
3. Erich Leick: Eigenwarmemessungen an den Bluten der

„Konigin der Nacht".

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 20. Januar 1916)

Die Untersuchungen, tiber die ich hier kurz berichten will,

wurden in den Jahren 1902 und 1904 im botanischen Institut zu

Greifswald ausgefiihrt. Im ganzen wurden an 23 Bluten Messungen

vorgenommen. namlieh an 9 von Cereus grandiflorus Mill, und an

14 von Cereus pteranthus Otto et Dietr. *) Da die Tabellen und

Kurventafeln demnachst in einer umfangreicheren Arbeit zum

Abdruck gelargen, begntige ich mich hier mit einer Aufzahlung

der wichtigsten Ergebnisse.

Angaben tiber Warmeentwicklung bei den genannten Pflanzen

habe icli — abgesehen von einem ganz kurzen Hinweis bei CARL

HEINRIOH SCHULTZ ) — in der botanischen Literatur nicht gefunden.

Die Messungen wurden teils im Treibhause bei schwankender AuBen-

temperatur, teils in einem besonders hergerichteten Beobachtungs-

zimmer von annahernd konstanter Temperatur 3
)

vorgenommen.

21 der beobachteten Bluten blieben mit der Pflanze im Zusammen-

hange, 2 wurden abgetrennt und in einer feuchten Kammer der

Beobachtung unterworfen. Diese Kammer bestand aus einem vier-

eckigen Glaskasten in den AusmaBen 45x44x47 (Rauminhalt ca.

93 1) und hatte ihren Platz in dem konstant temperierten Unter-

suchungsraum. Der YerschluB der Kammer wurde durch einen

1) Cereus pteranthus Otto et Dietr. ist syn. rait Cereus nycHcalus Lk. und

wird auch wohl als „Prinzessin der Nacht" bezeichnet. Der Bastard zwischen

C. yraruliflorm und C. pteranthus ist C. grandiflorus rar. callaa a thus.

Naheres uber die genannten Cactaceen findet man u. a. bei folgenden

Autoren: K. SCHUMANN: Cactaceen in A. ENGLER und K. PRANTL. Die

naturl. Pflanzenfam. Ill, 6 a, p. 156—206; besonders p. 179! — Cactaceae in

Flora brasiliensis. Bd. 108. — BENTHAM et HOOKER: Genera plantarum. Bd. 1,

p. 845. - FORSTER: Handb. der Cacteenkunde. Leipzig 1846 (Die 2. Aufl.

wurde von RtJMPLER besorgt!) — LABOURET: Monograph. desCactees, Parisl853.

2) CARL Heinrich Sohultz: Die Natur der lebenden Pflanze. Bd. 2.

Stuttgart u. Tubingen 1828, p. 192.

3) Die Einrichtung dieses Zimmers habe ich in meiner Arbeit: „ Unter-

suchungen tiber die Blutenwarme der Araceen" (Greifswald 1910, p. 75) nfther
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Eigenwarmemessungen an den Bluten der „K6nigin der Nacht". 15

Deckel aus starker Pappe herbeigefiihrt, der auf einem Holzrahmen

ruhte. Der Boden war mit einer "Wasserschicht bedeckt, wallrend

3 der Wande mit fenchten Tftchern behangen waren. Die Bliite

befand sich rait dem Stiele in einem Standzylinder mit Wasser.

Als MeBinstrumente dienten genau kalibrierte Glastheimometer mit

langlichen Quecksilbergefafien. Sie warden entvveder an Stativen

befestigt oder durch eine Oeffnung des Deckels in die feuchte

Kammer eingefuhrt. Das QuecksilbergefaB hatte seinen Platz ent-

weder zwischen den Antheren l
) oder am Bliitenboden. Die Yer-

gleichsthermometer befanden sich in unmittelbarer Nahe der Unter-

suchungsobjekte, von diesen nur durch einen Pappschirm getrennt.

