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Eigene histologische Einrichtungen, welche im Dienste der 
Entleerung des Secretes innerer Driisen stehen, sind bis jetzt bios 
j11" die i'umilie der Rutaceen bekannt geworden. Fur diese hat 
bekanntlich Haberlandtl) gezeigt, dass Gestalt, Bauundchemische 
Bescbaffenheit der Membranen der unmittelbar oberhalb des Drusen- 
raumes gelegenen umgewandelten Epidermiszellen, der sogenannten 
»Deckzellen", an eigens praformierten Stellen, namlich in den 

len« die Entstehung von Ausfuhrungsspalten begunstigen, 
wirch welche bei Biegungen des Blattes das Secret nach aussen 
entleert wird. Wahrend der aus zwei bis zahlreichen Deckzellen 
bestehende Drusendeckel den passiven Theil des Entleerungs- 
apparates darstellt, wird der active Theil desselben von den Zellen 
der Drusenwand gebildet, deren Turgor auf den Druseninhalt einen 
bedeutenden Druck ausiibt, welcher, wenn er dureh Biegungen des 
Blattes gesteigert wird, die Secretentleerung bewirkt. Diese Ent- 
leerung hat also zwar eine theilweise Trennung der Deckzellen zur 
Folge, aberihre Zellin dividualitat bleibt ihnen insoferne 
gewahrt, als sowohl Aussen- als Innenwande derselben 
auch nach der Entleerung vollkommen intact bleiben. 

In der vorliegenden Mittheilung soil ein Entleerungsapparat 
naher besprochen werden, bei dem zwar auch, wie in dem eben 
geschilderten Falle, die Zellen der Drusenwand den activen Theil 
jarstellen, welcher den for die Entleerung n5thigen Druck lieiert, 
der Bau des Driisendeckels jedoch eine andere Art der Secret- 
entleerung bedingt. Hier werden sowohl die Innen- als die 
Aussenwande einer  oder beider Deckzellen,  und zwar 

„        *) „Ueber den Entleerungsapparat der inneren Driisen einiger Rutaceeu." 
kitz.-Ber. der k. Akad. d. Wiss   Wien, Bd. CVII, Abth. 1, 1898. 



letztere an histologiscb eigens praformierten Riss- 
stellen zerrissen, und das Secret dringt durch den so 
gebildeten Eiss nacb aussen. Im Gegensatze zu deni fur 
die Rutaceen nachgewiesenen Verhalten erscbeint hier sofort nach 
der Entleerung sowohl die morpbologische als die vitale 
Selbststandigkeit der betroffenen Deckzelle zerstOrt. 

Die Untersuchung erstreckte sich zunachst der Hauptsache 
nacb auf eine im Kaltbause des Grazer botanischen Gartens unter 
dem Namen pulvigera Cunn. cultivititc En, •• Vftns-kxt Wie ein 
Vergleich mit der Abbildung dieser Art in Baron Ferd. v. Mueller's 
^EucalyptograplnV Eighth. Dec. 1882 zeigt, wo sie unter dem 
alteren Namen E. pulverulenta Sims, angefuhrt ist, steht die in 
Frage stehende Pflanze, welche deutlich gestielte, an der Spitze 
mehr abgerundete Blatter besitzt. drr /•,. l'rr'.^nma Schauer naher 
als E. pulreniJenta, welche sitzende Blatter besitzt. Nichtsdesto- 
weniger will ich im Folgenden, da eine sichere Bestimmung ohne 
Bluten kaum moglich ist, den Speciesnamen pulverulen 
bebalten und durch ein beigesetztes Fragezeichen die Unsicherbeit der 
Artzugehorigkeit kurz andeuten. ZumVergleiche untersuchte ich noch 
E. global,is Lab. naher. weil audi bei dieser Art die Entleerung 
des Secrets besonders leicht und ausgiebig erfolgt. 

Bevor ich auf die ausluhrliche Darstellung der Untersuchungs- 
ergebnisse eingehe, fuhle ich mich verpflichtet, Herrn Prof. Dr. 
G. Haberlandt, unter dessen Leitung die vorliegende Arbeit im 
Grazer Botanischen Inst die innige An- 
theilnahme an derselben meinen herzlichsten Dank  auszusprechen. 

