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Strukturanalysen am Vegetationskegel verschiedener Saccharum- 
Arten haben gezeigt, dab bei Pflanzen dieser Gattung histologische 
Verhiiltnisse vorkommen, die unter den Angiospermen etwas ungew6hn- 
lich sind (TttIELKE 1960, 1962). Dal3 im Verlauf der Ontogenese eine 
Jmderung der Seheitelstruktur auftreten kann, ist an mehreren Objekten 
gezeigt worden (Literatur bei POPHAM 1960). DaB in Zusammenhang 
mit  dem Wechsel der Jahreszeiten die Zahl der Tunicaschichten sich 
regelm/~6ig andern kann, ist kiirzlich yon HARA (1962) fiir Daphne mit- 
geteilt worden. Wir wissen aui3erdem, dMt sich sowohl die Klone einer 
Art, als auch verschiedene Arten einer Gattung in histologischer Hin- 
sicht unterschiedlich verhalten kSnnen. 

Bei Saccharum sinense i~ndert sich die Schichtung am Scheitel w~h- 
rend des Austreibens von Achselknospen. In  ruhendem Stadium sind 
sie yon einer gesehlossenen Zellage bedeekt. Beim Austreiben kommt  
es innerhMb dieser Schieht zu periklin orientierten Zellteilungen. Da 
diese Teilungen aueh terminal, d. h. aui3erhalb des Blattprimordialbezirkes 
erfolgen, zeigt der Seheitel in diesem Stadium ein VerhMten, das fiir 
viele Gymnospermen als typisch gilt. In  einer sp/iteren Phase des Aus- 
treibens stellt sich - -  vielleicht in Zusammenhang mit  einer zunehmen- 
den Erstarkung der Spro~aehse - -  die Sehichtung in Form einer Tuniea 
wieder ein (T~IELK]~ 1962). Es ]iegt daher nahe, Pflanzen aus dem 
Verwandtschaftsbereich yon Saccharum daraufhin zu prfifen, ob Scheitel- 
strukturen ohne die gesehlossene Zellage einer Tunica anderweitig auf- 
treten und ob ein ahnlieher Strukturweehsel aueh bei Vertretern anderer 
Gattungen vorkommen kann. 

Erianthus wird in den Tribus der Andropogoneae gestellt und zu- 
sammen mit  anderen Gattungen innerhalb des Subtribus Saccharinea 
aufgeffihrt (PILGER 1960). ES ist mSglich, dal3 Erianthus-Arten in die 
Kulturformen von Saccharum eingekreuzt wurden. Naeh GI~ASSL (zitiert 
bei AI~TSCHWAGER 1958) kSnnte diese Hypothese dadureh gestiltzt wer- 
den, dab eine dritte begrannte Spelze sowohl bei E. maximus als aueh 
bei bestimmten Zuckerrohren vorkommt.  
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Material und Methode 
Fiir diese Untersuchungen standen vier Klone aus drei verschiedenen Arten 

von Erianthus zur Verfiigung 1. Die Pflanzen wurden in TSpfen im Gew~chshaus 
herangezogen. Die Fixierung der Knospen erfolgte mit dem Chrom-Essigs~ure- 
Formalin-Gemisch nach BELLING sowie mit einem Formalin-Essigsi~ure-Alkohol- 
Gemiseh. Da bei Erianthus die BlOtter in zwei opponiert stehenden Zeflen inseriert 
sind, wurde fiir die L~ngsschnittserien die Schnittrichtung durch die Blattanlagen- 
mediane bevorzugt. Zur Ergi~nzung kamen jedoch auch Medianschnitte senkreeht 
zur Blattanlagenmediane sowie Querschnitte zur Untersuchung. Die 5 und 7/~ 
dicken Schnitte wurden mit H~matoxylin naeh ])ELAFIELD und naeh HEIDEN- 
HAIN gef~rbt. Zur Darstellung der undifferenzierten Zellwiinde bew~hrte sich 
wieder eine Fastgreen-Gegenfiirbung. 

Ffir die sorgf~ltige Herstellung einiger Sehnittserien danke ich Fraulein 
GISELA WOLTER. 