Die Ablesung fand wahrend der Blutezeit in der Kegel halbstiindlich

statt. Bevor wir auf die hauptsachlichsten Ergebnisse der Messungen

naher eingehen, sei hier der Verlauf des Bluhens kurz geschildert:

Die Bliitenentwicklung bei beiden beobachteten Cereus-Arten

ist in alien wesentlichen Punkten die gleiche. Die Blutezeit umfaBt

nur eine Nacht. Die Knospe offnet sich bald am Spatnachmittage,

bald am Abend, bald in den ersten Nachtstunden. AuBere Yerhiilt-

nisse tiben dabei einen starken EinfluB aus. Niedrige Temperatur,

starker Feuchtigkeitsgehalt der Luft und ungiinstige Belichtung

wahrend des Tages verzogern die ErschlieBung der Bliite; Wftrme,

trockene Luft und Besonnung beschleunigen sie. 2
) Audi die weitere

Entwicklung der Bliite scheint erheblich von den aufieien Faktoren —
besonders von derDampfspannung in der Atmosphare — abzuhangen.

Das kommt besonders in der langsamen und unvollkommenen Off-

nung der Bluten bei hohem Feuchtigkeitsgehalt der Luft zum
Ausdruck. 3

) Der Offnungsvorgang scheint auBer von Wachstums-
bewegungen auch von Turgorschwankungen sehr stark abhangig

zu sein. Bei gunstigen Witterungsverhiiltnissen erreichen die Bliiten

ungef&hr urn Mitternacht ihr Offnnngsmaximum. Zwischen 2 und

1) Hier ist es besonders sch^

zumal da die Antheren durch die

fortwahrend ihre Lage andern.

2) Die letztgenaouten Faktoren sind in dem heiraatJichen Klima unserer
Pflanzen (Mittel-Amerika) verwirklicht. Ich beobachtete, daB die Knospen an

klaren, sonnigen Tagen meist zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags aufbrachen,
an truben und regnerischen dagegen erst zwischen 8 und 9 Ubr abends.

3) Bei feuchtkaltem Wetter waren Bluten, die sich gegen 10 Uhr abends
erschlossen hatten, nach 3stundiger Blutezeit erst zu einem Viertel geoffnet,

Dieselben Bluten waren um 11 Uhr am nachsten Vormittage noch nicht wieder
vollig geschlossen, obgleich bei normaler Witterung die Bluten zu dieser Zeit
schon welk herabzuhangen pflegen. Ahnliche Anomalien zeigten auch die in

der feuchten Kammer untersnchter Bluten.

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



lg Erich Leick:

8 Uhr morgens beginnt in der Regel der BhitenschluB, der etwa

urn 5 Uhr morgens vollendet ist. Am Mittag des folgenden Tages

pflegen die Bluten schlaff und welk herabzuhangen. Jetzt zu den

Ergebnissen der Eigenwarmemessungen!

1. EinfluB der AuBentemperatur auf die

Versuchsergebnisse.

Aus dem Vergleich der im Treibhause und der im konstant

warmen Versuchszimmer gewonnenen Werte geht aufs deutlichste

hervor, daB Eigenwarmemessungen nur bei einigermaBen gleieli-

bleibender Luftwarme l
) zu brauchbaren Ergebnissen fiihren konnen.

