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Flora 1881, Nr. 27, S. 417-430.

Die Verfasser bezeichnen diese Arbeit als einen Versuch, den in

mancher Hinsicht auffallenden anatomischen Bau der Schling- und

Kletterpflanzen aus der Lebensweise der letztern zu erklren. Der.

anatomische Bau dieser den verschiedensten Familien angehrenden
Gewchse ist schon vielfach untersucht worden, so dass dem hierber

Bekannten Neues kaum hinzuzufgen bleibt. Dagegen ist eine ein-

gehendere Wrdigung dieser vielfach eigentmlich und abnorm er-

scheinenden Strukturverhltnisse im Licht der physiologisch-anatomi-
schen Betrachtungsweise" bis jetzt nicht unternommen worden. Die

Verfasser haben sich nun dieser Aufgabe unterzogen und sind hier-

bei zu dem Schluss gelangt, dass der anatomische Bau der Schling-
und Kletterpflanzen eine zweifache Beziehung zeige zu ihrer Lebens-
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706 Westermaier und Ambronn, Lebensweise der Schling- und Kletterpflanzen.

weise, und zwar einmal in der Ausbildiing der leitenden Ge-
webe und zweitens in der Anordnung der meclianischen. Im
Hinblick auf das erstere Verliltniss ist zunchst hervorzuheben; dass

bei der vorwiegenden Lngenausdehnung der hieher gehrigen Pflan-

zen die Leitung notwendiger Stoife auf groe Entfernungen hin ge-

schehen muss, sowol die in offnen Bahnen (Gefen, Siebrhren),
als auch die durch geschlossene Membranen z. T. durch Diosmose,
stattfindende (so z. B. im Holzparenchym, den Markstrahlen), Eines-

teils der anatomische Bau, andernteils die Anordnung dieser Gewebe-

arten machen letztere indess zur raschen Leitung von Luft oder Was-

ser, von Eiweistoifen oder gelsten Kohlenhydraten auf weite Strecken

hin besonders tauglich. Dies spricht sich nach den Verfassern bei

den Gefen aus in der Verminderung der adhrirenden Flche
durch Vergrerung des Durchmessers. Alle Schling- und Kletter-

pflanzen besitzen, wenigstens in altern Stmmen, sehr weite Gefe,
welche auf der Querschuittsflche schon dem freien Auge auffallen.

So betrgt beispielsweise der durchschnittliche Durchmesser der

grern Gefe bei Bri/onia dioica 100 Mikrom., bei Glycine sinensis

200 Mikrom., bei Calamus Botang 350 Mikrom., bei einigen Passioreen

500 Mikrom. Fr die weitesten Gefe der brasilianischen Hypan-
thera Guapeva hat man den Durchmesser sogar mit 600 700 Mikrom.

bestimmt. Neben solchen weiten Gefen kommen aber berall noch

bedeutend engere (und auerdem noch Tracheiden) vor. Diese sind,

nach der Ansicht der Verfasser, zur Versorgung der einzelnen Bltter

Knospen u. s. w., kurz kleiner Pflauzenteile, mit Luft bestimmt. Als

allgemeine Kegel heben die Verf. hervor, dass bei den in Kede stehen-

den Pflanzen die Gefe in den dem Mark naheliegenden Teilen des

Holzkrpers enger sind, als in den uern, altern. Die Ursache hie-

von soll darin liegen, dass in den Jngern Zweigen das Bedrfniss,
die Luft auf weite Entfernungen hin zu leiten, nicht in dem Mae her-

vortritt, wie in den sptem Stadien, wo ein einziger Stamm von ver-

hltnissmig kleinem Querschnitt die Leitung der Luft fr ein Ver-

zweigungssystem von ganz bedeutender Ausdehnung bernehmen

muss." Dieser letztere Umstand, der bei den Schling- und Kletter-

pflanzen erhhte Anspruch an die Leitungsfhigkeit eines

relativ kleinen Stammquerschnitts, htte, nach der Meinung
des Ref., seitens der Verf. gleich eingangs schrfer betont werden

sollen. Denn wesentlich hiermit ist die Notwendigkeit einer raschen

Leitung, also weiter Leitungsorgane, zu begrnden. Durch vorwie-

gende Lngenausdelmung", wie die Verf. anfnglich sagen, wird das

magebende Verhltniss kaum prcis genug ausgedrckt. Ein im ge-

schlossenen Bestand erwachsener Kiefern- oder Buchenhochstamm ist

sicherlich auch vorwiegend in die Lnge gedehnt. Interessant und

fr die Anschauung der Verf. gnstig ist das angefhrte Resultat

einer Vergleichung des kletternden Galium Aparine mit dem aufrechten
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G. verum oder G. Mollugo auf Querschnitten durch nahezu gleich dicke

Stengel. Dort betrgt der Gesamtquerschnitt der grern Gefe
das sechs- resp. fnffache desjenigen der zwei letztgenannten Arten.

