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1. Ueber die Narbenlappen Yon Iris. 

Die Narbenlappen der /Ws-Arten werden einfach als blumen- 
blattartig, zweispaltig, auf der Oberseite gekielt und auf der aus- 
gehShlten Unterseite mit einem queren Hautchen als Schutzdach fiir 
die darunter stehenden Antheren beschrieben. Pax1) bezeichnet sie 
als an der Spitze zweilippig, die viel grossere Oberlippe als zwei- 
spaltig, die Unterlippe kurz, nur ausgerandet. Die morphologische Be- 
deutung beider Lippen, die doch offenbar eine andere ist als z. B. 
die der Lippen einer zweilippigen Blumenkrone, geht daraus aber 
nicht hervor. Man konnte vielleicht, wie dies vordem auch meine 
Meinung war, das ligulaartige Hautchen (die Unterlippe) als eineExcre- 
scenz aus der Blattunterseite, und die zwei Lappen (die Oberlippe), wie 
dies allgemein geschieht, als zweispaltigen Gipfeltheil des Blattes 
betrachten. Doch aber hat mir eine neuerliche Untersuchung der 
Narbenlappen bei einer Anzahl von Arten gezeigt, dass diese Auf- 
fassung falsch ist. Was man namlich fiir einen einfachen Kiel halt, 
besteht in Wahrheit aus 2 schmalen, aneinandergepressten Lamellen, 
welche nachst der Mittellinie des Narbenblattes auf dessen Innen- 
seite parallel herablaufen (Fig. 2, 6, 7), einen schmalen canal- 
artigen Zwischenraum zwischen sich lassend. Nach oben erweitert 
sich dieser Zwischenraum etwas, die beiden Lamellen entfernen sich 
an ihren Insertionslinien von einander, obwohl sie mit den Kandern 
immerfort aueinandergepresst bleiben, und ihr Rand geht in den 
Innenrand je eines der beiden Endlappen fiber. Fig. 2 zeigt 
die beiden Flugellamellen auseinandergezogen. Fig. 6 zeigt den 
Durchschnitt der Narbe im unteren Theile, Fig. 7 eim-n Durch- 
schnitt oben, wo die Lamellen sich von einander entfernt haben, 
und darunter den Durchschnitt des extrorsen Staubblattes. In Fig. 1 

') Engler u. Prantl, Pflanzenfamilien. IL r>. S. 140. 
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iinigen. Die bogenfomiigen Linien in Fig. 2, welche nach ab- 
warts als parallele Linien herablaufen, bezeichnen die Insertion der 
Ligula, respective urngekehrt der Fliigellamellen und Fliigellappen. 

Ware der Kiel auf der Innenseite wirklich ein einfacber Kiel, 
so wiirde man allerdings die beiden Lappen als Endtheil des Blattes 
und die Ligula als Exerescenz seiner Unterseite betrachten miissen; 
da er aber selbst aus 2 Excreseenzlamellen besteht, so kehrt sich 
das Verhiiltniss geradezu inn: die Lamellen, welche den scheinbaren 
Kiel bilden, und die zugehorigen Endlappen stellen Lxcrescenzen 
aus der Oberseite des Narbenblattes (Carpids) dar, und die Ligula 
ist der eigentliche Endtheil des Blattes. Wie sonst ist am-li dieser 
Endtheil als eigentliche Narbe ausgebildet, da er auf seiner, den 
Excrescenzlappen zugekehrten oberen Seite die Narbenpapilien triigt. 
Daher sollte man lieber von blumenblattartigen Griffeln als von 
solchen Narbenlappen reden, weil eben nur die Ligula die Narbe 
darstellt. Die Ligula selbst ist also ;iin-b keine wahre Ligula, da ^ie 
kein seitlicher Auswuchs aus der Blattoberflache ist. Es pflegen sonst 
allerdings die Excrescenzen kleiner, schwaehlieher als der I lipfelthoil 
des Blattes, welches sie erzeugt hat, zu sein. Hier hat sich nun das 
Kraftverhaltniss urngekehrt: die Excrescenzen sind grosser, statt- 
licher, als der membranartig verkiimmerte und kurze (iiptvltheil, 
den sie mithin weit iiberragen; aber das morphologische Verhiiltniss. 
die morphologische Bedeutung bleibt auch bei einer derartigen Um- 
kehrung des K sses immer dieselbe. 