Das muB besonders unterstrichen werden, da in der Literatur zahl-

reiche Angaben iiber pflanzliche Eigenwarme weit verbreitet sind,

die infolge der Vernachlassigung der auBeren Temperaturschwan-

kungen als vollig wertlos bezeichnct werden mussen. 2
) Lediglich

durch verzogerten Temperaturausgleich konnen sehr anselmliche

Temperaturdifferenzen entstehen, die mit dem physiologischen Yer-

halten der Bliite nichts zu schaffen haben. Urn nur ein Beispiel

anzufuhren; An 7 sonnigen Tagen erhielt ich im Treibhause bei

schwankender Lufttemperatur folgende Maxima der Eigenwarme:

+ 2,9°; -f 3,8°; +3,2°; +3,8°; 4-3,9°; +2,5°; + 3
?
0°;

Mittelwert: -\- 3,3 °. Dem gegenuber fand ich bei konstanter AuBen-

temperatur zwischen den Antheren ein mittleres Maximum von

+ 0,8 8 ° und am Bliitenboden ein solches von -f 0,45 °. 3
) Ver-

gleichen wir die bei konstanter und die bei inkonstanter AuBen-

1) Je schneller die Temperaturveranderungen der Luft erfolgen, um so

unheilvoller ist ihr EinfluB auf die gewonnenen Resultate.

2) Vgl. hieriiber Erich Leick : Untersuchungen iiber die Blutenwarme
der Araceen. Greifswald 1910. — ERICH LEICK: Uber das thermiscbe Ver-

halten der Vegetationsorgane. Separat aus d. Mitt, des naturw. Vereins fur

Neuvorpommern und Riigen. Bd. 43. 1911. — ERICH LEICK: Uber d. Tempe-
raturzustand verholzter Acbsenorgane Sep a. d. Mitt. d. nat. Vereins f. Neu-

vorpommern u. Riigen. Bd. 44. 1912. — ERICH LEICK: Beitrage zum Warme-
pbanomen d. Araceen bliitenstiinde. l.Teil Sep. a. d. Mitt. d. nat. Vereins f.

Neuvorpommern und Riigen. Bd. 45. J913. — ERICH Leick: Uber Warme-
produktion u. Temperaturzustand lebender Pflanzen. (Im Druek!) — ERICH
LEICK: Studien iiber Warmeentwicklung bei Bliitenstanden und Einzelbluten

( mit Ausschlufi der Araceenblutenstande). (Im Druck!) — ERICH LEICK: Uber

das thermische Verbalten ruhender Pflanzenteile. (Im Druck.') — ERICH LEICK:

Uber Warmeproduktion bei keimenden Samen. (Im Druck!)

3) Bei trubem Wetter fielen auch im Treibhause die Eigenwiirmemaximf
durchschnittlich geringer aus, was wohl hauptsachlich auf die viel langsameren

Schwankungen der Lufttemperatur zuriickzuftthren ist. Immerhin kamen auch

jetzt noch Hochstwerte bis zu + 2,5 ° vor.
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Eigenwarmemeasungen an den Bluten der „K6nigin der Nacht". 17

temperatur gewonnene Eigenwarmekurve, so tritt uns sofort ein

ganz erheblicher Unterschied entgegen. Wahrend die erstere ein

mehr oder weniger gleicbformiges Ansteigen und Absinken zeigt,

ist die letztere durchaus sprunghaft. x
)

2. GroBe des Temperaturiiberschusses.

Der bei konstanten AuBenverhaltnissen ermittelte Maximalwert

war + 1,2 °. Es muB aber hinzugefiigt werden, daB er die iibrigen

Maximalwerte erheblich iibertraf und obendrein in einer mit Feuchtig-

keit gesattigten Atmosphare festgestellt wurde. An dem Vorhanden-

sein einer meBbaren Eigenwarme in der Bliite der „Konigin der

Nacht" ist nach meinen Erfahrungen nicht zu zweifeln. Die fest-

stellbare Eigenwarme fallt aber unter normalen "Verhaltnissen, d. h.

bei einer nicht mit Wasserdampf gesattigten Umgebung, nur sehr

gering aus. Namentlich der durch Transpiration bedingte Warme-

verbrauch wirkt nivellierend auf die Eigenwarme ein.

