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V o r w o r t . 

Das Ersche inen dieses Handbuches i s t le ider du rch den T o d se 
ers ten Herausgebers un te rb rochen worden . V o n V o r a r b e i t e n f ü r das 
vol lendet gebliebene W e r k f anden sich i m Nachlass von Prof . K n u t l i 

d ie von i h m a u f seiner Wel t re i se*) niedergeschriebenen Tagebuchaufz( 
nungen nebst e iner A n z a h l wer tvo l l e r B l ü t e n s k i z z e n v o r , die n u n n< 

dem B i l d n i s des Dahingeschiedenen den vor l iegenden d r i t t e n B a n d 
Handbuches s c h m ü c k e n . 

*) Uber den Verlauf dieser Reise erscheinen zur Orientierung des L 
folgende Angaben am Platze. K n u t h reiste am 18. Oktober 1898 von G 
aus durch den Suezkanal und übe r Ceylon nach Singapore, wo er am 9. 
vember eintraf und einige b lü tenbio logische Beobachtungen i m botanis 
Garten anstellte. Nach kurzem Aufenthal te erreichte er am 16. Novei 
Buitenzorg, die Hauptstat ion seiner Reise, und blieb daselbst bis zum 20. 1 
1899. I n diese Zeit f ä l l t die D u r c h f ü h r u n g der meisten Untersuchungen, 
sich während der ganzen Reise auf 220, i n Buitenzorg auf etwa 170 P f l a 
bezogen. A m aus führ l i chs ten beschäf t ig te er sich auf Java mit den b l i 
biologischen V e r h ä l t n i s s e n der Palmen, der Cassien, Mussaenda-Arten und Ä r a 
dazu kamen noch zahlreiche Einzelbeobachtungen im botanischen Garter 
Buitenzorg sowie auf einer Reihe von grösseren Exkursionen in die einze 
Teile der Berg- und K ü s t e n l a n d s c h a f t Javas. Arn 20. März war der A u 
halt i n Java beendet, und es folgte nach nochmaligem kurzen Besuche 
Singapore die Weiterreise nach Japan. H i e r wurden wäh rend 33 Tagen 
sonders i n der N ä h e von Tokio eine Anzah l Untersuchungen d u r c h g e f ü h r t 
der K ü r z e der Zeit entsprechend nur wenig aus führ l i ch sein konnten. 
29. M a i in San Francisco angekommen, verlegte K n u t h den Or t seiner Th 
keit nach Berkeley, wo sich ihm im botanischen Garten der U n i v e r s i t ä t 
legenheit bot , einige Studien zu machen. A m 15. Jun i musste die Weiter 
erfolgen und bot der Rest der Reise, die übe r Portland, Livingston, den Y e 
stone-Park, Chicago und die N i a g a r a f ä l l e nach New Y o r k f ü h r t e , keine ] 
l ichkei t mehr zu Untersuchungen. Die Landung i n Europa fand am 16. 
1899 statt. 

E i n Abriss des Lebens P a u l K n u t h s nebst Verzeichnis seiner wi 
schaftlichen Arbeiten f indet sich i n dem Nachrufe von 0 . A p p e l i n B d . 
der Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft. 



IV Vorwort. 

Seitens der Ver lagsbuchhand lung w u r d e die Fo r t s e t zung des W e r k e s 
H e r r n Regierungsra t D r . 0 . A p p e l u n d dem Unte rze i chne ten ü b e r t r a g e n . 

E r s t e r e r ü b e r n a h m als F r e u n d des Vers to rbenen die s e l b s t ä n d i g e B e a r b e i t u n g 

der von Prof . K n u t h hinter lassenen N o t i z e n , w ä h r e n d m i r d ie A u f g a b e 
zuf ie l alle sonstigen i n der L i t t e r a t u r verze ichne ten , b l ü t e n ö k o l o g i s c h e n 
Beobachtungsergebnisse a u s s e r e u r o p ä i s c h e n U r s p r u n g s zusammenzut ragen 

u n d dieselben — m i t den Beschre ibungen K n u t h s zu e inem Ganzen ver

e i n i g t — als d r i t t e n B a n d des Handbuches herauszugeben. D a z u w a r e n 
bei der Z e r s p l i t t e r u n g der l i t t e r a r i s c h e n Quel len ze i t raubende V o r a r b e i t e n 

no twend ig . A u c h w a r i n einzelnen F ä l l e n U n t e r s u c h u n g lebenden B l ü t e n 

mater ia l s e r w ü n s c h t , u m diese oder jene B l ü t e n e i n r i c h t u n g e iner ausser
e u r o p ä i s c h e n Pf lanze s a c h g e m ä s s beschreiben u n d beu r t e i l en zu k ö n n e n . 