Das petaloide Griffelblatt von Iris  ist morphologisch wesent- 
lich  gleichgebaut  wie  ein  Blumenblatl   einer   Sil e,  etwa   einer 
Saponaria, auf dem die beiden Zahnchen, welche in die Flugel- 
lamellen auf der Oberseite des Nagels hentbUuien (Fig. 8), den 
beiden oberseitigen Excrescenzlappen bei der Iris entsprechen. Bei 
Saponaria ist aber das Kraftverhaltniss normal, die Excrescenzen sind 
schwacher als das Hauptblatt, werden daher von der grossen Lamina 
weit iiberragt. Die Theile und deren Lage zu einander sind aber 
bei der Iris ganz dieselben wie bei der Saponaria. 

Noch auf eine zweite morphologische Homologie mache ich 
aufmerksam, auf jene des Jm-Griffelblattes und der darunter 
stehenden Anthere: diese ist ebenfalls ein Blatt mit zwei der Ober- 
seite entspringenden Excreseenzlamellen, was zuerst Wydler und 
Braun erkannt haben und was ich in Pringsheim's Jahrbuchearn   • 

Teratologische Beitrage zur morphologischen 
— Man vergleiche auch meine neuesten Ab- 

en Akademie dei Wissenscliaften, Literatuv und 
„Ueber goniiiit in F ^ i - nz. n ti ii: n !• 

['hosen   der Gartcntulpe"    (b.".limi<« i 
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des Naheren ausgefiihrt babe.   Obzwar   voin   einseitig phjsiplog^swhf 
iMit\vickluiii;'S!jcsc}ii,-litlichen Standpunkt dor von mir iiberzeugungs- 
voll vertretenen Braun'schen Lehre mehrfach opponirt worden i'st, 
bleibt diese Lehre doch wahr (weswegen ich noch auf meine unten 
citirten neueren Arbeiten verweise). Bei den Irideen sind die An- 
theren bekanntlich extrurs. WHS niehl etwasowel lit'i.sst, als dass die 
Excrescenzfacher aus der Unterseite des Staubblattes entspringen 
wurden; es sind vielmehr auch hier die tuehr nach oben zu ge- 
Legeneu Facher TOD den Excrescenzen gebildet. Allein es hat hier 
die Oberseite des Staubblattes mil ihriMi l.xeie^ en/en Ilurch ein 
uberwiegendes Waehsfhum die oberhand fiber die beiden Seiten- 
theile des Hauptblattes erhalten. inl'nlge dessen lotztere nach ab- 
wiiits gedriinyt und ^eiiahert wurden sind. wiihrend die Excrescenz- 

_: wurden und 
horizontal abstehende, dann sogar ebenfalls nach abwarts (oder 
aussen) gerichtete Lage erhielten. 

Es besteht also, was das umgekehrte, nicht gewohnliche Kraft- 
\erlialtniss zwischen Hauptspreite und K\eivsceir/lamellen betrifft, 
erne bemerkenswerthe Uebereinstiinmung zwischen den sogenannten 
Narbenlappen und den Antheren: die Kxcrescen/en lilierwiegen iiber 
die Hauptspreite. Allerdings aussert sich das bei den Narbenspreiten 
nicht in den parallels Kxoivsri'iizlanielleu, welche nur sclunal 
sind, sondern in den Gipfeltheilen, bei den Antheren aber in den 
Seitenlamellen. Auch darin liegt noch ein Unterschied zwischen dem 
Narbenblatt und der Anthere, dass in der letzteron die FAciescenz- 
lamellen mit der Hauptspreite bis zur Spitze des Staubblattes ver- 
einigt sind. wiihi.-nd -ii«- i:\n.-i-enzlamellen der Narbenspreite sich 
oberwarts quer iibei diesel! n erbreiten und weit uber sie frei 
hinausgewacbsen sind. Aber dieser Unterschied 1st, obzwar fiir das 
Aussehen von Bedeutung. doch nicht fundamental, denn es kommen 
nach beiden Seiten bin [".•bi-iL'iinge vor. Einerseits verkurzen sich 
die Mediaufacher der Anthere in Abnormitaten, so dass sie die Spitze 
des Staubblattes nielil erreiehen. und wachsen mitunter sogar an 
der Spitze in flache, blattchenartige Blattsprossungen aus (Pringsh. 
Jahrb. 1. c. Tat'. VII. Fig. 34. :!">). amlererseits kennt man ja bei den 
Sileneen Gattungen und Arten (z. B. Dianthus-Ajtm), welche auf 
dem Nagel wohl die Excrescenzlamellen (Flligelleisten), aber keine 
z.iliiuni'Lvn Aiiswin-li.se oberhalb derselben besitzen. 