1. Erianthus maximus ,,Fi]i I "  

Zur Prfifung dieser Art standen zwei Klone von den Fiji-Inseln zur 
Verffigung, die sich in ihrer Chromosomenzahl unterseheiden. Der Klon 
,,Fiji I "  (2n ~ 70) wurde untersucht an L~ngs- und Querschnittserien 
von etwa 100 Knospen. Naeh den Erfahrungen an Saccharum sinense 
(THIELKE 1962) wurden auch diese Knospen sortiert in solche, die von 
jungen austreibenden Sprossen mit noch nicht gestrecktem Inter- 
nodium stammen und in andere, die an Sprossen fixiert wurden, deren 
Internodien bereits eine L~nge von mehr als 3 cm erreicht hatten. Mit 
zunehmendem L~ngenwachstum der Sprosse ist meistens eine zuneh- 
mende Erstarkung des Vegetationskegels verbunden. Am fixierten und 
geschnittenen Material gemessen haben 83 Scheitel des nicht geschosse- 
nen Materials einen mittleren Durchmesser von 87 ~ 3,2 # (Extremwerte 
65 und 133#), die der ausgetriebenen Pflanzen einen Durehmesser von 
105 ~ 2,5 # (Extremwerte 90 und 126 #). 

Schon nach flfichtiger Priifung ist zu erkennen, dab das in der Gat- 
tung Saccharum zuerst gefundene andersartige Verhalten der Oberhaut 
am Seheitel auch bei diesem Klon von Erianthus auftritt. Unter den 
83 im L~ngssehnitt geprtiften Scheiteln nicht gesehossener Sprosse be- 
sitzt nur einer eine gleichmiiBig gesehlossene epidermale Zellage in Form 
einer einschichtigen Tunica. In  zwSlf F~llen kann nicht dariiber ent- 
schieden werden, ob eine Tunica vorhanden is~ oder nicht, die iibrigen 
70 Knospen besitzen Strukturen, die erkennen lassen, dab die ober- 
fl~chlieh gelegenen Zellen sieh sowohl antiklin als auch periklin teilen 
kSnnen. Da ein solches Verhalten der Epidermis im Bereich der Blatt- 
anlagen bei Gramineen die Regel zu sein seheint, ist es wichtig, darauf 
hinzuweisen, daI~ aueh bei Erianthus perikline und schr~ge Teilungs- 
w~nde in der Oberhaut auI~erhalb des Blattprimordiums vorkommen. 

1 Das Material und seine eytologisehe Kennzeichnung verdanke ieh wieder der 
Freundliehkeit yon Herrn Dr. SA~ PRICE, U.S. Department of Agriculture, Belts- 
ville, Maryland, U.S.A. 
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Die jungen Blattanlagen bilden sich an dem Vegetationskegel sub- 
terminal (Abb. 1). Die Orte der zukiinftigen Blattbildung markieren 
sich dureh perikline Zellw/~nde in der AuBenschicht sehon bevor die 
Primordien als Vorw61bungen kenntlich sind (Abb. l b und e links). 
Diese peripher gclegene Zone bleibt w/ihrend der Friihentwicklung der 
B1/itter weiterhin teilungsaktiv, wie es fiir viele andere Gr/iser typiseh 
ist. Daher ist dieser Bezirk fiir unsere Fragen au6er acht zu lassen. 
Wenn aber bei Erianthus im fibrigen Bereich des Vegetationskegels 
- -  sowohl terminal als auch der jeweils jfingsten Blattanlage opponiert 
gelegen - -  perikline Zellteilungen an der Oberfl/~che des Scheitels vor- 
kommen, dann ist in solchen F~llen eine geordnete Tunica nicht vor- 
handen (Abb. 1 a--d) .  

Mit zunehmendem Alter oder mit  zunehmender Erstarkung ist zwar 
auch bei Erianthus maximus ,,Fiji I "  eine gewisse Tendenz zur Aus- 
bildung ciner epidermalen Zellage am Scheitel zu erkennen, doch ist 
bei der willkfirlich gewi~hlten Grenze zwischen ausgetriebencn und nicht 
ausgetriebenen Sprossen die Grenze zwischen geschichteten und un- 
geschiehteten Scheiteln nicht so gut getroffen, wie bei den meisten 
Klonen yon Saccharum sinense. Unter  den 17 Knospcn, die yon Spros- 
sen mit  gestreekten Internodien stammen, besitzen neben vier frag- 
lichen F/illen nur seehs einen eindeutig geschichteten Spro6scheitel 
(Abb. 1 f). DaB in diescn F/~llen die Schiehtung schon stabilisiert sein 
muB, ist auch daran zu erkennen, dab die Zellen der Oberhaut ~laeher 
und im terminalen Bereieh tangential gedehnt sind, w/~hrend die sub- 
epidermale Zellschicht hier aus steileren, etwas radial gestreckten Zellen 
besteht, die im Falle des Scheitcls (Abb. 1 f) einer zweiten Tunicasehicht 
entspreehen kSnnten. 