Z u f ä l l i g ha t te i c h bere i t s i n den Jah ren 1890—92 zwecks eigener O r i e n t i e 
r u n g i m hiesigen bo tan i schen G a r t e n an zah l re ichen Pf lanzen aussereuro-

p ä i s c h e r H e r k u n f t eine Reihe bisher u n v e r ö f f e n t l i c h t e r B l ü t e n u n t e r s u c h i m g e n 

anges te l l t , die m i r n u n f ü r das vor l iegende W e r k zu s t a t t en k a m e n . Z u 

le t z t mach ten sich auch r e i n p e r s ö n l i c h e U m s t ä n d e ge l t end , i n f o l g e deren 

i c h n u r e inen b e s c h r ä n k t e n T e i l meiner A r b e i t s k r a f t der ü b e r n o m m e n e n , 
r ech t u m f a n g r e i c h e n A u f g a b e zu w i d m e n vermochte . E r s t w ä h r e n d eines 

m i r seitens der hohen U n t e r r i c h t s b e h ö r d e n m i t dankenswer te r L i b e r a l i t ä t 
i m Sommer 1902 e r t e i l t en , h a l b j ä h r i g e n Ur laubes w a r es m ö g l i c h , d i e sei t 

geraumer Z e i t i n A n g r i f f genommenen V o r a r b e i t e n d e r a r t zu beschleunigen, 

dass m i t dem D r u c k des d r i t t e n Bandes i m F r ü h j a h r 1903 begonnen 
we rden konn te . 

D i e ä u s s e r e Ges ta l tung der vorangehenden B ä n d e b l ieb auch i m v o r 

l iegenden m ö g l i c h s t u n v e r ä n d e r t . N u r erschien es der Raumer spa rn i s 

wegen geboten, die f r ü h e r sehr r e i c h l i c h bemessenen Besucher l i s ten i m be

schreibenden T e i l des Buches mehr zu b e s c h r ä n k e n u n d die v o l l s t ä n d i g e 
A u f z ä h l u n g a l ler T i e r n a m e n einer zusammenfassenden L i s t e a m S c h l ü s s e 

des zwei ten Halbbandes zuzuweisen. F ü r die B e u r t e i l u n g der B e s t ä u b u n g s 
e i n r i c h t u n g wesentl iche Beobach tungen ü b e r das Benehmen der B l u m e n 
besucher s ind dagegen auch i m beschreibenden T e x t i h r e r W i c h t i g k e i t ent 
sprechend stets eingehend b e r ü c k s i c h t i g t w o r d e n . 

V o n den i n B e t r a c h t k o m m e n d e n , l i t t e r a r i s c h e n Quel len w u r d e die 
wei taus g r ö s s e r e Z a h l i m O r i g i n a l nachgelesen; Refe ra t e habe i c h n u r be i 

Angaben benutz t , die entweder i n einer m i r u n v e r s t ä n d l i c h e n Sprache ge

schrieben oder i n einer schwer z u g ä n g l i c h e n Z e i t s c h r i f t , e inem sel tenen 
Reisewerk u . dg l . en tha l t en s i n d ; i n solchen F ä l l e n i s t die E n t l e h n u n g 
d u r c h das C i t a t e r s i ch t l i ch gemacht . 

Das L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s wurde an den A n f a n g des ers ten Ha lbbandes 

gestell t , u m e in a b g e k ü r z t e s C i t i e r e n der E i n z e l s c h r i f t e n d u r c h Angabe der 
Verze ichn i snummer zu e r m ö g l i c h e n . N a c h K n u t h s V o r g a n g s i n d i n das 

Verze ichnis auch solche A b h a n d l u n g e n au fgenommen , die zwar i n s t r enge rem 

Sinne n i c h t i n das Gebie t der B l ü t e n ö k o l o g i e g e h ö r e n , aber t r o t z d e m d ie 