Bei alien Arten der Barbatae, die ich untersucht habfl (Lis 
(jermanica L., polHda Larnk., .•<••>•/' Laink.. vemista Hort., jlave- 
scens Ked.), fand ich die Ligula weseutlich gleich, namlich stumpflich 
abgerundet. ziemii.di b.-eiT. h-id-rs^ it- als -ehi niedriger diinner 
Saum schief abwarts bis zuin [liatrrande sich hinziebend und dort 
mit den ausseren Randern der beiden Excrescenzen sich vereinigend. 
Die wenigen untersurhten Imha-l^ zeigten in der Bildung der Eigula 
einige Verschiedenbeiten. Bei der  Tri* irhl»r,i  Ualb. < Fi«r. •">) ist die 
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Ligula ziemlich tief zweispaltig und zweispitzig. vereinigt sich aber 
ebenso mit den Blattrandern wie bei den Barbatae. Die Ligula von 
/. graminea L. (Fig. 3) ist ebenfalls, jedoch mit stumpferer Aus- 
buchtung, zweispaltig. die Membran verliert sich aber beiderseits, 
bevor sie die Blattrander erreicht und geht jederseits nur in eine 
gebrochene Kante iiber, die fast horizontal bis zum Blattrand ver- 
lauft. Aehnlicli ln-i /". *;/•;,•;,•« L i Fig. 4). wo jedoch die Ligula, also die 
eigentliche Blattspitze, nur schmal, einfach, lanzettlich zugespitzt er- 
scheint. Wahrscheinlich wurde eine genauere vergleichendeUntersuchung 
der Ligula fur eine vollstandigere Artenreihe noch weitere Variationen 
ergeben. Fur mich hatte dies aber kein weiteres Interesse, daher ich 
mich mit den wenigen Arten begnugt habe. 

Es lag mir nur daran, das morphologische Princip der Bildung 
der blattartigen Griffel in der Gattung Iris, welches bisher im- 
erkannt geblieben ist, aufzuklaren, und dieses habe ich uberall als das- 
selbe gefunden. Es zeigt dies nur, dass manchmal die gewohnlichsten 
und bekanntesten Dinge noch Stoff genug zu morphologischen Unter- 
suchungen und zur besseren Wtirdigung bieten konnen. 

Die in der Ueberschrift genannte nordamerikanische Art gehort 
in die Section Ertttlir<>i>,tl.t,Hi.< <>crst. dci Gattunu- t^unrus im engeren 
Sinne (nach Oersted's und Pranti's Auffassung), nach Ausschluss 
jener Sectionen (wie Pa#«,ti<t, i.)irlohalanus, Lithocarpus), welche 
Prantl in den Naturlichen Pflanzenfamilien ITT. 1. zur selbststandigen 
Gattung Pasania vereinigt hat. In den Inflorescenzen stimmt Pasania 
mehr mit Castanea iiberein; es sind namlich die oberen Inflore- 
scenzen am bliihenden .1 tndrogyn (statt weiblich), 
tragen oberwarts mannliche, im unteren Theile weibliche Bliithen oder 
Dichasien, und in der Grenzregion der androgynen Katzchen kommen 
auch haufig Zwitterbltithen vor. Dagegen enthalten die Katzchen in 
der Gattung Quercus s. str. nach allge inerAngabe (so  auch nach 
Prantl) stets nur Bliithen einerlei Geschlechtes; in den Achseln 
der oberen Laubblatter kraftiger Triebe entspringen die armbliithigen 
weiblichen, in den Achseln der unteren, meist der Schuppenblatter, 
die reichbluthigeren mannlichen Katzchen; Zwitterbltithen sind in 
der engeren Gattung Quercus noch niemals gefunden worden. 

