
K. GlESENHAGEN:

Mitteilungen.

73. K. Giesenhagen: Uber eine gallenartige Bildung an

Antrophyum semicostatum Bl.

^Mit Taf. XXII und 1 Textfigur.)

(Eingegangen am 28. November 1916.)

KUSTER hat in seinem Gallenbuch 1
) eine neue Definition fur

den Begriff der Gallen gegeben. Er bezeichnet als Gallon alle

diejenigen durch einen fremden Organisraus veranlaBten Bildungs-

abweichungen, welche eine Wachstumsreaktion der Pflanze auf

die von dem fremden Organismus ausgehenden Eeize darstellen,

und zu welchen die fremden Organismen in irgendwelchen er-

nahrungsphysiologischen Beziehungen stehen.

Gegenuber der bisher von den Cecidologen wohl ziemlich

allgemein acceptierten durch THOMAS 2
)
gegebenen Begriffsbestim-

mung erscheint KtJSTERs Definition in zwei Punkten verengert.

Einmal prazisiert er die auch von THOMAS geforderte Keaktion

der Gallenpflanze als Wachstumsreaktion und ferner beschrankt

er den Begriff „Galle" auf diejenigen Falle, in denen zwischen

der Bildungsabweichung und dem verursachenden fremden Orga-

nismus eine ernahrungsphysiologische Beziehung besteht. Wenn
man die bekannten Gallenbildungen iiberblickt, wird man zugeben

konnen, daB die von KtJSTERs Definition geforderten biologischen

Beziehungen zwischen Gallenerreger und Bildungsabweichung wohl

im allgemeinen vorhanden sind, oder wo sie nicht ohne weiteres

erkennbar sind und auch nicht nachgewiesen wurden, doch vor-

handen sein konnten. Aber es ist doch der Fall denkbar, daB

schlieBlich auch ein bloBer llaumparasitismus zu einer Bildungs-

abweichung am Pflanzenkorper fiihrt, der man die Bezeichnung

Galle nicht versagen kann.

DaB derartige Falle vorkommen ist schon von THOMAS be-

tont worden und ist auch KUSTER keineswegs entgangen. Es wird

1) Kuster, E, Die Gallen der Pflanzen, Leipzig 1911.

?) Thomas, Fr., Zur Kenntnis der Milbengallen etc., Zeitschrift fur die

1873. 42, 513.
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Uber eine gallenartige Bildung an Antrophyum semicostatum Bl. 803

von beiden auf die eigenartigen Gewebewucherungen hingewiesen.

die durch die Ablage der Eier von Lestes viridis im Rinden-

parenchym jiingere Zweige von Alnus, Popuhts, Salix und anderer

Holzgewachse hervorgerufen werden. Die Geringfiigigkeit der

durch voriibergehende Einwirkung des Gallenerzeugers bewirkten

Bildungsabweichung veranlaBte THOMAS diese Bildungen von den

echten Gallen abzutrennen und sie mit ahnlichen Erscheinungen

als Procecidien zusammenzufassen, und KUSTER schlieBt sich seiner

Auffassung an. DaB aber gelegentlich derartige Procecidien in

ihrer auBeren Erscheinung den echten Gallen sehr nahe kommen
konnen, zeigt eine Bildungsabweichung an einem Farnwedel, der

bereits seit einigen Jahren in meinen Handen ist, ohne daB es mir

bisher gelungen ware, das fur die Untersuchung der Entwicklungs-

geschichte erforderliche Material zu gewinnen. In der Erwiigung,

daB es der Erforschung des interessanten Falles forderlich sein

konnte, wenn andere auf das Vorkommen aufmerksam gemacht

werden, habe ich raich entschlossen mitzuteilen, was ich an meinem
imvollstandigen Material erkennen konnte.

Mein Untersuchungsmaterial bildet ein einziger Wedel von

Antrophyum semicostatum, der auf Java in Tjibodasgesammelt wurde
und mir bereits im Jahre 1909 durch die Giite des Herrn Professor

ROSENSTOCK in Gotha zur Verftigung gestellt wurde. Die Textfigur

stellt den Wedel in naturlicher GroBe dar und zwar von der fertilen

Seite. Das Aussehen der MiBbildung ist auch von der sterilen

Blattseite das gleiche. Sie besteht darin, daB an dem einen Rande
des Wedels in dichter Reihe, nur einmal durch einen groBeren

