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E. Stahl, Ueber den Einfluss der Lichtintensitt auf Struktur

und Anordnung des Assiinilationsparenchyms.

Bot. Zeltung 1880 Nr. 51, S. 868-874.

Verf. stellte sich gelegentlich seiner Untersuchungen ber Gestnlt-

iind. Ortsvernderungen der Chlorophyllkrner unter dem Einflsse

verschieden intensiven Lichts die Frage nach den nhern Beziehungen
zwischen diesen physiologisch hochinteressanten Erscheinungen und

der Blattstrnktur selbst. Die ausfhrliche Antwort einer sptem Pu-

blikation vorbehaltend, teilt er vorlufig einige Hauptresultate seiner

diesbezglichen Untersuchungen mit.

Das grne Parenchym der flachen Laul)bltter der Dicotylen und

vieler Monocotylen zeigt zweierlei charakteristische Zellformeu. Der

grte Lngsdurchmesser der einen steht senkrecht zur Blattflche

Pallisadenparenchym bei den andern liegt der grte Durch-

messer in der Richtung der Blattflche selbst Schwammparen-
chym. Zwischen beiderlei Zellen besteht aber noch ein weiterer L^n-

terschied. Anknpfend an ltere Beobachtungen hat Stahl in einer

grndlichen Untersuchung Ueber den Einfluss von Richtung und

Strke der Beleuchtung auf einige Bewegungserscheinungen im Pflan-

zenreiche" (Bot. Zeitg. 1880 Nr. 18 24) unter Anderm gezeigt, dass

die Anordnung der Chlorophyllkrner in den Zellen des Schwamm-

parenchyms von der Litensitt der Beleuchtung abhngt. Bei inten-

siver Beleuchtung liegen die Chlorophyllkrner denjenigen Zellwnden

an, welche zur Blattflche senkrecht verlaufen und kehren hierbei,

als halbinselfrmige Krper, dem einfallenden Lichte ihre Kante zu,

befinden sich in der Profilstellung. Bei schwacher Beleuchtung

dagegen rcken die Chlorophyllkrner aus der beschriebenen Lage
an diejenigen Wnde hinber; welche der Blattflche parallel ver-

laufen, kehren dann ihre Flche gegen das einfallende Licht, zeigen

die Flchen Stellung. Li den Pallisadenzellen finden bei wechseln-

der Beleuchtungsintensitt derartige Wanderungen der Chlorophyll-
krner nicht statt

;
die letztern verbleiben hier stets an den zur Blatt-

flche senkrecht gerichteten Wnden, also in der Profil Stellung.

Sie sind jedoch im Stande, ihre Glestalt zu verndern, indem sie sich

bei intensiver Beleuchtung abflachen, bei schwcherer in den Innen-

raum der Zelle vorwlben.

Pallisadenzellen und flache Parenchymz eilen rea-

giren also auf wechselnde Lichtintensitten in verschie-
denem Grade. Jede solche Reaktion wird mit einem Kraftauf-

wand, den die betreffende Zelle zu leisten hat, verbunden sein. Die

Anordnung der beiderlei Zellformen in den Laubblttern zeigt nun

das offenbare Bestreben der Pflanze, diesen Kraftaufwand mglichst
zu verringern. In horizontal ausgebreiteten Blttern finden wir das

Pallisadenparenchym in der obern, das Schwammparenchym in der
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untern Hlfte des Blattqnerschnitts. Bei vertikal g;estellten Blttern

ist das rallisadenparenelivm beiderseits g-leieliniig entwickelt und

Bltter, welche eine Z^^ischenstelhlng einnehmen, zeigen auch bezg-
lich der Verteilung- der beiderlei Zellformen ein intermedires Verhal-

ten. Immer bestehen diejenigen Teile des Blatt}arenchyms, welche

dem direkten Lichteinfall ausgesetzt sind, aus Pallisadenzellen, also

aus Zellen, deren Chlorophyllkrner sich stets in der, hohen Licht-

intensitten entsprechenden Profilstellung befinden, und welche ber-

dies auf w^echselnde Lichtintensitten in weit geringerm Grade rea-

giren, als das empfindlichere, aber tiefer liegende vom Pallisaden-

parcnchym beschattete Schwammparenchym. Letzteres kann seiner

Anordnung nach nur solches Licht emi)fangen, welches die Pallisaden-

zellen bereits passirt hat, daher durch Absorption in seiner Intensitt

mehr oder Aveniger geschwcht ist. Stahl gelangt daher zu folgen-

dem Schlsse: die Pallisadenzell en sind die fr starke

Lichtintensitten, die flachen Schwammzellen die fr
geringe Intensitten angemessenere Zellform.