Diese Verhaltnisse sollte denn auch v»,v»v^ ilirifolia zeigen. 
Von dieser niedrigen Eiche befindet sich im Chudenicer Arboretum 
ein kraftiger alter Stamm, der im Herbste mit diesjahrigen jungen 
und vorjahrigen Eicheln formlich tibersaet zu sein pflegt. Bei Be- 
trachtung der jungen diesjahrigen Eicheln war ich uberrascht, einige- 
male innerhalb der Perigon-tlmp]^Mi vt-rtr<»cknete Antheren zu fimlen, 
weshalb   ich  den dortigen Gartner Herrn Wild a bat, mir bluhende 
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Zweige im Mai zur Bluthezeit zu senden, welchem Wunsche der- 
selbe heuer I. ,m. Es ergab sich, dass die Quercus 
ilirifoH't niebt nur thcilweise Zwitterbliithen, sondern auch androgyne 
Katzchen, wie  Pasania und Castanea, bildet. 

Die Anordnung der Inflorescenzen ist bier folgende: Fur ge- 
wohnlich verhalt sieh zwar die Qu. ilicifolia so wie andere Eichen. 
Die kraffcigeren terininalen Triebe tragen oberwarts in den Achseln 
der Laubblatter rein weibliche, kurzgestielte, zwei- bis dreibli'ifhige 
Katzchen oder Aehrchen. Die Aehrchenstiele sind weder so lang wie 
z. B. bei Qu. peduneulata, noch so sehr verkurzt wie bei Q*. seseili- 
fiora, sondern halten in der Lange die Mitte zwischen beiden. In 
den Achseln der unteren, abfalligen Schuppenblatter entspringen die 
diinnen, wie sonst hangenden rein maunlicben Katzchen; in grosster 
Zahl aber sieht man sie in den Blattachseln an den kurzen unent- 
wickelten Seitentrieben aus dem vorjahrigen Holze unter dem End- 
triebe. Die androgynen und polygamischen Katzchen finden sich nun 
hier und da vereiuzelt unterhalb der kurzen weiblichen Aehrchen 
und der sie stutzenden Laubblatter, iiber oder auch zwischen den 
rein mannlichen Katzchen, und wie diese, aus Schuppenblattachseln 
entsprungen. Diese zweigeschlechtigen Katzchen sind verlangert, 
sie tragen im oberen Theile mannliche Bluthen, im unteren aber 
mehrere (meist 3—4, aber auch mehr) weibliche oder noch haufiger 
zwitterige Bluthen. Diese sind mehr von einander entfernt als die 
Bluthen der rein weiblichen armbliithigen Katzchen, haben wie 
diese ihr schuppeuformiges Deckblatt und 2 Vorblatter, einen unter- 
standigen Fruchtknoten und einen ersten Anfang der Cupula. Der 
untere Tbeil der Katzchenachse, der die zwitterigen Bluthen tragt, 
verdickt sich etwas nach der Bluthezeit, bleibt saftig und frisch, 
wahrend der diinnere obere Theil mit den mannlichen Bluthen ver- 
welkt, vertrockuet und abfallt. Es fallen aber auch die ganzen 
androgynen Katzchen leichter vom Trieb ab, was bei den rein weib- 
lichen nicht so der Fall ist, und es scheinen iiberhaupt die Zwitter- 
bliithen weniger fruchtbar zu sein als die rein weiblichen an den 
armbliithigen weiblichen Katzchen. 

Ich habe in einer fruheren Abhandlung ') die Ansicht aus- 
gesprochen und begriinclet, dass die ahrenaitigen (entweder einfachen 
oder aus Dichasien zusammengesetzten) Bluthenstande der Amen- 
taceen, also auch der Cupuliferen, urspriinglich aus Zwitterbluthen 
bestanden; dass dann auf den untersten Aehren der Cupuliferen alle, 
auf den mittleren und oberen die oberen Bluthen durch Abort oder 
volligen Ablast des Gynaeceums mannlich (die mannlichen Bluthen 
enthalten bei Castanea, Pasania und theilweise auch bei Quercus- 
Arten ein Pistillrudiment), die  unteren  aber durch Ablast des An- 
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droeceums rein weiblich wurdeu, theilweise aber noch zwitteritr ver- 
blieben. In der Gattung <>»<>,•>•«* sind die obeim andrngynen Aehren 
dadurch weiblich gtffforden, dass der obere mannliche Theil ablastirte. 
Fiir Castanea, Pasania waren die androgynen Aehren und auch 
Zwitterblnthen bekarmt, aber bei der Gattung Querent s. str. 
weder die einen noch die anderen. Es ist daher deren Nachweis bei 
einer Art der Gattung Quereus von besonderem Werthe als weitere 
Bestatigung der obigen phylogenetischen Ansicht. 