Die iibrigen sieben Knospcn sind wahrscheinlich im Stadium des 
r zwischen ungeschichteter und geschichteter Struktur. Die 
Epidermis ist hier zwar schon fiber einen grSgeren Bezirk des jetzt etwas 
massiger entwiekelten Vegetationskegels hinweg aus gleichm/il~ig hohen 
Zellen aufgebaut, doch treten in dieser relativ regelm/~gigen Lage immer 
noch vereinzelt perikline Teilungen auf, ohne dag ein Zusammenhang 
zwischen ihnen und den Blattprimordien besteht. Auch an Knospen 
von jungen, nieht gesehossenen Trieben, kann die Epidermis als regel- 
miiBige Zellschicht auftreten, die nur vereinzclte perikline Teilung er- 
kennen 1/~6t. Wenn in manchen F/~llen auch sichtbar ist, dag ein grSgerer 
Gewebekomplex des Scheitels Derivat solcher Teilungen ist (Abb. 1 c 
und e, dureh verst/trkte Linien angedeutet), so sind daneben auch 
Teilungen nachweisbar, die nur lokal begrenzt die Epidermis verdoppeln 
(Abb. I b und c rechts, 1 d links). Am Zellmuster der Seheiteloberfl/iehe 

- -  soweit es sich in Querschnittserien erfassen l~gt - -  deutet nichts 
darauf bin, was man in Zusammenhang mit  der Entwicklung eines 
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e f 
Abb. 1 a - - f .  Erianthus  m a x i m u s  , ,Fi] i  I " .  Vege ta t ionskege l  i m  m e d i a n e n  L~ngsschn i t t ,  
240 •  a u. b Schei~el ohne Tun ica  yon  n ich t  geschossenen  Sprossen.  c - - e  Scheitel 
ohne T lmica  yon  Sprossen m i t  g e s t r e c k t e n  In t e rnod ien .  f Scheitel  m i t  Tun ica  aus  der 

Knospe  eines Sprosses  m i t  ge s t r eck t en  I n t e r n o d i e n  
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Primordiums bringen k6nnte; die Anordnung der Zellen an der Spitze 
eines Seheitels ist stets unabh/~ngig sowohl yon der Lage des n/~ehsten 
Blattes, als aueh v o n d e r  zweizeiligen Blattinsertion. Die Seheitel ge- 
sehossener und nieht gesehossener Sprosse unterseheiden sieh in dieser 
ttinsieht nieht. 

Der vegetative Sprogseheitel des Klones Fiji I maeht  also w/~hrend 
des Austreibens einen Strukturwandel dureh. Die ruhende Aehselknospe 
ist - -  wie bei allen daraufhin untersuehten Gramineen - -  von einer 
gleiehm/~Bigen, fast gesehlossenen Zellage fiberzogen. W/~hrend des frfi- 
hen Austriebes wird diese Anordnung der Epidermiszellen beseitigt, 
kann sieh aber unter gewissen Umst/~nden wieder einstellen. Es ist 
wahrseheinlieh, dab in Zusammenhang mit  der Alterung eines Triebes 
diese Stabilisierung wieder eintritt. Da6 damit  aueh gleiehzeitig eine 
Erstarkung des Sprogspitzendurehmessers verbunden ist, wit im Fall 
yon S. sinense, 1/~gt sieh an unserem Material ebenfalls vermuten (siehe 
Tabelle). 