Vorwort. V 

B e r ü c k s i c h t i g u n g des B l ü t e n b i o l o g e n verdienen wie z. B . S c h r i f t e n ü b e r 

abnorme B e f r u c h t u n g s v o r g ä n g e , m e r k w ü r d i g e F ä l l e von H y b r i d e n , Z ü c h t u n g s 
ergebnisse von K u l t u r p f l a n z e n u . dgl . A u c h wurde h ie r u n d da eine S c h r i f t 
i n das Verze ichnis aufgenommen oder i m beschreibenden T e x t b e r ü c k s i c h t i g t , 

die sich au f Beobachtungen i n E u r o p a bezieht u n d also e igen t l i ch i n den 

ers ten B ä n d e n des Werkes zu er ledigen gewesen w ä r e . D o c h geschah dies 
i m m e r n u r ausnahmsweise und v o r z ü g l i c h d a n n , wenn eine Verg le ichung 
mehrse i t i g angestel l ter Beobachtungen w ü n s c h e n s w e r t erschien. Aus gle ichem 

Grunde d ü r f t e s ich auch die E i n f ü g u n g meiner eigenen, ebenfalls n u r i n 

E u r o p a gewonnenen Untersuchimgsergebnisse r e c h t f e r t i g e n , die ü b r i g e n s 
meis t i n a b g e k ü r z t e r Fassung m i t g e t e i l t s ind . 

M a n c h e r l e i Schwier igke i ten verursachte die H a n d h a b u n g der N o m e n 
k l a t u r f ü r die i n den b l ü t e n ö k o l o g i s c h e n S c h r i f t e n e r w ä h n t e n Pf lanzenar ten , 
soweit diese ohne A u t o r n a m e n oder auch sonst i n k o r r e k t bezeichnet vor 
k o m m e n . Es mussten biswei len m ü h s a m e E r m i t t e l u n g e n ü b e r den w a h r 

schein l ich r i c h t i g e n N a m e n u n d z u g e h ö r i g e n A u t o r angestel l t werden , ohne 
dass d a m i t e in e inwandsfre ies Ergebnis gesichert w a r ; dieser F a l l i s t d u r c h 
ein Fragezeichen h i n t e r dem N a m e n des Au to r s , bezw. h i n t e r dem benutz ten 
Speciesnamen angedeutet . I m al lgemeinen wurde f ü r die N o m e n k l a t u r der 
A r t e n der I n d e x Kewensis als N o r m angenommen; doch w u r d e n daneben 
auch die bisher erschienenen L i e f e r u n g e n des „ P f l a n z e n r e i c h e s u von P r o f . 

A . E n g l e r b e r ü c k s i c h t i g t . B e i der A n o r d n u n g der Genera , sowie der 
U m g r e n z u n g u n d Reihenfolge der F a m i l i e n wurde das f ü r die B l ü t e n p f l a n z e n 

abgeschlossen vor l iegende W e r k E n g l e r - P r a n t l s : . ,Die n a t ü r l i c h e n 
P f l a n z e n f a m i l i e n " nebst den N a c h t r ä g e n u n d dem „ S y l l a b u s der Pf lanzen
f a m i l i e n " v o n E n g l e r (3. A u f l . . B e r l i n 1903) zu Grunde gelegt. 

Wesen t l i che F ö r d e r u n g e r f u h r die A r b e i t d u r c h eine Reihe hervor 

ragender Gelehr te r des I n - u n d Auslandes. I n erster L i n i e g e b ü h r t der 
D a n k der be iden Bearbe i t e r H e r r n Geheimen Regierungsra t Prof . D r . A . 
E n g l e r , dessen W e r k e „ N a t ü r l i c h e P f l a n z e n f a m i l i e n " w i r eine Reihe von 
A b b i l d u n g e n f ü r das vorl iegende B u c h entnehmen d u r f t e n , u n d der sich 

auch be i anderen Gelegenheiten als f r e u n d l i c h e r G ö n n e r unseres U n t e r 
nehmens erwies. A b b a n d l u n g e n b l ü t e n ö k o l o g i s c h e n Inha l t s g ingen den Be

a r b e i t e r n aus N o r d a m e r i k a seitens der H e r r e n T r e l e a s e , R o b e r t s o n 
u n d L o v e l l , aus S ü d a m e r i k a von den H e r r e n R e i c h e , J o h o w , U l e , 

D u c k e u n d S c h r o t t k y zu. A u s Java t e i l t e uns H e r r 0 . S c h m i e d e 

k n e c h t Beobachtungen ü b e r Blumenbesuche von A p i d e n u n d H o n i g v ö g e l n , 
ebenso H e r r K r a u s solche ü b e r W ä r m e e r s c h e i n u n g e n i m K o l b e n v o n 

P a l m e n , Araceen u . a. u n d F r a u N i e u w e n h u i s - v . U e x k ü l l A n g a b e n 