Fr Lonicera CaprifoUum und L. tatarica wird ein hnlicher Unter-

schied angegeben. Auch das Vorkommen weiterer Gefe im

FrUhlingsholz unsrer' Bume drfte nach dem Verf. damit zu er-

klren sein, dass gerade im Frhjahr die mglichst ungehinderte

Leitung der Luft auf grere Entfernungen hin sehr vorteilhaft ist".

Eef. mchte sich hier die Bemerkung erlauben, dass diese Vorteilhaf-

tigkeit wol erst bewiesen werden msste, ganz abgesehen davon, dass

weite Gefe im Frhjahrsholz keineswegs allgemein verbreitet sind,

und dass die zunehmende Verengerung der Gefe gegen die Herbst-

grenze gewiss auch durch den im Verlauf der Vegetationsperiode

steigenden Rindendruck bedingt ist^). Ueberhaupt liegt die Bedeu-

tung der Gefe wol kaum einzig und allein in der Weiterleitung von

Luft; ja, es scheint sogar nach den neuesten Untersuchungen ihre

Funktion ganz vorwiegend in der Ansammlung und Weiterleitung von

Wasser 2) zu bestehen. Die Einfrmigkeit der Gefe bei Hedera

Helix und Hoya carnosa wird von den Verfassern in plausibler Weise

auf das langsame Wachstum dieser Kletterpflanzen zurckgefhrt.
Auch die eiweileitenden Elemente", die Siebrhren sind bei den

Schling- und Kletterpflanzen auerordentlich gut" ausgebildet, und

zeichnen sich entweder durch betrchtliche Weite oder durch bedeu-

tende Schrgstellung der dann mit vielen Siebplatten versehenen

Querwnde aus. Bei der Dnnwandigkeit der Siebrhren und dem

Umstnde, dass durch Druckdifferenzen tatschlich eine Bewegung
ihres Inhalts veranlasst wird, halten die Verfasser Einrichtungen ge-

gen ein Collabiren der Siebrhrenwandungen fr frderlich, vielleicht

sogar fr absolut notwendig. Kommt nun schon bei aufrecht stehen-

den Pflanzen eine teilweise Umhllung der Siebrhrenbndel durch

dickwandige Faserschichten (Sklerenchjan) sehr hufig vor, so muss

ein derartiger Schutz dort um so erwnschter sein und in um so aus-

giebigerm Mae gewhrt werden, wo zur Fortbewegung des Sieb-

rhreninhalts auf weitere Strecken erhhte Druckdifferenzen in Wirk-

samkeit treten, die Gefahr eines Collabirens der Siebrhrenwandungen
also wchst'). In der Tat sehen wir nun bei sehr vielen Schling-

1) Vergl. de Vries, Einfluss des Drucks auf den Bau des Holzes. Flora,

1872. 1875.

2) Vergl. J. Bhm, Ueber die Funktion der vegetabilischen Gefe, Bot.

Zeitg. 1879.

3j Ref. gibt hier die Ansichten der Verf. wieder, ohne jedoch vollstndig

mit ihnen bereinzustimmen. Der Mechanismus des Siebrlirenapparats ist noch

so unklar, und unsere Kenntniss von der Bewegung des Siebrhreninhalts und

ihren Ursachen so mangelhaft, dass eine Erklrung der Schutzbedrftigkeit der

Siebrhren aus ihrer Funktion kaum mglich scheint. Ref. mchte bri-
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und Kletterpflauzen das Bestreben hervortreten^ allen, oder doeb einem

g-roen Teil der Siebrliren eine mglichst gescbUtzte Lage zu ver-

schaffen; dies wird sehr hufig dadurch erreicht, dass der Holzteil

des einzelnen BndelS; oder des gesamten Bndelringes Einbuchtungen

besitzt, welche von siebrhrenflirendem Gewebe ausgefllt sind. So

bei Tamiis communis, manchen Bignoniaceen, Apocyneen, Asclepiadeen.
Am vollkommensten ist diese Verlegung von Siebrhren zwischen

Holzmassen bei mehrern Stri/chnos-Arteii durchgefhrt. Hier besitzt

der sekundre Bast keine Siebrhren
,

die letztern befinden sich viel-

mehr gruppenweise innerhalb des Holzkrpers, in dem das Cambium
abnormer Weise nach Innen nicht nur Holz, sondern auch einzelne