Da der Apparat bei /•'. i„ih,, ,tl, u',i in Anpassung an seine 
Function besonders weitgehend histologisch differenziert ist, will 
ich mich zunachst an diese Art halten und die Verh'altnisse von 
E. globulus am Schlusse bios vergleichsweise beruhren. 

1. Eucalyptus pulverulenta Sims? 
Die Blatter   dieser   Art   besitzen   auf Ober-   und   Unterseite 

tale Driisen,  deren Drusenraum1) mit atherischem Oele 
gefullt ist.    Wie   bei   Buta   wird   auch   hier   bei Biegungen   des 

• • \ i; 

olereder in seiner    System. Anatomie d. Dicotylen' 
•     • 

Vgl   uberdies   De Bary,   „Vergl.   Anatomic",   1877,   p. 217,   sowie   Briosi 
.Intorno   alia   anatomia   delle   foglie del Lab." in A" 

• .a. dnlla R. Univers   Pai ff.    Da die Ent- 
scheidung dieser Frage  aichl : - li   der vorliegenden Unter- 
suchung gehfcrt 
angefuhrte Literatur.    Dass   der Drusenraum   spater   auf  lysigenem Wege er- 

IJ   bei   den   von   mir  untersuchten Fallen   bestatigen- 
n diirl'te hier dasselbe Verhaltnis vorliegen, wie bei  I 
nach   Haberlandt   schizogen   entsteht   und   spater lysigen er- 
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Mattes aus den meisten Drusen ein Secrettropfen entleert, welcher 
Q mit freiern Auge sichtbar ist. Eine mikroskopische 

mg von Oberflachenschnitten, welche dem umgebogeneu 
Theil der Blattlamina entnommen wurden, ergibt, dass das 
Secret nicht, wie bei Muta, durch praformierte Spalt- 
wande, sondern durch directe Risse in den Aussen- 
membranen der unmittelbar oberlialb des Druseu- 
iaumes gelegenen, in GrOsse, Gestalt und ihrem son- 
stigen histologischen Bau abweichenden Zellen nach 
aussen gedrungen ist. Diese Zellgruppe soil irn Folgenden 
U Anlehnung an die bereits von v. Hohnel1) und Haberlandt2) 
gobraudit, T.-riuiiiologie kurz als Deckel, die denselben zu- 
sammensetzenden Zellen als Deckzellen bezeichnet warden. 

Zum Verstandnisse der weiter unten beschriebenen Mechanik 
des Entleerungsapparates sind zunachst die histologischen Ver- 
baltnisse des Deckels genauer zu untersuchen. 

Derselbe besteht in der Regel aus zwei, seltener aus drei 
von ihren directen Nachbarzellen in Grosse und Form ab- 
weichenden Zellen, die sich in ihrer Gesammtheit schon auf den 
ersten Blick als hellere Inseln von ihrer Umgebung abheben. Wenn 
auch an Grosse variabel, ubertreffen sie doch die gew5hnlichen 

ellen urn das Drei- bis Siebenfache und daruber (vgl. 
«£• 1), und nur ausnahmsvveise ist der Gr5ssenunterschied geringer. 
und zwar entweder bei sehr kleinen Drusen oder aber in jenen 
Fallen, wo drei Deckzellen oberlialb des Drusenraumes zu liegei; 
tommen. Doch selbst im letzteren Falle stellt dieses Verlialteii 
Wos einen Ausnahnisf'all dar und betrifft dann eine excentrisch 
gelagerte Deckzelle (Fig. 4); in der Regel sind diese auch bei 
weizahl von normaler GrOsse und symmetrisch radiar aneinander 
gelagert (Ejg. 6). Nur sehr selten finden sich kleine Drusen mit 
emer einzigen Deckzelle, welche jedoch sowohl in ihren histo- 
logischen als optischen und chemischen Eigenschaften genau die- 
selben Verhali Unlichen Deckzellen aufweist 