ü b e r B o r r e r i a s t r i c t a , sowie ü b e r Blumenbesuche v o n Insek ten m i t . D i e 
H e r r e n L i n d m a n , v. L a g e r h e i m u n d R. E . F r i e s ü b e r s a n d t e n i h r e 

S c h r i f t e n ü b e r die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g e n der i n S ü d a m e r i k a v o n i h n e n 
beobachteten Pf lanzen, ebenso H e r r H a l l i e r i n H a m b u r g eine N o t i z ü b e r 

kanar i sche A r t e n v o n E c h i u m . H e r r D . A l f k e n i n B r e m e n ha t te die 

\ 
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G ü t e uns seine A r b e i t ü b e r d ie von i h m b e s t i m m t e n , v o n K n u t h ge
sammel ten , a u s s e r e u r o p ä i s c h e n I n s e k t e n v o r D r u c k l e g u n g z u g ä n g l i c h zu 

machen. E n d l i c h haben zahlreiche i n B e r l i n a n s ä s s i g e B o t a n i k e r u n d 

Zoologen — i c h nenne n u r die H e r r e n S c h u m a n n , U r b a n , L i n d a u , 
L o e s e n e r , R e i c h e n o w , J a c o b i , B ö r n e r — te i l s d u r c h M i t t e i l u n g 

i h r e r S c h r i f t e n , te i ls d u r c h A u s k u n f t ü b e r Spezial f ragen_oder d u r c h sonstige 
M ü h e w a l t u n g e n uns w i r k s a m u n d b e r e i t w i l l i g s t u n t e r s t ü t z t . A l l e n den ge

n a n n t e n H e r r e n sprechen die be iden B e a r b e i t e r an dieser Stel le a u f r i c h t i g 

sten D a n k aus. 
T r o t z der uns r e i c h l i c h zu t e i l werdenden B e i h i l f e i s t der vor l iegende 

d r i t t e B a n d doch w e i t h i n t e r dem Zie le z u r ü c k g e b l i e b e n , w ie es f ü r e in 

solches W e r k zu f o r d e r n w ä r e . Abgesehen v o n den d a r i n zwei fe l los be

gangenen Feh l e rn u n d I r r t ü m e r n l i eg t sein H a u p t m a n g e l i n der U n g l e i c h 

he i t des d a r i n zusammengetragenen Ta t sachenmate r ia l s . I m G r u n d e er

scheint N o r d a m e r i k a als das einzige a u s s e r e u r o p ä i s c h e L a n d , f ü r das — 

d a n k der ausserordent l ichen Regsamkei t der d o r t a n s ä s s i g e n B l ü t e n ö k o l o g e n 

— e in a u s f ü h r l i c h e r e s B i l d von den Wechselbeziehungen zwischen den 

B l ü t e n e i n r i c h t u n g e n u n d den Blumenbesuchern e n t w o r f e n w e r d e n k o n n t e . 

F ü r al le ü b r i g e n Gebiete i s t t r o t z der dankenswer ten u n d erg ieb igen Be

m ü h u n g e n einzelner i m Auslande t ä t i g e r Forscher das beigebrachte E i n z e l 

m a t e r i a l noch be i w e i t e m n i c h t u m f a n g r e i c h genug. Zah l re iche F r a g e n be

d ü r f e n , wie f a s t jede Seite des vor l iegenden Bandes e rkennen l ä s s t , d u r c h 

aus der we i t e ren A u f k l ä r u n g . D i e Bea rbe i t e r h o f f e n , dass be i B e n u t z u n g 

des Buches dieser U m s t a n d n i c h t unbeachte t b le iben m ö g e . Sie d ü r f e n s ich 

n u r das V e r d i e n s t zuschreiben, h ie r u n d da a u f solche noch o f fenen L ü c k e n 

der F o r s c h u n g hingewiesen u n d d a d u r c h k ü n f t i g e n Beobach t e rn den W e g 

etwas e r l e i ch te r t zu haben. I n diesem Sinne glauben sie auch i h r e A r b e i t 

dem A n d e n k e n der ersten B e g r ü n d e r vor l iegenden Handbuches : H e r m a n n 

M ü l l e r u n d P a u l K n u t h w i d m e n zu d ü r f e n . 

Berlin, im Dezember 1903. 

E . L o e w . 