Hiemit entfallt auch ein bisber betonter Unterschied zwischen 
den Gattungen Quereus und Pasania. Die Verzweigung der mann- 
lichen Bliithensprosse der Katzchen zu mehrbluthigen Dichasien ist 
nicht bei alien Arten von Pasania vorhanden, somit bleibt nur die 
aufrechte Stellung der mannlichen Katzchen bei Pasania, die 
hangende bei Quereus, ein Unterschied, den man kaum als generisch 
wichtig ansehen kann, dann bei Pasania die cylindrischen Griffel 
mit endstandiger punktformiger Narbe (wie bei Castanea), fiir 
Quereus die flache Form der Griffel mit Narbenpapillen auf der 
Oberseite. Da nun in den einzelnen Sectionen von Quereus die 
Griffelform noch anderweitig verschieden ist, und da anderseits die 
Mollification der Cupula (z. B. kreisforrnig verwachsene Schuppen bei 
Sect. Cyclobalanus und Citchhalanopsis) in den beiden Gattungen 
sich wiederholen, iiberhaupt aber der Bau der Cupula der namliehe 
ist, so scheint mir I'ti^mia in I'raiitl's Begrenzung eine ziemlich 
kiinstliche Gattung zu sein, die nicht ein besonderes Gattungsmerkmal 
fiir sicb bat. Es sollte also entweder die alte umfangreichere Gattung 
Quereus L. (wie bei A. De Candolle) wiederhergestellt oder in 
rnehrere kleinere, aber naturlichere Gattungen aufgelost werden, 
woriiber nur ein mit alien Arten genau vertrauter Monograph ent- 
scheiden kann. Mir scheint jedoch vorlaufig die erstere Modalitat die 
zweckmassigere zu sein. 

Nachdem Eichler ') die Ansicht zu beweisen gesucht hatte, 
dass die Cupula der Cupuliferen von 4 verwachsenen Vorblattern der 
Secimdanblutben gebildet wird. babe ich zuerst theils durch abnorme 
Variationen der Buchencupula, theils durch den Hinweis auf die 
Uebereinstimmung der Deckblatter mit den Schuppen der Cupula 
und auf die Entwickelungsgeschichte selbst diese Ansicht widerlegt 
und die Achsermatur der Cupula und Blattnatur der Schuppen auf 
derselben nachgewiesen.-) Danach kam Prantl durch Vergleicb mit 
der Gattung Pasania zu demselben Besaltate. ) Fiir Faau* und 
Castanea, deren Cupula von Anfang an vierspaltig ist oder in 
4 Felder abgetheilt, welche sich als Klappen spater trennen, konnte 
Eichler's Deutung noch einige Wahrscheinlichkeit  fiir sich haben, 

E II. S. 22 ff. 
ru'.ri.i.  1 >/\-<-h,-   i:.-.J. utnnsr   der Cupula   <\er Cupulifer.cn 
•—   '^s.d.Wiss. 1886 (bohmisrh mit deuh-diem K.;snm.:>. 

itni^-s  ilrr I'upuliteivn.   Kngler's Jahrbiicher  1887. 
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fur die einfach napffonr 
von Querents (uud Pasa 
zuerst von Prantl ausgesprocbenen Auffassung beistimmend, ge- 
nauer nachgewiesen, ') dass die Cupula von Fagus und Castanea 
erne cupula composita ist, aus 4 unvollstandigen, zu einem 
Ganzen verscbmolzenen Fmchtbechern zusammengesetzt, wogegen die 
Cupula von Q.mrrus eiufach ist. d. h. von der ringformigen Er- 
hebung der Achse der einzigen Bliithe gebildet wird. 

