti-nen

stellen die sekundaren GefaBbiindel vor, von denen nur

gezeichnet sind.)
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Bemerkenswert ist noch, daB in den erwachsenen Gallen die

Zellen des Parenchyms, die auflerhalb des Sklerenchymbaitfies

liegen, sehr viel Starke enthalten.

C. Schlufi.

Die Aegeria-Ga.\le arif Conwidiua communis geliiJrt zu den

Markgallen, d. li. die Larve bewohnt das Zentrum des Stengels

llnd tibt von dorfc au
umliegende Gewebe i

H0UARD») verscliiede

einen Eeiz nacli alle

Markgal]

beschrieben hat, s

mit Ausnahme der

tungen ant das

sn, von denen

denn audi radial

untersuchten

1) C Houard, Recherches anatom. surUffl Galles c

sclent, d. 1. France et d. 1. Belgique. Tome 38.
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Kafergalle auf Arahis thallianum, Dort sitzt die Larve aber exzen-

trisch im Mark in der Nahe des GefaBbtindelkreises.

Etwas Ahnliches haben wir bei der Commelina-GaWe. Auch
hier entwickelt sich ein Gewebe, das an der einen Seite starker

wachst als an der anderen. Auf der einen Seite bleibt der anato-

mische Bau des Stengels ungefahr normal, auf der anderen Seite

wird er stark beeinfluBt. Die Larvae aber liegt in der noch jungen

Galle nicht exzentrisch, sondern gerade in der Mitte, die Gallen-

reize rnuBten also nach alien Richtungen gleich stark arbeiten,

und doch entsteht eine asymmetrische Galle. Es ist mm die Frage

:

woner kommt es, daB sich diese Galle so entwickelt? Die
Schwellrmg fbdet sich bald an derselben Seite wie das Blatt,

bald an der gegeniiberliegenden Seite; in dieser Bichtung sucht
man also vergeblich nach einer Erklarung. Ware die Schwellaag
immer nach einer Seite gerichtet, dann konnte man denken, daB
m einem sehr jungen Stengel die Elemente an der einen Seite

sich friiher differenziert batten als an der anderen Seite. Dern
ist aber nicht so, alle Seiten warden ganz angelegt. Sehr frifc.

nur-erne kleine Strecke unter dern Vegetationspunkt, sind die Ge-
faBbimdel and die Bastfaserscheide schon deutlich entwickelt, wenn
aucn nicht so stark verholzt wie spater. Wenn die junge Larve
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in den Stengel cindringt, kommt sie in das Mark, das schon vom
1 "i'ullmiiidelkreis und der Bastfaserscheide umschlossen ist. Das
Collenchym ist in dieser Zeit noch nicht angelegt. Bei der Bil-

dung der Galle wird nun anf einer Seite die Bastfaserscheide durch-

brochen. Di<> neuen Gewebe, die fast ausschliefilich durch Wuche-
rung des Parenchyma entstelien, entwickeln sich auRerordentlich

rasch und drangen die Bander der zerbrochenen Bastfaserscheide

je liinger je melir auseinander. Die Scheide vergrofiert sich nicht

mehr, sie enthalt 7 oder 8 GefaBbundel wie der normale Stengel

und liegt bei der erwachsenen Galle an der weniger vorspringenden

Seite des infizierten Stengels. (Figur 5.)

- 1,
'

ilr Ansbildnn^- der Gewebe an den gegfiu'ih^ili-

r Galle zu erklaren. In dem wenig gebogenen
'

,st'Wl< :m,„. hat sich das rollenchvm und das I

f*'^n die Wrsudic TlIOlVKXtXs. der durch mechanise h.-n ;

d,e Entwicklunj; <l,r mechanisrhcn Gcw.br im Stengel von Zh
^ruckhielt. (Zitiert nach KCsTKR: Pathol. Pflanzenanat. Svit,
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Besondere Beachtung verdient bei dieser Galle auch die

eigenartige Entwicklung der akzessorischen GefaBbiindel, die in

groBerer Zahl in nachster Nahe der Larvenkammer entstehen,

miteinander anastomosieren und schlieBlicli ein Netzwerk bilden

(Figur 3). Man kann bei den Gallen solche unterscheiden, die direkt

aus einem GefaBbiindel und solche, die in nachster Nahe davon ent-

stehen; in diesem Falle stehen die Leitbiindel der Galle immer in Ver-

bindung mit den Leitbiindeln des infizierten Organs. Bei den meisten

Markgallen bilden die GefaBbiindel des Stengels zugleich die Ge-

faBbiindel der Galle, nur konnen sich hier einige neu entwickeln.