Eine Reihe vergleichender Untersuchungen ergab die Richtigkeit

dieses Satzes, der jedoch nicht ein unumstliches Gesetz^', sondern

nur eine Ausnahmen zulassende Regel" ausspricht. Die Bltter von

Schatteupflanzen {Qxalis acetosella, Mercurialis perennls, Dentaria

bulbifera) bestehen fast nur aus Schwammparenchym, whrend letz-

teres in den Blttern von Gewchsen, die sonnigen Standorten eigen-

tmlich sind (GaliiDii venini, Distelarten) neben dem hier vorwiegend

entwickelten PallisadenparenchAm oft nahezu versehwindet. Neben

einer Reihe von Pflanzen, welche strenge an einen schattigen oder

an einen sonnigen Standort gebunden sind, gibt es nun andere, die

sowol im direkten Sonnenlichte, als auch im Schatten gedeihen.

Stahl fhrt dies Verhalten zurck auf die verschiedene Akkommoda-

tionsfhigkeit der Bltter. Die Bltter unserer meisten Waldbume

vermgen sich verschiedenen Lichtintensitten in besonders vollkom-

menem Grade anzupassen. Im Schatten erwachsene Buchenbltter

fhrten fast nur Schwammparenchym, im direkten Sonnenlicht ent-

Avickelte dagegen beinahe ausschlielich Pallisadenzellen. Gleiches

gilt von vielen andern Bumen und Struchern. Man kann also von

einer Lichtorganisation" und einer Schattenorganisation" der Bltter

sprechen. Die erstere ist durch das Vorherrschen des Pallisaden-

parenchyms, die letztere durch das Ueberwiegen der flachen Schwamm-

zellen charakterisirt. In den Lichtblttern ist die Hauptmasse der

Zellwnde senkrecht zur Blattflche orientirt, in den Schattenblttern

halten die zur Blattflche parallel orientirten Zellwandstrecken den

senkrechten nahezu das Gleichgevacht. Diese Strukturverschieden-

heiten treten jedoch erst im ausgebildeten Blatte hervor. Sie sind

das Resultat der whrend der Blattentfaltung wirksamen Beleuchtungs-

verhltnisse.
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Diese Stahrsclien Untersnolinngen zeig:en unter Auderm in be-

sonders schner Weise, wie der anatomische Bau eines Pfianzenorgans
durch uere Faktoren bestimmt werden kann, und wenn uns auch

die Ursachen dieser wunderbaren Erscheinung zunchst verborgen

bleiben, so stehen wir hier doch vor einer physiologisch so hochmch-

tigen Tatsache, dass wir des Verfassers in Aussicht stehenden de-

taillirtern Mitteilungen ber diesen Gegenstand das lebhafteste In-

teresse entgegenbringen mssen.

K. Wilhelm (Wien).

Otto Preiss, Beobachtungen an der Membrana Descenietii.

Ein Beitrag zur Kenntniss der Endothelzellen und ihrer Zwischenrume.

Virchow's Archiv. B. LXXXIV, S. 334, Taf. 7. 8.

Die Ergebnisse der vielen neuern Arbeiten^), welche die Gren-

zen der Epithel -und Endothelzellen gegeneinander, bezw. den Zusam-

menhang dieser Zellen mit einander behandeln, drngen immer mehr
zu der Annahme, dass sehr allgemein zwischen diesen Zellen keine

durchgehende Grenzberhrung stattfindet, ebensowenig eine feste, ho-

mogene Kittsubstanz zwischen ihnen vorliegt, sondern dass zwischen

ihnen Intercelliarlcken sich befinden von allerdings sehr verschie-

dener Weite, durchsetzt von vielfrmigen Intercellularbrcken, auf

welche Verhltnisse die sogenannten Stacheln und Riffe in geschich-
teten Epithelien sich zurckfhren lassen.

Preiss hat diese Intercellularlcken am Endothel der Membrana
Descemetii bei Sugetieren studirt (frhere Angaben ])er entsprechende
Bilder am gleichen Objekt: Knies, Brg seh, Klebs, Waldeyer),
besonders mittels successiver Einspritzung von Liq, ferr. sesquichlor.

und Ferrocyankalium in die vordere Kammer des ganz frischen Au-

ges. Es stellen sich dabei, meist unter Blaufrbung der Endothelzel-

len, an deren Grenzen Reihen helll)leibender Lcken dar, von Zell-

brcken durchsetzt; sehr hnlich, wie man es am lebenden Hautepithel
von Amphibienlarven sehen kann. Die Lcken werden vom Verf. als

Stomata von Saftwegen aufgefasst ,
welche den Zusammenhang des vor-

dem Kammerraums mit den weitern Saftbahnen in der Hornhautbinde-

substanz vermitteln.

Die Lcken fallen bald weiter l)nld enger aus. Bei Auftropfen
von Kochsalzlsungen auf das ganz frisch beobachtete Endothel

wie es von Thoma am Epithel der Froschzunge unter hnlichen

Erfolgen angewendet ist macht Preiss es annehmbar, dass die Ver-

1) Vergl. die von Preiss cit. Lit., sowie die Arbeit von W. Pfitzner: Die

Epidermis der Amphibien, Morphol. Jahrb., 1880 B. 6., p. 469, welche dem Verf.

wol noch nicht zugnglich war.
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