Die Gestalt der Deckzellen hangt begreiflicherweise von der 
Anzahl der den Deckel zusammensetzenden Zellen ab. Sind bios 
jwei Zellen vorhanden. so sind sie zumeist von breit-nierenfOrmiger 
W 1; 2: link.- D.-.-k/.-ll.-: :; bis halbkreisformiger Ges; 
^eckZeUe rechts). Sind sie in der Dreizahl, so ergibt sich bei 
radiar symmetrischem Anschlusse fur alle drei Zellen ein unregel- 
massiger, polygonaler Umriss (Fig. 6), bei dem seltenen excen- 
tnschen Anschlusse sind zwei symmetrisch langlich nierenformig, 
P1® dritte excentrisch gelagerte schliesst sich in ihrer Gestalt an 
jene der ubrigen Epiderraiszellen an (Fig. 4). In den seltenen 
naiion   — ,.,__    .       .   .      Deckzelle auftritt,  ist  diese r- —- 
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zellen den gewohnlichen Epidermiszellen meist nach; sie sind haufig 
ungefahr halb so hoch (Fig. 8), im Extrem bios ein Drittel so hoch 
als diese, nur selten von fast gleicher H5he (Fig. 9). In ihrem 
Innern fiihren sie im lebenden Zustande einen Plasm akorper mit 
in der Regel rundlichem (Fig. 6), zuweilen auch l'anglichem Kerne 
(Fig. 4). 

Ein besonderes Interesse verdient die histologische 
Differenzierung der Deckzellraembranen. Urn Zvveideutig- 
keiten vorzubeugen, unterscheide ich im Folgenden ausser den 
Anssen- und Innenwanden noch die Riickenwand, die Grenzwand 
der Deckzellen gegen die benachbarten Epidermiszellen und die 
„Stutzmembrana als Collectivbezeichnung der beiden unmittel- 
bar aneinander grenzenden Seitenwande zweier Deckzellen sammfc 
ihrer Mittellamelle. 

Diese Stutzmembran ist, wie am besten die Oberflachen- 
ansicht zeigt, besonders durch zwei Merkmale charakterisiert. 
Erstens verlauft sie fast niemals gerade, sondern ist 
mindestens einfach bogig (Fig. 2), in der Regel jedoch 
direct S-formig gekrummt. Die Tendenz zur S-tormigen 
KrQmmung derselben spricht sich selbst in jenen Fallen, wo ober- 
halb sehr kleiner Drusen eine einzige Deckzelle zu liegen kommt. 
meist dadurch aus, dass die Stutzmembran in ihrer mittleren Partie 
eine leichte Knickung erfahrt, wie etwa an dem in Fig. 4 darge- 
stellten dreizelligen Drusendeckel. Auch in jenen Fallen, wo dm 
Deckzellen vorhanden sind, ist die Stutzmembran der einen Deck- 
zelle, welche die beiden anderen begrenzt, regelmassig S-formig 
gekriimmt (Fig. 6), und selbst die zweite, welche die beiden anderen 
trennt, ist meist gekrummt. Schon die allgemeine Verbreitung 
dieser Kriimmung spricht dafiir, dass dieselbe im Dienste der 
Mechanik des Apparates steht, eine Vermuthung, welche, wie die 
gleieh   zu  besprechenden ubrigen se  bezeiigen, 
auch thatsachlich ihre Bestatigung findet1). 

Als zweites charakteristiscb.es Merkmal der Stutzmembran ist 
hervorzuheben, dass dieselbe den Qbrigen MembraneQ 
gegenuber auffallend verdickt ist. Die VerdkkiiDg, welche 
an Oberflaehenschnitten in der Profilansicht erscheint, tritt am 
deutlichsten in der mittleren Partie der Membran auf, and *w« 
handelt es sich bei unserer Art im einfachsten Falle urn abwech- 