Dem aus 5 Beobachtungen bei nicht konstanter Aufientempe-

ratur berechneten mittleren Maximum wahrend der Blutezeit

(d. h. bis 6 Uhr morgens) von + 0,34° stehen bei konstanter

AuBentemperatur folgende Werte gegeniiber:

I. Atmosphare nicht mit Wasserdampf gosiittigt:

a) zwischen den Antheren: + 0,6°.

b) am Blutenboden: + 0,2°.

II. Atmosphare mit Wasserdampf gesattigt:

a) zwischen den Antheren: + 0,95 °.

b) am Blutenboden: + 0,4 5°.

Dem aus 5 Beobachtungen bei nicht konstanter AuBentempe-

ratur berechneten mittleren Minimum wahrend der Blutezeit

(d. h. bis 6 Uhr morgens) von — 0,17° stehen bei konstanter

AuBentemperatur folgende Werte gegeniiber:

I. Atmosphare nicht mit Wasserdampf gesattigt:

a) zwischen den Antheren: — 0,9 °.

b) am Blutenboden: — 0,15 °.

II. Atmosphare mit Wasserdampf gesattigt:

a) zwischen den Antheren: -f 0,3 6 ".

b) am Blutenboden

;

+0,1°.
Die verhaltnismiiBig hohen Minustemperaturen verdanken —

wie der Vergleich der vorstehenden Werte zeigt — ihre Entstehung

der zur Zeit der vollen Blutenoffnung sehr ansehnlichen Tran-

1) Dasselbe geht aus den an Araceenbliitenstanden ermittelten Eigen-

warmekurven hervor. — Vgl. meine Arbeit: Untersuchungen uber die BlUten-

warme der Araceen. Greifswald 1910.
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spiration. Der hohe Wassergehalt der Gewebe macht diesen Tat-

bestand leicht verstandlich.

Der Gesamtmittelwert der Eigenwarme wahrend der Bliitezeit

ist bei konstanter Temperatur etwas hoher als bei nicht konstanter.

Wesentlich hoher fallen die Gesamtmittelwerte bei Beobachtungen

in der feuchten Kammer aus. Sie betrugen namlich:

a) zwischen den Antheren: -f- 0,635 °.

b) am Bltitenboden; 4- 0,29 4°.

b. EinfluB derBliitenform auf die erhaltenen Zahlenwerte.

Bei direkten Warmemessungen muB der Formzustand der

BHite von einschneidender Bedeutung fur die Hohe der erzielten

Temperatuniberschiisse sein. Im Inneren der geschlossenen oder

nur wenig geoffneten Bliite sinkt infolge mangelnder Luftzirkulation

die Transpiration auf ein Minimum herab, wahrend die durch

Strahlung abgegebene Warme notwendig eine Stauung erfahrt.

Genau umgekehrt liegen die Verhaltnisse bei weit ausgebreiteter

Korolle. Dementsprechend sinkt die Eigenwarmekurve mit fort-

schreitender Bliitenoffnung und beginnt von neuem zu steigen,

sobald gegen Morgen die Bliite sich wieder schlieBt. DaB tatsachlich

die Wasserverdunstung in erster Linie fur die niedrige Temperierung

der vollig erschlossenen Bliite verantwortlich zu machen ist, geht

unter anderem daraus hervor, daB an 5 sonnigen Tagen (also bei

verhaltnismaBig trockener Luft) ein mittleres Minimum von — 0,19°

festgestellt werden konnte, an 6 regnerischen Tagen (also bei ver-

haltnismaBig feuchter Luft) dagegen ein mittleres Minimum von

+ 0,19°. J
) Aber auch in einer mit Feuchtigkeit gesattigten Atmo-

sphare muB das Minimum zur Zeit der groBten Oberflachenentfaltung

eintreten, da dann die strahlende Warmeabgabe am meisten be-

giinstigt ist.