In meiner ersten Mittheilung liber die Cupula 1. c. 1886 habe 
ich, urn deren Achsennatur zu erweisen, auf die beschuppten hopfen- 
ahnlichen Eichengallen hingewiesen, die in ihrem Baue und ibrem 
morphologiscben Werthe auffallig der Eichencupula gleichen. Ich 
batte damals nur eine solche Galle geseben, die mir abgerissen 
iiberbracht worden war und welche ich wegen ihrer grossen Ueber- 
einstimmung mit der Eichencupula irrthiimlich fiir eine, wahrschein- 
lich durch Insectenstich verursuchte, abnorme Metamorphose der 
Bluthencupula hielt. Dies ist also in meiner damaligen Mittheilung 
zu beriehtigeu. Die beschuppten Gallen entstehen, wie ich spater 
an besserem Materiale selbst sah, und wie es auch sonst bekannt 
ist,a) in den Achseln der Laubblatter, sind also umgebildete Achsel- 
knospen (z. Th. auch Terminalknospen), und werden durch den Stich 
der Amphilothri i <n<»>„,<<,• verursacbt. Die Galle besteht aus einer 
Aussen- und einer Innengalle. Wahrend die erstere so sehr der 
Cupula gleiclit (nur mit vergrosserten Schuppenblattern besetzt ist, 
wie solche ahnlich bei manchen orientalischen Eichen vorkommen), 
so hat wieder die Innengalle in hohem Grade Aehnlichkeit mit einer 
Eichelfrucht; es ist ein walzlicher, glanzender, brauner, am Gipfel 
mit vertieftem Nabel und in dessen Mitte mit griffelahnlichein 
Spitzchen versehener Korper (Fig. 9). Im Inneren desselben befindet 
sich eine rundlidie Kimiuu'r. in welcher die Larve des Insectes 
steckt (Fig. 10). Die merkwiirdige Nachbildung des Fruchtbechers 
mit der Eichel durch die inficirte Blattknospe hat dann auch 
C. Ettingshausen und F. Eras an3) zu eingehenden tiefsinnigen 
Betrachtungen augeregt. 

Die eichelformige Innengalle (die ich in meinem ersterhaltenen 
Exemplar noch nicht vorfand und auch spater manchmal in solchen 
Schuppengallen vermisste, und die sich auch sonst nach Ettings- 
hausen nicht immer ausbildet) sitzt im Grande des Napfes der Aussen- 
galle, sie entstebt offenbar aus dem Vegetationspiinkte durch den Stich 
des Insectes in denselben,  das  griifelartige Spitzchen ist die Spitze 

J) In Pringsheim's Jahrb. Bd. XVI.:   Ueber  die Cupula von Fagus 

"') Siebe aucb Kerner, Pflanzenleben. H. S. 534,   wo  auch ein Zweig- 
stuck mit den Gallen abeebildut ist. 

3)   Untersucbi 
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des Vegetationskegels; der kegelformige Korper entwickelt sich unter 
ihm, aber oberhalb der obersten derzeitigen Knospenblatter, infolge 
des Reizes, den das bineingelegte Ei und die Made des sich entwickeln- 
den Insectes ausiibt, ist also ein blattloses Achsengebilde, morpho- 
logisch von der Eichelfrucht durch den Mangel der Perigon- und 
Fruchtblatter wesentlich verschieden und doch habituell ihr so 
ahnlich. 

Die beschuppte Galle wirft auch einiges Licht auf die Aetiologie 
der Bildung des normalen Fruchtbechers der Eiche. Durch den Stich 
des Insects wird die weitere blatterbildende Thatigkeit des Vege- 
tationspunktes gehemmt, dieser wird zur Innengalle und der Spross 
wird vorzeitig begrenzt. Aber der Zufluss der Nahruugsstoffe dauert 
fort, die Achse wachst, aber in einer unter dem bescbadigten 
Vegetationspunkt gelegenen, als Cupula sich erhebenden Ringzone, 
und diese Zone producirt in acropetaler Folge zahlreiche Schuppen- 
blatter, also unterhalb der sich mitbildenden Innengalle inten-alirt. 
Dass Letzteres, wie auf der normalen Fruchtcupula, stattfindet, lasst 
sich daraus schliessen, dass die napfformige Aussengalle weit mehr 
und nach hoheren Divergenzbruchen angeordnete Schuppenblatter be- 
sitzt als die normale Blattknospe, die also zur Zeit, als sie von dem 
Insect angestochen wurde, noch nicht alle die Blatter besitzen 
konnte, die sie spater tragi. 