2. Erianthus maximus ,,Fiji I I "  
Der zweite Klon der gleiehen Art  ,,Fiji I I "  (2n = 94) wurde an 

46 Knospen untersucht, yon denen 32 von nicht gesehossenen Sprossen 
und 14 yon Sprossen mit  gestreekten Internodien stammten.  Alle Knos- 
pen von geschossenen Trieben besitzen eine klar ausgebildete Tuniea. 
An oberfl~ehlieh gelegenen Zellen erfolgen perikline Zellteilungen nur 
im Bereiche der Blattprimordien (Abb. 2e). Der Durehmesser ist bei 
diesen Seheiteln recht untersehiedlich. Bei einem Mittelwert yon 
100 # ~ 4,1 liegen die Extremwerte  bei 70 und bei 140#. Bei den Sehei- 
teln yon nieht gesehossenen Sprossen schwanken die Werte des Dureh- 
messers weniger stark (70--95#).  Der Mittelwert betr'Xgt 81 :~0,82r 
Hinsiehtlieh ihrer Struktur weiehen diese Scheitel nieht sehr yon den 
1/~nger ausgetriebenen ab. Die Mehrzahl von ihnen verffigt ebenfalls 
fiber eine gesehlossene Zellage in Form einer Tuniea (Abb. 2 a). In  sechs 
F/fllen ist eine Entseheidung fiber das Vorhandensein oder Fehlen einer 
Tuniea nicht mSglich, und in nur vier F/fllen k6nnen perikline Teilun- 
gen am Seheitel augerhalb der Blattprimordien naehgewiesen werden 
(Abb. 2 b). Der Klon Fiji I I  unterscheidet sich also in seinem histologi- 
sehen Verhalten von dem Klon Fi]i I. Die Tendenz zur periklinen Auf- 
spaltung oberfl/~chlieh gelegener Zellen ist bei ibm wesentlich weniger 
ausgepr/~gt als bei Fifi I I .  Naeh den Werten ffir die Seheiteldureh- 
messer der beiden Klone ]/~Bt sich die Struktur/tnderung des Seheitels 
nieht direkt in Beziehung zur Erstarkung der Sprogaehsenspitze brin- 
gen (s. Tabelle). Bei gesehossenen und nieht geschossenen Trieben 
ist die Differenz der Mittelwerte des Scheiteldurehmessers im Klon 
Fifi I (105 und 87 #, Differenz = 18 #) kaum anders als im Klon Fiji I I  
(100 und 81/~, Differenz = 19#); die absoluten Werte ffir den Durch- 



592 CHAaLOTTE Tn~ELK~ : 

messer liegen allerdings in beiden Klonen verschieden. Die Neigung zur 
periklinen Aufteflung der Oberhaut ist bei dem Klon mit  dem krs 
ren Scheitel (Fil l  I )  starker ausgepr~gt. 

& 

c 

b 

3. Erianthus arundinaceus ,, U. S. 56-12.2" 

Dieser Klon s tammt  aus Thailand und besitzt eine Chromosomen- 
zahl yon 2n = 60. Er  wurde gepriift an Knospen yon sechs geschossenen 
Trieben, die einen mittleren Durchmesser yon 91 =~4,2 # (Extremwerte 
84 und 98#) am Scheitel aufweisen und an 28 Knospen yon nicht- 
geschossenen Trieben, deren Scheitel im Mittel 71 • 2,7 # (Ext remwer te  
49 und 98 #) stark sin& Mit dieser wieder willkfirlich gew~hlten Unter- 

Abb.  2 a - - v .  F~rianthu.s max~mus , ,F i j~ I I " .  Vege ta t ionskege l  i m  m e d i a n e n  L ~ n g s s c h n i t t  
240 •  ~ ~a, b Scheitel  yon  nIch t  geschossenen  Sprossen.  c Knospe  eines ausge t r i ebenen  

S tenge ls  
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teilung in zwei verschiedene Gruppen sind gleichzeitig - -  wie bei S a c c h a -  

r u m  s i n e n s e  - -  zwei strukturell unterschiedliche Knospen getrennt wor- 
den. Alle Knospen der ersten Gruppe besitzen eine eehte Tunica, alle 

i 
a 
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Abb.  3 a - - c .  Erianthus arundinaceus , , U . S .  56-12-2"'. V e g c t a t i o n s k e g e l  i m  m e d i a n c n  
L ~ n g s s c h n i t t ,  2~0 •  a u.  b Sche i t e l  ohne  T u n i c a  y o n  n i c h t  a u s g e t r i e b e n e n  K n o s p e n .  