Sehr merkwiirdig ist die Tatsache, daB bei verschiedenen Gallen

die GefaBbiindel umgekehrt orient iert sind, d. h. mit ihrem Phloem

nach der Innenseite und mit ihrem Xylem nach der AuBenseite

des Stengels. Beispiele findet man bei BEIJERINOK 1

),
KUSTEB^

und in unserer Lipara-Arheit*). HOUARD 4
) gibt auch an, daB bei

einigen Epilobium-Arten, die normaliter ein gut entwickeltes inneres

Phloem besitzen, dieses innere Phloem in den darauf vorkommenden

Mompha-QtaMen besonders stark entwickelt ist. HOUARD 5

)
bringt

diese starkere Entwicklung des Phloems mit der Zufuhr von Futter

fur das Gallentier in Verbindung, was uns sehr einleuchtend er-

scheint. Demselben Zwecke dient, wie GUTTENBERG fi

)
angibt,

wahrscheinlich auch die starke Entwicklung akzessorischer GefaB-

biindel, da die Nahrstoffe fur die Galle nicht in dieser selbst ge-

biidet werden, sondern zugefiihrt werden miissen. Bei Pilzgallen

ist das Leitungsystem ebenfalls gut entwickelt, und hier entstehen,

je nachdem der Pilz mehr Wasser oder Nahrstoff notig hat, die

Xylem- oder die Phloem-Elemente in groBerer Anzahl. Auch bei

diesen Gallen hat man gefunden, daB Tracheiden die Stelle von

Tracheen einnehmen.

„Vielleicht", sagt GUTTENBERG, „findet auch dies seine Er-

klarung darin, daB nicht so sehr eine rasche Leitung des Wassers

als eine Speicherung desselben in groBeren Mengen notwendig ist

In Callusgeweben entstehen ebenfalls bei fortgeschrittener
Ent-

wicklung Tracheiden, und auch hier kann man sich denken, da

1) M. W. Beijerixck, Beob. lib. die erst. Entwickl.-Stad. einig. Cjnl'

pidengallen. Amterdam 1882. Seite 183.

2) E. Kukter, Pathol. Pflanzenanatomie. Jena 1903. Seite 256.

3) J. Reijnvaan und W. Docters van LebuwbN, Die Entw.

Galle von Lipara lueens, Receuil des trav. bot. Neerl. Vol. 2. 1906. S. ->4a -

4) HOUARD, 1. c. Seite 360 u. f.

5) Houard, 1. c. Seite 395.
. y ]len

6) H. RlTTER VON GUTTENBERG, Beitr. zur Anat der Pdzga

Leipzig. Seite 62.

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



Kleinere cecidologische Mitteilungen. 581

es auf eine Speichernng von Wasser in groBen Mengen ankommt.
Bei der Galle von Commelina haben sich auBer den im normalen

Stengel vorkommenden GefaBbiindeln eine ganze Eeihe neuer ge-

bildet; auch hier sind diese wohl hauptsachlich entstanden zur

bequemeren Zufuhr der fur die Gallenbildner notigen Futterstoffe.

Diese kleinen, auBerst zarten GefaBbiindel bestehen aus Tracheiden

nnd Phloemzellen, die letzten sehr diinnen Endabschnitte
nur aus Phloemzellen. Die normalen GefaBbiindelenden in

den Blattern bestehen aus Xylemelementen, das Phloem kommt
schou etwas friiher nicht mehr zur Entwicklung. Bei der Galle

ist es gerade umgekehrt. Die diinnsten nur aus Phloemelementen
gebildeten Endabschnitte nahern sich der Gallenkammer. Die
Kaupe verzehrt sie zusammen mit dem ubrigen Nahrgewebe, so

daB man sie bei alteren Gallen nicht mehr so deutlich sieht, wie

Figur 3 und 4 zeigen.

HOUARD *) gibt etwas Ahnliches an bei der Beschreibung der

fficramtm-Galle. Auch hier eritstehen akzessorische GefaBbiindel,

die in der Nahe der Gallenkammer verlaufen und fast ausschlieB-

«ch aus Phloemelementen bestehen.

Wahrend bei den anderen untersuchten Lepidopteren-Gallen

wenig oder keine Sklerenchymeleniente gebildet werden *), entstehen

diese wohl bei der Commclina-Q&lle, obschon die Zellen nicht so

stark verholzt sind wie bei viclen anderen Gallen.

D. Eesultate.

1- Die Galle auf Commvlimt communis L. wird von einer Se-

*iiden-Baupe {Aegcria uniform is Snellen) bewohnt.

2. Die Galle bildet eine nach einer willkiirlichen Seite stark vor-

springendeSchwellung, die hauptsachlich ausParenchymzeilenbesteht.

3. Bei der Entwicklung wird die Bastfaserscheide, die im

"'•miaW Stengel gut entwickelt ist, an einer Stelle durchbrochen,
111,1 riickt allmahlich an den weniger geschwollenen Teil der

<**Ue. Das Collenchym ist nur an dieser Seite entwickelt.

4. Es entsteht Jin dichtes Flechtwerk von akzessorischen Ge-
i; lliMm,1(

'In, die im Nahrgewebe endigen und deren Endabschnitte
*Ur aus Phloemzellen bestehen. Dieses Netzwerk wird zum
- rr'Kten Teil von der Larve verzehrt.

5- Im Gegensatz zu den bisher bekannten Lepidopterengallen

^twickelt sich bei dieser Galle eine Scheide von Steinzellen.

1) Houakd, 1. c. Seite 294.

-f
2
) C. HOUARD, Sur une leDidooteroceculie int.'-ressanTe de Saibiwa

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: 27

Autor(en)/Author(s): Docters van Leeuwen-Reijnvaan J., Docters van
Leeuwen-Reijnvaan W.

Artikel/Article: Kleinere cecidologische Mitteilungen 572-581

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21007
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=58530
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=398112