4. Verlauf der Bliiteneigenwiirme.

Durch das im vorhergehenden AbschnitteGesagte ist die schritt-

weise Veranderung der Bluteneigenwarme eigentlich schon hin-

reichend angedeutet. Mit Beginn der Blutenoffnung zeigt die

Eigenwarmekurve ein langsames, ungefahr stetig verlaufendes Ab-

sinken. Die durchschnittliche Temperaturabnahme pro Stunde

betragt ungefahr 0,1 °. Das Minimum der Bluteneigenwarme stellt

sich stets zur Zeit der vollen Bliitenentfaltung, also in der Eegel

1) Das ist urn so bemerkenswerter, als an triibeo Tagen die Luftwarme

durchschnittlich geringer ist, als an sonnigen. Geringere Lnftwarme wirkt aber

in hemmendem Sinne auf die Intensitat der oxydativen Atmung — und damit

auf die Intensitat dec Warmeproduktion — ein.
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Eigenwarraemessungen an den Bliiten der „K6nigin dcr Nacht".

zwischen 12 und 1 Uhr nachts ein. Zum Beweise diene folgen<

kurze Zusammenstellung

:

Zeit. Min. d. Eigenw. Zustand d. Bliite. 1
)

4. 12\ 4 -2V 4 „ -0,15° + 1

5. 12V*~ IV4 „
—0,1° +1

6. 12 1
. 4
— LV4 „

- 0,3° +1
7. 12.VI n +0,1° <f 1

S. 11 „ 4- 0,1° <+ 1

In den ersten Morgenstunden tritt mit der beginnenden SchlieBung

der Bliite ein abermaliges Ansteigen der Eigenwarme ein. Der

Hochstwert wird — wenigstens in einer konstant temperierten

Umgebung — meist schon bald nach BliitenschluG erreicht. Das

gent aus folgender Zusammenstellung hervor:

Eigenwarmemaxima nach BliitensehluB.

Versuchsreihe. Bliitenboden. Antheren

I. 4- 0,2 ° (6 h morg.) + 0,6 ° (6 h morg.)

II. 4- 0,3 (57, n „ ) + 0,7° (3
1

2 „ „ )

III. 4- 0,7° (9 b vormitt.) 4- 1,2° (12 «/« „ mitt.) 2
)

Im Verlaufe des der Bliitennacbt folgenden Tages klingt die Eigen-

warme langsam aus. 3
) Die Unmoglichkeit, bei schwankender Aulien-

temperatur auch nur einigermaBen brauchbare Resultate zu erzielen,

zeigte sich recht deutlich in dem Verhalten der geschlossenen Bliite.

Im Treibhause — also bei nicht konstanter Lufttemperatnr — wurde

an mebreren aufeinanderfolgenden Tagen eine deutliche Periode

der Eigenwarme mit recht betrachtlichen Differenzen beobachtet.

Diese scheinbare Periode wird aber, wie die Untersuchungen im

konstant warmen Raume gelehrt haben, lediglich durch den ver-

zogerten Temperaturausgleich vorgetauscht.

5. Die Eigenwarme der mannlichen Organe.

Von friiheren Beobachtern war bei einer ganzen Reihe von
Bliiten festgestellt worden, da6 in den mannlichen Organen eine

1) Die vollig geoffoete Blute bezeichne ich mit 4- 1, die halb geoffnete

mit 4- y2 , die vollstandig geschlossene mit — 1.

2) In diesem Falle war in der feuchten Kammer der Verschlnfi der Bltite

erst unverhaltnismaUig spat eingetreten.