c Sche i t e l  m i t  T u n i c a  t i n e s  a u s g e t r i e b e n e n  u n d  e r s t a r k t e n  S t e n g e l s  

Knospen der zweiten Gruppe besitzen keine Tunica. Die oberfl~chlich 
gelegenen periklinen Teilungen sind in der letzten Gruppe wieder an 
allen Bereiehen des Scheitels naehzuweisen, sowohl an der der Blatt- 
anlage gegeniiber gelegenen Seite, als auch terminal. Am Scheitel der 
Abb. 3 a sind solche Teilungen terminal gelegen. Es ist auch nicht aus- 
geschtossen, dal~ die naeh links anschliel~ende Doppelreihe von sechs 
epidermalen und vier subepidermalen Zellen das Produkt  solcher 
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C 

A b b .  4 a - - c .  E r i a n t h u s  bengalens is  , ,  U .  S .  
57.3-2"' .  V e g e t a t i o n s k e g e l  i m  m e d i a n e n  
L ~ n g s s c h n i t t ,  240 x .  a u .  b Sche i t e l  o h n e  
T u n i c a  y o n  n i c h t  g e s c h o s s e n e n  S p r o s s e n .  
c S c h e i t e l  m i t  T u n i c a  e i n e s  a u s g e t r i e b e n e n  

S t e n g e l s  

Teilungen ist. Obwohl das n~chst- 
folgende Blatt  auf der linken Seite 
erseheinen wfirde, lassen die hier 
gelegenen Zellen noch keine auf die 
Blattbildung Bezug nehmende TeL 
lungen erkennen. Solche Teilungen 
sind dagegen in Abb. 3 b links zu er- 
kennen, wo am Ort der zukfinftigen 
Blattinsertion die Scheiteloberfl~che 
schon etwas vorgewSlbt ist. Un- 
abh~ngig yon diesen Teilungen fin- 
den sich weitere perikline Teilungen 
terminal und links unmittelbar 
neben der Spitze. Auch reehts mu~ 
subterminal eine periklin orientierte 
Teilung stattgefunden haben. Eben- 
solche Teilungen kSnnen im An- 
schlu~ daran zur Verdoppelung der 
Oberhaut gefiihrt haben, die bis zum 
Ansatz des reehten Blattes reicht. 
In einem ~hnliehen Entwicklungs- 
stadium befindet sich das linke Pri- 
mordium in Abb. 3c, das ebenfalls 
durch die einleitenden periklinen 
Teilungen sowie durch eine schwache 
VorwSlbung gekennzeichnet ist. In 
diesem Seheitel, der yon einem Sprol~ 
mit l~ngeren Internodien stammt, 
sind der gesamte terminale Bezirk 
und die rechte Flanke bis zur Inser- 
tion des rechten Blattes mit einer 
geschlossenen Tunica bedeekt. Im 
subepidermalen Gewebe sieht es so 
aus, als sei es dureh perikline Auf- 
spaltung der in der Mitte einschichti- 
gen subepidermalen Zellage zu ihrer 
Verdoppelung rechts und links der 
Mitte gekommen. Die Vorg~tnge, 
die sich in den Beispielen 3 a und b 
in der Oberhaut v011zogen haben, 
sind hier subepidermal erfolgt. 

In 3b u n d c  sind ]eweils unter der linken Blattanlage die Orte dar- 
gestellt, an denen sparer die Achselknospen entstehen werden. Schon 
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in diesen reeht friihen Stadien ist die Epidermis regelma6ig gelagert 
und nur selten dureh periklin eingezogene Zellwande unterbroehen. 

I m  Vergleieh mit  Saecharum sinense seheint bei Erianthus  arundi- 
naceus eine gleiehartige Entwieklungstendenz vorzuliegen. Nach einer 
l&nger andauernden Periode des Austreibens kommt  es zu einer Erstar- 
kung des SproBseheitels und - -  vermutlieh in Zusammenhang damit  - -  
zu einer Stabilisierung einer oberflaehlich gelegenen Zellsehieht yore 
Charakter einer Epidermis. 