Siebrhrenbndel bildet. Die letztern sind also ringsum von Holz

umschlossen, gleichsam in dieses eingemauert. Dabei darf jedoch
nicht verschwiegen werden, dass diese Struktur nicht nur bei ranken-

den und kletternden, sondern auch bei aufrecht wachsenden Strychnos-
Arten vorkommt. Hierin liegt jedoch fr die Verf. keine Schwierig-

keit, denn, sagen sie, es wird daraus Niemand folgern, dass fr nicht

windende und nicht kletternde Pflanzen dergleichen anatomische Be-

sonderheiten von Nachteil sind", da ja auch bei solchen Gewchsen
an die betreffenden Organe zeitlebens oder periodisch gesteigerte Lei-

tungsansprche herantreten knnen. Hierin ist den Verf. durchaus

beizustimmen, und bleibt nur zu wnschen, dass es ihnen gelingen

mge, auer den hier angefhrten groen Frhjahrsgefen mancher

Bume und weiten Siebrhren von Fotamogeton natans noch weitere

Sttzen fr ihre obige Aeuerung beizubringen. Auf die Tendenz,
die Siebrhren ins Lmere des Stamms zu bringen, lsst sich viel-

leicht auch das bei kletternden und schlingenden Menispermeen bei

Glycine (Wistaria) sinensis, manchen Baiihinien und andern Pflanzen

beobachtete Auftreten successiver Zuwachsringe auerhalb des ur-

sprnglichen, seine Ttigkeit dann einstellenden Cambiums zurck-

fhren. Endlich ist hier auch des vielen rankenden und kletternden

Sapindaceen eigentmlichen zusammengesetzten oder geteilten Holz-

krpers zu gedenken. Hier finden sich nmlich auf dem Querschnitt

mehrere Holzringe, von gemeinsamer Kinde umschlossen, und zwar

entweder ein mittlerer Hauptring, umgeben von einer Anzahl Auen-

ringe, oder nur peripherische Kinge ohne centralen Hauptring. Jeder

Holzring ist umgeben von einer normalen, dauernd ttigen Cambium-

zone und einer normalen Bastschichte. Die neubildende Ttigkeit
des Cambiums ist auf der Lmenseite der peripherischen Holzringe

weit ausgiebiger, als auf ihrer Auenseite. Dadurch gelangt die

grere Masse des siebrhrenfhrenden Bastgewebes ins Innere des

Stamms. Ob diese auf verschiedene Weise bewirkte Einkammerung"
von siebrhrenfhrenden Bastteilen in manchen Fllen diesen auch

gens bezweifeln, ob bei einer inhaltserfiillten Siebrhre im unverletzten
Stamm ein Collabiren der Wandungen" denkbar ist.
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einen Schutz bieten soll gegen radialen Druck, lassen die Verfasser

aus Mangel an bestimmten Anhaltspunkten unentschieden. Windende

Pflanzen, die allmhlich dicker werdende Stmme als Sttze benutzen,

sind tatschlich einem solchen radialen Druck ausgesetzt. Eine

weitere anatomische Eigentmlichkeit vieler Schling- und Kletterpflan-

zen liegt in dem Auftreten sehr hoher Markstrahlen von oft an-

sehnlicher Breite. Die Markstrahlen erscheinen hiedurch auch zur

Leitung von Kohlehydraten in longitudinaler Richtung befhigt,

whrend sie bei aufrecht stehenden Pflanzen diesen Trausport vor-

nehmlich in horizontaler Richtung zu besorgen haben und ersteres

Geschft innerhalb des Holzkrpers hier fast ausschlielich dem Holz-

parenchym zukommt. Was endlich das mechanische System,
dargestellt durch die dickwandigen Elemente des Sklerenchyms, be-

trifft, so passt sich dieses der Inanspruchnahme auf Zugfestigkeit
an, welcher windende wie kletternde Pflanzen ausgesetzt sind, jene

infolge des Dickenwachstums der Sttze, diese durch das Auseinan-

derweichen der gewonnenen Sttzpunkte, beide durch schlaffes Herun-

terhngen grerer oder kleinerer Teile. Die Bieguugsfestigkeit tritt

in diesen Stmmen zurck, die zu ihrer Herstellung sonst ntigen
mechanischen Elemente werden entbehrlich, die Anordnung der ber-

haupt vorhandenen zeigt centripetale Tendenz". Whrend z. B. die

innersten Gefbndel in aufrechten Palmenstmmen nur sehr spr-
lich umscheidet sind, werden sie in den kletternden Stengeln von

Carludovica oder Calmnus Botang von starken Sklerenchymstrngen

umgeben. Manche ebenfalls kletternde Plperaceen besitzen an der

Innenseite des Gefbndelkreises einen Sklerenchymring. Bei vie-

len Schling- und Kletterpflanzen erscheint die Markhhle geschwimden
oder doch reducirt, oder es finden sich hier besonders dickwandige

Zellen vor. In andern Fllen {Tecoma radlcans) entsteht von der

Innenseite des auen normal wachsenden Holzrings ein neuer Cam-

biumring, welcher in gewhnlicher Weise, nur in umgekehrter Orien-

tirung, Holz und Bast bildet, und so die Holzmasse des Stamms verstrkt.