Zwischenraum unterbrochen Gewebetaschen vorhanden sind, aus

denen je ein braunes bohnenformiges Insektenei schrag aufwarts

gegen die Blattspitze hin hervorragt. Die Eier sind alle durch

einen regelmaBigen ringsum verlaufenden RiB muschelschalenartig

in zwei Halften zerspalten und leider entleert, so daB sich uber

die systematische Stellung des tierischen Verursachers keine An-

haltspunkte gewinnen lassen; ja selbst die Ansicht, daB es sich am
Insekteneier handelt, ist nur eine auf Wahrscheinlichkeitsgrunde

gestiitzte Yermutung. Die chitinartigen braunen Eischalen bestehen

aus zwei Schichten, von denen die etwas dickere innere homogen

erscheint, und an der Innenflache spiegelglatt ist, wahrend die

auBere Schicht bei der VergroBerung auf der AuBenflache eine

regelmaBige sechseckige Felderung erkennen lafit (s. Fig. 2 auf

Tafel XXII). Die Lange der Schalen betragt etwa 4—5 mm, ihre

gr5Bte Breite 2 bis 2 l

/3 mm. Die Dicke der Chitinkapseln laBt

sich nicht sicher bestimmen, da ja der Formwedel gepreBt wurde.
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sie diirfte aber im normalen Zustande kaum mehr als 1 mm be-

tragen haben. Die Wanddicke betragt iiberall gleichmafiig etwa

60—70 p.

Die Gewebetaschen des Autrophy/tmblattes, in denen die

Chitinhiillen etwa bis zu zwei Dritteilen eingesenkt und festge-

wachsen sind, bestehen, soweit sich das aus dem getrockneten

Blatt noch beurteilen laBt, aus normalen Blattzellen. Ein Schnitt

durch die Tasche zeigt jederseits der Chitinkapsel zwei oder mehr
Zellschichten : eine dicht gefiigte Oberhaut und darunter eine Lage
von Schwammparenchym, dessen Zellen sich mit breiter Flache an

die Chitinschale anlegen (s. Fig. 1 auf Tafel XXII). Die Beriihrungs-

flache, die dadurch zwischen dem Ei und dem Blattparenchym

geschaffen wird, isfc aber nicht liickenlos; wie schon die Fig. 1

auf Tafel XXII erkennen laBt, reichen die Interzellularraume stellen-

weise an die Chitinschale heran. Es scheint aber wohl so, als ob

wenigstens gegen den Blattrand hin die Zwischenritume zwischen

den Schwammzellen der Beriihrungsschicht wesentlich kleiner bleiben

als im normalen Gewebe des Blattrandes. Fig. 3 auf Tafel XXII zeigt

von der Flache gesehen das Zellnetz der Beriihrungsflache einer

Tasche mit engen Interzellularhicken, in Fig. 4 derselben Tafel

ist ein Flachenbild vom Innengevvebe des normalen Blattrandes

gegeben. Am auBersten Saum der Taschen schienen mir immer
die Randzellen des Blattgewebes ununterbrochen der Chitinschale

anzuliegen, und damit einen AbschluB des Interzellularsystems und
einen Schutz gegen das Eindringen von parasitischen Pilzen an

dieser Stelle zu gewahrleisten.

Bemerkenswert ist, daB sich die Gallen des Schwammparen-
chyms der Flache des Fremdkorpers mit breiter Flache dicht an-

schmiegen, wahrend sonst die inneren Blattzellen allseitig die

zapfenartigen Vorspriinge bilden, auf denen der lockere Verband

des Schwammgewebes beruht. Wir haben in dieser Erscheinung

offenbar eine direkte Beeinflussung des Entwicklungsganges der

Zellen durch das Insektenei zu sehen. In der Gesamtplastik des

von den Insekteneiern besetzten Blattrandes tritt diese Einwirkung

des Gallenerzeugers dadurch auffiillig hervor, daB sich das Blatt-

gewebe iiberall dicht um die Eier herumlegt, in seiner Flachen-

ausbreitung also der Oberflachenentwicklung der Chitinkorper folgt.

Das tritt besonders dort auffailig hervor, wo die Chitinschalen

nicht genau in einer Eeihe nebeneinander liegen, sondern mit ihren

Random in der Flache iibereinander greifen, wie es z. B. in dem

in Fig. 5a auf Tafel XXII dargestellten Falle sich zeigt. Das am

unteren Ei die Tasche bildende Blattgewebe reicht dort nach oben
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zwischen die beiden Eier hinein und bildet auch hier eine eng-

anliegende Hautfalte, die sich auf die andere Blattseite fortsetzt

und dort in den Randsaum der Tasche des oberen Eies iibergeht.

Der Randsaum der diesseitigen Taschenhalfte des oberen Eies ent-

wickelt sich gewissermaBen aus der Blattflache als dtinne Lamelle.

Die sehematische Figur eines Schnittes senkrecht zur Blattflache

langs dieser Stelle des Blattrandes (Fig. 5b auf Tafel XXII) soil

dieses Verhalten erlautern. In der Mehrzahl der Falle liegen die Eier

in einer Reihe und es macht den Eindruck, als ob dann die Blatt-

flache einfach durch den Legestachel des Insekts vom Rande her-

gespalten wurde. Aber auch hier beweist die oben geschilderte

Eigentttmlichkeit der beriihrenden Innenschicht des Blattparen-

chyms, daB nach der Eiablage noch Wachstumsvorgange unter

der Einwirkung des von den Eiern ausgehenden Reizes stattge-

funden haben.