4. Erianthus bengalensis ,, U. S. 57-3-2" 

Dieser Klon, der in Vietnam beheimatet  ist und fiber eine Chromo- 
somenzahl von 2n 60 verffigt, verhalt  sieh ganz ahnlich. Auch hier 
ist die Organisation des Seheitels junger gerade austreibender Sprosse 
anders als eine solehe, die yon &lteren Sprossen mit sehon gestreckten 
Internodien s tammt.  Die jungen Triebe befinden sieh wieder in dem 
besonderen embryonalen Stadium, in dem sich an der Scheiteloberfl&che 
noch keine Tunica differenziert hat. Die 27 untersuchten Knospen, die 
sieh in diesem Stadium befanden, besitzen Vegetationskegel mit  einem 
mittleren Durchmesser von etwa 96~=3,1#. Die Extremwerte  liegen 
zwar recht weit auseinander bei 63 und 119/~, doch ist in keinem Fall 
eine geschlossene Tunica naehzuweisen. Periklin eingezogene Zellwande, 
die die oberflaehlich gelegene Zellschicht unterbreehen, sind sowoh! 
terminal als aueh subterminal auBerhalb der Blattanlagen nachzuweisen 
(Abb. 4a, b). Von den alteren Trieben wurden nur seehs Knospen 
untersucht, Ihre Seheitel sind im Mittel 119 :~ 4 #  dick und variieren 
von 112--126#. In  allen seehs Fallen ist eine einsehiehtige Lage gleich 
hoher Zellen an der Oberflache gebildet. Perikline Teilungen kommen 
nur im Bereieh der Blattanlagen vor (Abb. 4e). Aueh bei diesem Klon 
seheint der Strukturweehsel des Vegetationskegels mit  seiner Erstarkung 
verbunden zu sein. 

Diskussion der Ergcbnisse 

Bei drei Klonen aus drei verschiedenen Arten der Gat tung Erianthus 
ist der Vegetationskegel nieht - -  wie sonst bei A n g i o s p e r m e n -  von 
einer gesehlossenen Zellage in Form einer Tuniea bedeekt. Die bisher 
vorliegenden Hinweise auf das Vorhandensein ungeschiehteter Seheitel 
bezogen sieh zunaehst nur auf Pllanzen, deren Gewebe durch einen 
Plastidendefekt pathologiseh verandert  war (Tradescantia [luminensis 
var. albovittata, THIELKE 1954). J~hnliche StSrungen im Gewebeaufbau 
des Seheitels sind bei strahlengesehadigten Pflanzen beobaehtet  worden 
(C~ocKETT 1957). Weitere Angaben betreffen Pflanzen wit Saccharum 
spez. , ,Berl in"  und S. sinense (THIELKE 1960, 1962), die nicht zu den 
Wildarten gerechnet werden kSnnen. In  diesen Fallen kSnnte das histo- 
logisch ungewShnliche Verhalten mit  einer besonderen idiotypischen 
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Konsti tut ion zusammenhiingen. Daher war es wichtig zu erfahren, dal~ 
auch be• drei Wildgr/isern die gleichen Dinge beobachtet  werden k6nnen. 

In  bezug auf die Sehichtung des Scheitels bestehen also keine grund- 
s/itzliehen Unterschiede zwischen Gymnospermen und Angiospermen. 
Sowohl be• den me• vielzelligen und umfangreicheren Vegetations- 
kegeln der Gymnospermen, als auch be• den aus relativ wenigen Zellen 
aufgebauten Scheiteln der Gr/iser, kann ein , ,Dermatogen" ausgebildet 
sein oder fehlen. Die friiher ge/~uBerte Vermutung, dab auch unter den 
Angiospermen Arten mit  ungeschichtetem Scheitel bekannt  werden 
kSnnten, hat  sich jetzt best/~tigt. Dal~ sie innerhalb der Gramineen 
und dort innerhalb des Verwandtschaftsbereiehes von Saccharum gefun- 
den worden sind, • aus den friiher angegebenen Grfinden (THIELKE 
1962) verst/~ndlich. 