8) Die spater eintretenden Schwankungen der Eigenwarmekurve waren
entweder so unbedeutend, daB sie als unkontroliierhare Versuchsfehler be-
trachtet werden konnen, oder aber sie liefien sich auf direkte UnregelmaBig-
keiten der auBeren Versuchsbedingungen zuruckfuhren.
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20 Erich Leik:

lebhaftere Warmeentbindung stattfindet als in den weiblichen. 1
)

Um festzustellen, ob anch die Cereus - Bltiten ein entsprechendea

Yerhalten zeigen, wurden bei einer Reihe von Versuchen die

Temperaturen nicht nur am Bliitenboden, sondern auch zwischen

den Antheren gemessen. Schon aus den weiter oben angefiihrten

Zahlen ist ersichtlich, daB die Antheren in der Regel warmer
waren als die iibrigen Bliitenteile. Zur Ubersicht fiihre ich hier

einige in der feuchten Kammer gewonnene Werte an:

A. Mittelwerte aus der ganzen Temperaturreihe:

Bliitenboden Antheren Differenz

+ 0,11° + 0,51° + 0,40°

+ 0,51° -f 0,78° -f- 0,27°

B. Minima bei vollig geoffneter Bliite:

Bliitenboden Antheren Differenz

+ 0,0° + 0,25° + 0,25°

+ 0,4° + 0,5°
-f- 0,1°

C. Eigenwarmegrade bei halbgeschlossener Bliite:

Bliitenboden Antheren Differenz

+ 0,0° -f 0,4° +•• 0,4°

+ 0,6° + 1,05° + 0,45°

D. Maxima nach SchluB der Bliite:

Bliitenboden Antheren Differenz

+ 0,3° + 0,7° + 0,4°

+ 0,7° + l,2_o + o,5°

Danach zeigen sich also in alien Stadien der Bliitenentvvicklung
die Antheren h6her temperiert als die iibrigen Bliitenorgane. 2

)

1) Diese Erscheioung wurde znerst von Theodore de SaUSSURE bei
Cnmrinta mdo-pejpo festgestellt. - Vgl. Th. de SAUSSURE: Recherches chimiques
sur la vegetation. Paris 1804. — Th. de SaUSSURE: De Taction des fleurs
sur l'air et deleur chaleur propre. Aon. de chim. et de phys. par Gay-Lussac
et Arago. Bd. 21 (3) 1822, p. 279-303. - Th. de SaUSSURE: Memoires de
Geneve. Bd. 6. 1833, p. 251, 558. — DaB aber durchaus nicht in alien Fallen
die Antheren den ansehnlichstea thermischen Effekt in der Bliite erreichen,
geht daraus hervor, daB bei den ^mm-Arten der nackte Appendix und bei
Victoria regia die sog. Karpellanhange die Hauptwarraeproduzenten sind. —
Vergl. ERICH LEICK: Untersuchungen fiber die Bliitenwarme der Araceen,
Greifswald 1910. — Erich Leick: Studien fiber Warmeentwicklung bei

Blfitenstanden und Einzelbluten (mit AusschlnB der Araceenblfitenstande).
(Im Druck

!)

2) Einige wenige abweichende Resultate bei vollig geoffneter Bliite sind
wohl darauf zuruckzufuhren, daB sich das QuecksilbergefaB nicht in genfigendem
Kontakt mit den Antheren befand.
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Eigenwarmemessungen au den Bluten der „K6nigin der Nacht". 21

6. Abhangigkeit der Eigenwarme vom Feucht igkeit s-

gehalt der Luft.

Werfen wir einen Blick auf die weiter oben (S. 17) an-

gegebenen mittleren Maxima und Minima, die teils in der feuchten

Kammer. teils in einer nicht mit Feuchtigkeit gesattigten Atmo-

sphare festgestellt wurden, so sehen wir auf den ersten Blick, dafi

in der feuchten Kammer ohne Ausnahme hohere Werte erzielt

wurden. Ich stelle hier noch einmal die Gresamtmittelwerte

-einander gegeniiber:

Luft Luft

nicht mit H
2

gesattigt mit H2
gesattigt '

erenZ

+ 0,074° +~0.3l° + 0,236°

(Bliitenboden) (Bliitenboden)

-r- 0,096° -f 0,65° + 0,554°

(Antheren) (Antheren)

Daraus erhellt wohl zur Geniige, daB die Temperatur der

Bluten nicht unerheblich durch die Transpiration herabgemindert

wird. Hoher Feuchtigkeitsgehalt der Luft wirkt in zweierlei Weise

der Wiirmeabgabe entgegen, namlich erstens durch Einschrankung

der Verdunstung und zweitens durch Verhinderung einer volligen

Bliitenoffnung.