I n h a l t s ü b e r s i c h t 

des dri t ten Bandes erster Tei l . 
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Alisma Plantago 3365. 
Allamanda Hendersoni 3521. 
Al l ium fistulosum 3129. 
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Amarantaceae 3534. 
Amentiferae 2915. 
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Ampelopsis tricuspidata 3538. 
Amphicarpaea monoica 3371, 
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— rhizantha 3465. 
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— Parlinii 3320. 
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Arachis hypogaea 3301. 
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— triphyllum 3373. 
Aristolochia 3462. 

— Clematitis 3460. 
Aristolochiaceae 3458, 3459. 

Asarum canadense 3242. 
Asclepiadaceae 3029. 
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— novae angliae 2950, 2979, 
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— prenanthoides 3402. 
— puniceus 3402. 
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Brugmansia 3171. 
Buchloe 3104. 

— dactyloides 2887. 
Bulbophyllum mirabile 3064. 
Bunchosia 3352. 

C. 
Cactaceae 3041, 3395. 
Callicarpa americana 3244. 
Callitriche verna 3075. 
Calonyction 3065. 
Calypso 2918, 3306. 

Campanula Vidalii 2997. 
Campanulaceae 3329. 
Candollea serrulata 3072. 
Canna 2896. 
Capparis 3319. 
Caprifoliaceae 3198. 
Carduus 3532. 
Carica Papaya 3411. 
Cassia chamaecrista 3077, 3431. 
Castalia odorata 2976. 
Casuarinaceae 3451. 
Catalpa speciosa 2875. 
Catasetum tridentatuin 3084. 
Catopsis deflexa 3466. 
Celastraceae 3440. 
Celmisia 2957. 
Celtis pallida 3390. 
Cerbera 3472. 
Cereus 3395. 
Cevallia sinuata 3023. 
Chapmannia 2882. 
Chelone 3196. 
Chilopsis saligna 2967. 
Chrysanthemum Leucanthemum 

3203, 3435. 
Cinchona 3164, 3165, 3166, 

3330, 3357. 
Citrus 3496. 
Claytouia 2993. 
Cleome serrulata 2960. 

— spinosa 3376. 
Clerodendron Thompsonae 2880. 

— tomentosum 3072. 
Cobaea macrostemma 3354. 
Coffea 2931, 3028. 

— arabica X liberica 3481. 
Colchicum autumnale 3525. 
Combretaceae 3012. 
Combretum 3012. 
Compositae 3284, 3509. 
Coniferae 3388. 
Convallaria 3507. 
Coprosma 2953. 
Cornus 3196. 
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Corydalis glauca 3429. 
Corylus Avellana 3273, 3276. 

— rostrata 3237. 
Corysanthes macrantha 3075. 
Cotylanthera 3019. 
Coursetia 3116. 
Cruciferae 3027, 3374. 
Cucumis 3070. 

— melo 3321, 3322. 
Curtia 3223. 

— tenuifolia 3223. 
Cycadaceae 3124, 3126, 3447. 
Cycas revoluta 3121, 3122, 3123. 
Cyclamen 3097. 

— Rohlfsianum 2890. 
Cynomoriaceae 3308. 
Cynomorium coccineum 3307. 

D. 
Dactylanthus Taylori 3148. 
Darlingtonia californica 2923. 
Datura Tatula 3092. 
Daucus carota 2965. 
Dendrobium crunienatum 3228, 

3503. 
Digitalis purpurea 3036. 
Dionaea muscipula 3214. 
Dioscoreaceae 3469. 
Dipsacus laciniatus 2906. 
Disa uniflora 3224. 
Dithyrea Wislizeni 2960. 
Dorstenia 3012. 
Drosera filiformis X intermedia 

3213. 

Ficus hirta 3454. 
— Ti-Koua 2935. 

Fleurya podocarpa 3011. 
Foeniculum 3374. 
Fragaria 2960. 
Fragraea 3515. 
Freycinetia 2930. 
Fuchsia 3522. 

G. 
Galtonia candicans 3238. 
Gauitheria 3196. 
Gayophytum 3443. 
Gentiana 2937. 

— Andrewsii 2883,2893, 3168, 
3488. 

Gentianaceae 3420. 
Gerardia 2894. 
Gerbera 2889. 

— Anandria 3024. 
Ginkgo 2977, 3492. 

— biloba 3031, 3032, 3033, 
3100, 3101, 3102, 3103, 3125, 
3126, 3248. 

Glossostigma elatinoides 3075. 
Gnetum 3142, 3143, 3144, 3191. 

— Gnemon 2908, 3192. 
Goodeniaceae 3073, 3090, 3329. 
Gramineae 3150, 3474, 3530. 
Gratiola virgiuiana 3513. 
Grindelia squarrosa 2960. 
Gunnera 3075. 
Gymnospermae2986,3049, 3127. 