An dem umfangreicheren Material von Saccharum sinense konnte 
wahrscheinlich gemacht werden, dab der sich sp/iter einstellende Struk- 
turwechsel in Zusammenhang mit  dem zunehmenden Scheiteldurch- 
messer steht. Dal~ auch be• Er ian thus  be• geschossenen und nicht geschos- 
senen Trieben der Scheiteldurchmesser sich unterscheidet, wurde schon 
mitgeteilt. Wenn man den Durchmesser der Vegetationskegel, die eine 
Tun• besitzen, mit  denen vergleicht, die keine aufweisen, dann zeigt 
sich fiir die einzelnen Klone folgendes Bild: 

Tabelle 
Der Zusammenhang zwischen GrSfle und Struktur des Vegetationskegels bei Erianthus 

Fiir jeden Klon • der Mittelwert des Scheiteldurchmessers in Mikron an- 
gegeben. Die in Klammern gesetzte Ziffer bedeutet die Anzahl der jeweils 
gemessenen Scheitel. 

Art, Klon Ohne Tun• l~Iit Tun• 

E. maximus ,,Fiji I " .  . . . . .  
E. maximus ,,Fiji / / "  . . . . .  
E. arundinaceus ,,U. S. 56-12-2". 
E. bengalensis ,,U. S. 57-3-2" . . 

88 • 1,4 (70) 
80• (4) 
71 • 2,7 (28) 
96 • 3,1 (27) 

106 • (7) 
91 • 2,5 (39) 
91 • (6) 

119• (6) 

In  allen F/~llen bestehen zwischen den Vegetationskegeln mit  unter- 
schiedlicher Struktur auch Differenzen ira Durchmesser. Wenn die 
statistische Sicherung nicht immer ausreicht, um diesen Befund zu 
erhi~rten, dann liegt das z.T. an der geringen Menge des untersuehten 
Materials (aus technischen Grfinden konnte der Pflanzenbestand nicht 
weiter kultiviert werden), z.T. aueh an der ungleichen Entwieklung der 
in TSpfen sicher nicht optimal wachsenden Pflanzen. 

Diese Untersuehungen sind jedoeh ausreichend, um eine /~hnliche 
Entwicklungstendenz wie be• S.  sinense aufzuzeigen. Aueh be• E~ianthus  
scheint die Umschiehtung am Scheitel einem voriibergehenden Ent-  
wicklungszustand zu entsprechen. Es steht damit  ebenso wie  S.  sinense 
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im Gegensatz zu Saccharum spec. ,,Berlin", das unter den fiblichen 
Gewachshausbedingungen eine Stabilisierung der aul3eren Zellagen am 
Scheitel nicht erreicht. Auch im Hinblick auf das differente Verhalten 
yon Klonen der gleichen Art kann Erianthus als Parallelfall yon S. sinense 
aufgefa~t werden. Die abweichende Scheitelstruktur des Klones Fiji I I  
ist der ebenfalls von der Norm bei S. sinense abweichenden Struktur  der 
Klone , ,MiaLan" und ,,Saretha" direkt vergleichbar. Die Tatsache 
dieser Unterschiede mahnt  aber auch zur Vorsicht, einzelne Unter- 
suchungsbefunde allgemein auszuweiten. Wenn schon innerhalb einer 
Art  keine einheitlichen Verhaltnisse herrschen, dann ist weder ffir die 
Gattung noch ffir die Familie ein einheitlicher, histologisch in allen 
Einzelheiten festgelegter , ,Typus" zu erwarten. 

Die Entwicklung der Achselknospen und der Beginn ihres Austriebes 
sind bisher ffir unsere Formen noch nicht genauer dargestellt worden. 
Ffir E. arundinaceus wurde S. 594 erwahnt, da6 der Ort, an dem spater 
die Achselknospe entsteht, zunachst yon einer einheitlichen Zellage 
bedeckt ist. Der epidermale Charakter dieser Zellage bleibt auch dann 
erhalten, wenn in ihr vereinzelte perikline Zellwande auftreten. Das 
gilt auch ffir die anderen hier beschriebenen Arten sowie ffir S. sinense. 
Damit  unterscheiden sich diese Pflanzen yon Agropyron repens, bei dem 
die entsprechenden Achselknospen von zwei geschlossenen Zellschichten 
bedeckt sind (SHARMAN 1945). Bei Agropyron und bei Sinocalamus 
beecheyana (HsO 1944) s t immt die Gewebeschichtung der ruhenden 
Achselknospe mit der des jeweiligen Hauptscheitels fiberein. Bei Erian- 
thus und ffir S. sinense kSnnte man das gleiche annehmen, doch s t immt 
die Gewebeschichtung der ruhenden Achselknospe nut  mit  derjenigen 
einer /~lteren stabitisierten Sproi3knospe /iberein. Die vereinzelt auf- 
tretenden periklin orientierten Zellwande innerhalb dieser Schieht sind 
viel zu wenig haufig, als da6 man sie mit  denen vergleichen k6nnte, die 
bei kraftig austreibenden Pflanzen vorkommen. 