7. Zusammenfassung.

Ein Vergleich der bei schwankender und der bei kon-

stanter AuBentemperatur gewonnenen Zahlenwerte zeigt

aufs deutlichste, daB verzogerter Temperaturausgleich

zwischen AuBenluft und Bluteninnerem zu erheblichen

Temperaturdifferenzen fiihren kann, die mit den Lebens-

vorgangen nicht das geringste zu schaffen haben.

Eine meBbare Eigenwarme ist in den Bluten der „Konigin

der Nacht" vorhanden; doch reicht sie nicht in alien Fallen

aus, um den Warmeverlust durch Transpiration auszugleichen.

Die ermitttelten Temperaturiiberschusse hangen in erster

Linie von der Gestalt der Blute ab, da VerschluB der Bliite

die Warmestauung begiinstigt und die Transpiration ver-

ringert, Oeffnung der Bliite dagegen eine umgekehrte
Wirkung ausilbt.

Der Blutenform entsprechend stellen sich die Minima der

Eigenwarme bei geoffneter Bliite, die Maxima bei ge-

schlossener Blute ein.
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Magda Heilbronn:

5. Die meBbare Eigenwarme verschwindet nach dem Abbliihen.

Erne Periodizitat der Erw&rmung ist nicht vorhanden.
6. Die Antheren zeigen in der Kegel einen hoheren Grad von

Eigenwarme als die ubrigen Teile der Bliite.

7. Je hoher der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ist, urn so hoher
fallen auch die in der Bliite beobachteten Temperatur-
uberschiisse aus.

8. Die bei der „Konigin der Nacht" uachweisbare Blutenwaime
ist viel zu geringfugig, als daB ihr — etwa wie bei manchen
Araceen und bei Victoria regia — eine bliitenbiologische

Bedeutung zukommen konnte.

Tnstitut der Universitat Greifswald,

Dezember 1915.

4. Mag da Heilbronn: Die Spaltbffnungen von Camellia

japonica L. (Thea japonica Nois.) Bau und Funktion.

(Mifc 4 Abb. im Text.)

(Eingegangen am 24. Januar 1916.)

An einem Flachensehnitt der Blattunterseite von Camellia
japonica zeigt die nachste Umgebung der Spaltoffnungen nach Be-
handmng mit Phloroglucin und Salzsaure Holzreaktion 1

). Aus-
dehnung und Bau der verholzten Zone wurden anatomisch unter-
sucht, die Entwicklung verfolgt und beobachtet, in welcher Weise
die besondere Konstruktion Abweichungen vom Normaltypus der

Spaltoffnungsfunktion veranlafit.

Beim ausgewachsenen Blatt von Camellia japonica sind SchlieB-
und Nebenzellen der Spaltoffnungen verholzt. Der Flachensehnitt
(Abb. 1 u. 2) zeigt, daB mindestens alle AuBenwande dieser Zellen
Lignin eingelagert haben. Der Querschnitt (Abb. 3) gibt AufschluB
dariiber, wie weit die Yerholzung sich langs der seitlichen und
der Innenwande in das Blatt hineinzieht. Die Lumina der Schlietf-

zellen sind stark reduziert. Sie fuhren aber Protoplasma and
Chlorophyll, ein Beweis, daB sie doch lebende Elemente sind. Die
verdickten AuBen- und Innenwande der SchlieBzellen sind breite

1) Uber Verholzung an Spaltoffnungsapparaten vergl. Lit.-Verz. Nr. 1-7-
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