Die Ursache zur Bildung des normalen Fruchtbechers mit 
seinen zahlreichen Schuppenblattern ist eine analoge. Die ganze 
Bluthenknospe sammt Cupula ist ohne Zweifel eine metamorphosirte 
Blattknospe, der Bliithenspross war bei alten Verfahren ein be- 
bliitterter, mit der Bliitbe begrenzter Spross. Seine jetzige Bildung 
ist eine Art Prolepsis; es bilden sich die Bliithenformationen be- 
schleunigt, bevor noch die vorausgcbenden Schuppenblatter uusser 
den Vorblattern) angelegt worden sind. Die vorzeitige Bluthenbil dung 
und damit die Begrenzung, die Ueberfuhrung des Vegetationspimktes 
in den stabilen Zustand wirkt ahnlich wie in der Galle der In- 
sectenstich und die Umwandlung des Vegetationspunktes in die 
larvenbergende Innengalle; es werden also auch hier die verspateten 
Blatter eingeschaltet, und die sie tragende Eingzone der Achse 
wachst als Cupula in die Hohe, rings urn die Bliitbe, wie in der 
Schuppengalle rings um den deformirten Achsenscheitel. Das Insect 
rollbringt gleichsam ein physiologisches Experiment, welches die 
Bildung   der Cupula   mit   eingeschalteten Blattern   zur Folge   hat. 

Eine analoge Becherbildung sieht man auch in den Winter- 
knospen der Tanne. Es sondert sich dort namlich der untere Achsen- 
theil, der die Hullschuppen gebildet hat, von dem oberen Theil, der 
die Anlagen der Blatter fur das nachste Jahr bildet mid dann in 
den Buhezustand iibergeht, wahrend die basale ringformige Partie mit 
den Knospenschuppen sich ganz wie eine Cupula um den die Blatt- 
anlagen tragenden Kegel erhebt. Der von ihr und den Hullschuppen 

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



277 

eingeschlossene jugendliche Zweiggipfel verhalt sich ahnlich wie die 
Bliithe oberhalb der Eiehencupula, doch scheint es, dass nur die 
bereits gebildeten Schuppenblatter von der Ringzone der Tanm-n- 
knospe emporgehoben werden, ohne dass weitere Blatter eingeschaltet 
wiirden. Schacht hat bereits einen Durchschnitt der Endknospe 
eines Tannenzweiges, und zwar im Somnier (Juli), wo noch keine 
Cupula gebildet war, und im Herbst (Ende August) mit Cupula 
und ruhendem inneren Achsenkegel abgebildet. ') 

Uebrigens kann der terminale Vegetationspunkt in den Ruhe- 
zustand iibergehen, ohne von einem besonderen Gebilde (Bliithe, 
Innengalle) begrenzt zu werden, und dabei gleiclifalls Cupularbildung 
eintreten, wie z. B. in der Feige und in alien den vielfachen 
Bliithencupulis (Receptakel der Rose u. s. f.). Es scheint, dass in 
den beschuppten Gallen der Eichen dieser Fall dann eingetreten ist, 
wenn man inwendig keine larventragende Innengalle findet, sondern 
die Achse mit glatter runder Flache ira Grunde des Bechers endigt. 
Es lasst sich denken, dass in diesera Falle die Gallwespe einen 
Stich gemacht hat, der den Vegetationspunkt zum Stillstand brachte 
und die Cupula erzeugte; dass sie aber kein Ei gelegt hat, welches 
die Bildung der Innengalle zur Folge hatte. Ich will das aber nicht 
bestimmt behaupten, da es doch auch inoglich ware, dass vielleicht 
eine Anlage der Innengalle da war, aber abstarb, sich abloste und 
herausfiel oder durch den Druck der wachsenden Schuppen aus- 
gestossen wurde. 

Mykologische Mittheilungen. 
Von H. Zukal (Wien). 

Im Winter des Jahres 1889,90 ziichtete ich auf Hasenkoth 
mehrere Sordarien. Besonders schon hatte sich die Sord,irn, hom- 
ImvduhJes (Auersw.) Niess. entwickelt, eine Form, welche durch die 
wachsartig fleischige Con. <'J» und den Bomhardia- 
artigen Habitus sehr ausgezeichnet ist. Neben der genanuten Sor- 
duria wuchs in einem Culturgefasse jedoch noch eine zweite Art 
der».-lluMi Gattuii'j. niimlich die .>'. p,nh-ola (Rnb.i und verdrangte 
schliesslich die erste Art vollstandig, obgleich sie sich etwas spater 

') Lehrbuch der Anatomie and Physiologic derGcwachse II. S. 13 Iis:j9j. 
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