Die bis jetzt untersuchten Gramineen sind ganz allgemein durch 
eine besondere Labili tat  ihrer Oberhaut ausgezeichnet. Die Neigung 
zur periklinen Aufteilung ist innerhalb dieser Zellage an Orten von be- 
sonderer Wachstumsakt ivi ta t  zu erkennen, wie sie an den Spitzen junger 
Blattprimordien auftreten. Bei den meisten Angiospermen ist das 
, ,Dermatogen" des SproBseheitels mit  Beginn seiner Differenzierung am 
Embryo  recht streng determiniert und besitzt im Normalfall  nur noch 
die Potenz zur Bildung von Epidermis und ,,epidermalen Differenzierun- 
gen", wie es die Stomata und die Trichome sind. Nur in einigen Sonder- 
fallen wie bei Begonia und bei Drimiopsis (LENSKI 1957) U. a. kann die 
Omnipotenz dieses Gewebes wiederhergestellt werden. Bei vielen Gra- 
mineen scheint die oberflachliche Zellage des Scheitels, die in ihrer 
Situation dem ,,Dermatogen" entspricht, wenigstens noeh pluripotent 
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zu sein, da bei ganz normaler Entwicklung ein groBer Teil des Blatt- 
gewebes einheitlichen, d. h. , ,dermatogenen" Ursprungs ist. Da bei drei 
Erianthus-Klonen und bei S. sinense die ~uBeren Zellen des Vegetations- 
kegels nicht nur das gesamte Material fiir das Blatt ,  sondern auch das 
Material ffir die SproBachse liefern, miiBten sie noeh fiber alle Potenzen 
verffigen. W~hrend sich bei diesen Arten die Omnipotenz in einer 
besonderen, vorfibergehenden Entwicklungsphase zeigt, bleibt sie bei 
S. spec. , ,Berlin" erhalten. Die sonst bei normaler Entwieklung irrever- 
sible Determiniertheit  einer oberfli~chlich am Scheitel gelegenen Zell- 
schicht ist demnach in diesen Fallen kein allgemeingfiltiger Situations- 
effekt im Sinne eines Gradientenmusters. 

Das besondere Verhalten der Oberhaut ist nur an den SproBspitzen 
dieser Griiser zu beobachten. Nach allerdings nur fliichtiger Prfifung 
besitzen die Wurzelspitzen von Saccharum und Erianthus eine ebenso 
strenge Schichtung der Histogene, wie sie bei anderen Gri~sern auftritt .  
Das mag damit  zusammenhangen, dab die Wurzelspitze unter  der Kon- 
trolle anderer Wirkstoffe steht als die Sprol~spitze. Aus diesem Aspekt 
betrachtet,  kSnnten die Gramineen und die Verwandten yon Saccharum 
besonders gfinstige Objekte bieten um die Bedingungen zu ermitteln, 
die zur Differenzierung einer Sprol~epidermis notwendig sind. 

Zusammenhssung der Ergebnisse 

Von Erianthus maximus, E. arundinaceus und E. bengalensis wurde 
die Struktur  des vegetativen Vegetationskegels geprfift. Bei drei yon 
insgesamt vier untersuchten Klonen teilen sich die Zellen der Scheitel- 
oberfli~che auch aul~erhalb der Blattanlagen periklin und antiklin, ordnen 
sich aber mit  zunehmendem Alter oder mit  zunehmender Erstarkung 
des Sprosses wieder zu einer regelm~l~igen Tunica. In  dieser Hinsicht 
verhalten sich die drei Erianthus-Arten wie die meisten Klone yon 
Saccharum sinense. Dieser Strukturwechsel l~l~t sich wahrscheinlich als 
Ausdruck eines besonderen meristematischen Zustandes auffassen, der 
yon der Pflanze w~hrend des Austreibens durchlaufen wird. 

Fiir einen Tell dieser Untersuchungen danke ich der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft ffir gewi~hrte Sachbeihilfe. 
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