* m J Hri°sl» welcher in seiner Eingangs citierten Abhandlung diese Bddung 
""' ^ Iv. Ki- •>. abbildet, geht iiber dieselbe (p. 88) mit den Worten hin- 

weg:   bpesso a sviluppo eompleto, verso il mezzo della parete trasversaie 

mento ealloso14, ohne sie mit der Secretentleerung in Beziehung zu brin_?e"' 
Dagegen   erwihnt Haberlandt,   1. c. p. 23   in  Fussnote,   kurz 
Bildung fflr Myrtus conn,,. ..   die dunneren Aussenwande 
allerdmgs bei starken Biegungen des Blattes gerissen werden, dagegen 
sind die Innenwande ziemlich stark verdickt. Die Frage, ob wir es 
Slfiif mv   eSem  Entleerungsapparate  zu   thun hab i , 

••'• ' ;^-vr- -- -..        • . .-    . •        ••:•-•-• 

jeaentalJs sehr erschwerende Verdickung der Innenwande unverstandlich. 



ungefahr gleich sind (Fig. 1). Dabei konnen die Schliesshaiite sehr 
dunn sein, oder es ist der Unterschied zwischen den ver- 
dickten und verdunnten Partieen geringer, in welchem Falle die 
Stutzmembran in der Profilansicht gewellt erscheint (Fig. 6). In 
anderen Fallen springen die Verdickungsleisten in das Lumen der 
einen Deckzelle weiter vor als in das der anderen (Fig. 3). Dabei 
erreichen dieselben oft ganz bedeutende Dimensionen, woraus sich 
fur die Stutzmembran in der Profilansicht ein unregelmassig 
kQolliger Umriss ergibt (vgl. Fig. 2, welche fur unsere Art das 
Maximum der Verdickung darstellt). Wie Querschnitte durch die 
verdickte Partie der Stutzmembran zeigen, nimmt die Dicke der- 
selben gegen die Innenwande der Deckzellen zu rasch ab (Fig. 8). 
In stofflicher Beziehung verhalt sie sich im Allgemeinen so wie 

iinde der iibrigen Epidermiszellen, d. h. sie ist bis auf 
eine sehr diinne, an das Lumen der Zelle grenzende Celluloseschicht 
mtinisiert An den beiden Enden jedoch, wo sie an die benach- 
barten Epidermiszellen grenzt. zeigt sie meist dieselbe Dicke wie 
die Membranen dieser (Fig. 1 u. 3). 

Weiteres Interesse verdient die histologische Beschaffenheit 
der Aussenwande der Deckzellen. Im Geg^ensatze zur stark 
verdickten Stutzmembran sind die Aussenwande auf- 
fallend verdunnt, und zwar erstreckt sich die Ver- 
diinniing nicht bios auf die cutinisierten Schichten. 
sondern auch auf die Cuticula selbst (Fig. 7 u. 8). In der 
Begel betragt die Dicke ein Drittel derjenigen der iibrigen Epidermis- 
zellen. Bei der Dicke der Stutzmembran und der Seiten- 
wande der direct angrenzenden Nachbarzellen ergibt sich somit 
m die Aussenwand der Deckzellen eine mittlere, sehr stark ver- 
diinnte Partie. welche wie ein diinnes Hautchen fiber die Stiirz- 

isgespannt ist (vgl. Fig. 3, wo diese 
fartie dunkel gehalten. und Fig. 8). Diese ist die histo- 
^gischvorgebildeteEinrissstelle, welche bei Biegungen 
Jes Blattes eincrerissen wird und durch den so gebil- 
Jeten Riss dem Secrete den Austritt ermOglicht (vgl. 
*!g. 3. Deckzelle rechts). 

n" "   "      vande der Deckzellen stimmeu :~ :u~      n""a 

Ipidermiszellen iiberein,  da^ w 
.,         «„oclucu merklich verdunnt und weichen 
«rer stofflichen Zusammensetzung ab, indem sie, wie die Phloro- 

saure- und Anilinsulfat-Reaction zeigen, leicht verholzt 
*jnd. Inwieweit die Yerdunnung der Innenwande im Dienste der 
jntleerung des Secretes steht, wird spater bei der Besprechung 

er Mechanik des Apparates gezeigt werden. 
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