Aus allem Mitgeteilten ziehen die Verfasser folgenden Schluss:

Das vergleichend anatomische Studium der Schling- und Kletter-

pflanzen zeigt, dass es trotz der Verschiedenheit der Struktureigen-

tmlichkeiten dieser Gewchse an gemeinsamen anatomischen Zgen
nicht fehlt. Das Gemeinsame stellt sich jedoch nur bei einer physio-

logisch-anatomischen Betrachtimgsweise heraus. Diese Betrach-

tungsweise ermglicht es sogar, eine Reihe sogenannter abnormer

Wachstumstypen unserm Verstndniss nher zu bringen oder physio-

logisch zu deuten". Es steht auer Zweifel, dass der von den Ver-

fassern erfolgreich betretene Weg einer genauem Vergleichung des

anatomischen Baues der Pflanzen mit ihrer Lebensweise uns das Ver-

stndniss verschiedenartiger interessanter Anpassungserscheinungen
erschlieen und vielseitige Anregung bieten wird. Befriedigende Re-
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sultate werden jedoch mir bei vollstndiger Belierrscliimg des ver-

werteten anatomischen Materials und uerster Vorsicht im Deuten"

zu erzielen sein. Beiden Anforderungen suchten die Verfasser in

ihrer vorliegenden Arbeit mglichst gerecht zu werden,

K. Wilhelm (Wien).

lieber den Bau des mnnlichen Tasters und den Mechanismus

der Begattung bei Dictyna benigna Walck.

Von Alex. Karpinski,
Professor am landwirtschaftlichen Institut Nova-Alexandria.

Seitdem schon gegen Ende des XVIL Jahrhunderts Mart. List er die

Meinung ausgesprochen hatte, dass die mnnlichen Taster der Spinnen

zu Begattungszwecken dienten, ist die Begattung der Spinnen vielfach

beobachtet worden (Herman, Lebert, Bertkau u. A.). Aber erst

durch die berhmten Untersuchungen von Menge (Ueber die Lebens-

weise der Arachniden" und spter in seinem Werke Preuische Spin-

nen") wurden wir mit diesem physiologischen Akte genauer bekannt,

wenn auch noch viele Fragen ber den Bau der Taster und besonders

ber den Mechanismus der Begattung unerrtert oder unklar blieben.

Die Untersuchung der eigentlichen Begattung bietet viele Schwierig-

keiten: ein unvorsichtiges Berhren der sich begattenden oder zur

Begattung sich vorbereitenden Spinnen treibt sie in die Flucht; die

Brck e'sche Lupe gengt zur Beobachtung der Einzelheiten des

Akts nicht, und deshalb drfte eine neue Darstellung der Begattung

der Spinnen auf Grund mikroskopischer Untersuchung (Hart-

nack, schwchste Vergrerung) nicht ohne Literesse sein.

In seinem Werke (Preuische Spinnen S. 700) beschreibt Menge
den Akt der Begattung der Lymphiden folgendermaen: Gestattet

das Weibchen seine (des Mnnchens) Annherung, so kriecht es mit

zusammengebrachten Vorderfen unter dasselbe in umgekehrter Rich-

tung, so dass Beide einander das Gesicht zuwenden, und nun geschieht

die Uebertragung des Samens durch abwechselnde Umfassung des

weiblichen Schlosses vermittels der, aus dem Schiffchen durch den

Schraubenmuskel herausgeschnellten Uebcrtragungsorgane und durch

Eindringen des Oeflfners und Samentrgers in die Samentasche des

Weibchens". Meine Untersuchungen ergaben, dass die Begattung nicht

so einfach ist wie Menge sie schildert. Darauf deuten auch schon

die complicirte Einrichtung der mnnlichen Kopulationsorgane und die

Schwierigkeiten hin, unter denen der Vorgang der Begattung sich voll-

zieht. In Bezug auf letztern Punkt kann ich eine Beobachtung ber die

Begattung von ^jpe/ra diadema anfhren: einem Weibchen, welches an

einem horizontalen Faden des im Gebsche befestigten Gewebes hing,

nherte sich ein Mnnchen und begann mit dem ersten Paare seiner

Fe die Stelle des Bauches zu betasten, wo sich die weiblichen
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