Im tibrigen weicht die anatoraische Zusammensetzung der

Taschenwande von der des normalen Blattrandes nicht oder doch

nicht merklich ab. Insbesondere weisen die Taschen in der Epider-

mis der Unterseite in einiger Entfernung vom Rande typische

Spaltoffnungen auf, und die charakteristischen Spikularzellen des

Antrophyumblattes kommen auch auf den Taschen zu normaler

Ansbildung.

Uber den Vorgang der Taschenbildung kann ieh mangels des

Materials fur die Untersuchung der Entwicklungsgeschichte keine

sicheren Vorstellungen gewinnen. Anzunehmen ist wohl, daB die

Ablegung der Eier am Blattrande zu einer Zeit erfolgt, wenn das

Gewebe des Blattrandes noch im Wachstum begriffen ist. Ob bei

der Eiablage das Gewebe am Blattrand und in seiner Nahe ein-

fach durch Auseinanderdrangung der Zellen gespalten wird, oder

ob es dabei zur Verletzung von Zellen kommt, ist nicht sicher zu

entscheiden. Auffallend ist, daB offenbar kein Wundkambium ge-

bildet wird, und der Umstand, daB das Wachstum und die Gewebe-

differenzierung des Blattes an der betroffenen Stelle im groBen

und ganzen ungestort fortschreitet, macht das Erstere wahrschein-

licher, wenigstens fiir die Zellen des inneren Blattgewebes. Fiir

die Zellen der Epidermis besonders an dem noch nicht ausge-

wachsenen Blattrande ist eine bloBe Auseinanderdrangung benach-

barter Zellen nicht gut vorzustellen. Ebenso ist es nicht wohl

anzunehmen, daB die Eier nur auf den Blattrand aufgeklebt werden

um erst nachtraglich durch das fortwachsende Blattparenchym um-

hiillt zu werden. Es miiBten doch dann die Elemente der Epider-

mis auch an der Innenseite der Taschenwande nachweisbar sein.
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Den Botanikern, die in Zukunft Gelegenheit haben in Tjibodas

Jen zu machen, sei der interessante Fall zur Beachtung emp-

Krkliirimg der TaiVl XXII.

1. Querschnitt durch die Wandung der Gewebetasche am Blattrande,

a Schale des Insekteneies, h Blattparenchym. 150: 1.

2. Sichtbare Struktur der Eischale an der AuBenseite. 150: 1.

3. Zellnetz des Schwammparenchyms in Berhhrung mit dem Ei. 150:1.

4. Zellnetz des Schwammparenchyms am normalen Blattrande. 150:1.

5 a. Darstellung des BJattrandes mit 2 Insekteneiern in LupenvergroBerung.

5 b. Schematischer Querscbnitt durch die in Fig. 5 a dargestellte Rand-

partie des Blattes

74. Einar Naumann: Einige Gesichtspunkte zur Technik

und Verwertung der Schattenbilder.

Ls ist eine alte Methode, von verschiedenen Pflanzenteilen —
besonders aber Blattern — Abbildungen in natiirlicher GroBe ein-

fach durch deren direktes Kopieren auf lichteinpfindlichem Papier

herzustellen. Sie wird wohl in der Tat anch in jedem pflanzen-

physiologischen Laboratorium verwertet, \venn auch raehr um das

wechselndo Absorptionsvermogen der Blatter fur Licht als eigent-

lich um Bilder der betr. Gegenstiinde zu erreichen. Indessen kann

die Methode bekarmtlich aber auch fur rein photographische Zwecke
weiter gebraucht werden und dabei oft sehr vorziigliche Dienste

leisten; und zvvar werden die Bilder immer besser, wenn man an-

statt des gewohnlichen Auskopierpapiers in diffusem Tageslicbt

mit dem sog. Gaslichtpapier unter Anwendung einer kiinstlichen

Lichtquelle (mit abgedampften Seitenlicht) arbeitet. In den letzten

Jahren hat hierbei P. LINDNER das Arbeiten mit parallelen Licht-

strahlen eingefiihrt 1

); daB sich dies dem Ideal nahert, ist schon

1) Vgl. besonders die folgenden Mitteiiungen von P. Lindner : Uber

die Schattenbildphotograpbie mit parallelem Licht und Die Schattenbildphoto-

grapbie mit parallelem Licht und ihre Anwendung in der Botanik. — Berichte

der Deutschen Botan. Ges., Band XXXII, Berlin 1914. Ein einfaches photo-

graphisches Verfahren im Dienste der biologischen Analyse. — Wochenscbrift

fQr Brauerei. Berlin 1914.
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