L . 
Labiatae 3533, 3534. 
Lactuca stolonifera 3520. 
Lantana 3167, 3256. 
Larrea 2960. 
Lathyrus odoratus 3430. 
Leea amabilis 3066. 
Leguminosae 3184. 
Lemna minor 2939. 
Lepilaena 3149. 
Ligusticum antipodum 3120. 
Lilaea subulata 2941,3093, 3094. 
Liliaceae 3128. 
Lilium 2886. 

— auratum 2886. 
— speciosum 2886. 

Limnocharis emarginata 3063. 
Linaceae 3439. 
Linaria eanadensis 3500. 
Lithospermum angustifolium 

2907. 
— canescens 3406. 

Loasa 3338. 
Lobelia cardinalis 3240. 

— syphilitica 3240. 
Lonicera 3053, 3069. 
Loranthaceae 3448, 3476. 
Loranthus 3476. 
Lupinus 2960, 2962. 
Lycium Torreyi 2960. 
Lycopersicum 3070. 

— esculentum 3020. 
Lysichiton 2943. 
Lysimachia terrestris 3211. 

M . 
Malvastrum coccineum 3324. 
Marantaceae 3387. 
Marica 3262, 3263. 
Melastomaceae 3012. 
Metrosideros 3118. 
Mimulus luteus 2933. 
Mollinedia 3298. 
Monimiaceae 3300. 
Monoeotyledones 3200, 3508. 
Monotropa uniflora 3400. 
Moraceae 3012. 
Musa 3255. 
Musaceae 3386. 
Myristica moschata 3480. 
Myrrhinium 3467. 
Myrsinaceae 3247. 

N . 
Najadaceae 3331. 
Najas 2940, 
Neea theifera 3286. 
Nelumbo 3208. 
Nidulariopsis 3257. 
Nymphaea advena 2976, 3195. 
Nymphaeaceae 3309. 

3 

E. 
Echium 3067, 3531. 
Eichhornia crassipes 3494. 
Ephedra helvetica 3130. 
Epilobium 3438. 

— angustifolium 3151. 
Epigaea repens 3175. 
Epipactis viridiflora 3311. 
Epiphegus 3180. 
Epirrhizanthes 3297. 
Eriocaulaceae 3356. 
Eriogonum 3527. 
Erysiphe Marth 3536. 
Erythrina 2989. 
Erythronium 3152, 3153, 3229, 

3369. 
— americanum 3131. 

Eucalyptus 3210. 
Euchlaena mexicana X Zea Mays 

3081. 
Eunidularium 3259. 
Euphorbia 3532. 
Eupomatia laurina 3074. 

F. 
Ficus.3181, 3182, 3323, 3337, 

3436, 3506, 3545. 
— Carica 2911, 3009, 3010, 
3115, 3361. 

Knuth , Handbuch der Bliitenbiologie. I I I , 1. 

H . 
Habenaria hyperborea 3470. 
Halesia tetraptera 3286. 
Hamamelis virginiana 3401. 
Heckeria 3135. 
Hedyotis purpurea 2879. 
Helianthemum 2902. 
Helianthus annuus 3368. 
Hemerocallis i'ulva 3034. 
Hydnoraceae 3413. 
Hydrastis eanadensis 2919. 
Hypericum ellipticum 3173. 

— perforatum 3536. 

Jeffersonia diphylla 2873. 
Ilicineae 3440. 
Impatiens biflora 3196. 

— Humblotiana 2899. 
Ipomoea purpurea 3092. 
Iris versicolor 3199, 3279. 
Isnardia palustris 3237. 
Juglans 3274. 

\ 
K . 

Kalmia latifolia 3310. 
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O. 
Obolaria virginica 3111. 
Ochrosia 3473. 
Oenothera biennis 3501. 

— speeiosa 3222. 
Opuntia 3313, 3314, 3395, 3416, 

3432, 3434. 
— vulgaris 3042, 3043. 

Orchidaceae 2874. 3061, 3178, 
3258, 3302. 

Ottelia 2955. 
Oxalis 3098, 3326. 

P. 
Palmae 3467. 
Pandanaceae 3482. 
Panicum clandestinum 3510. 
Parkinsonia Torreyana 3023. 
Parmentiera eerifera 3163. • 
Peltandra undulata 3001. 
Peperomia 2944, 3134. 

— pellucida 3132. 
Phaseolus vulgaris 3543. 
Phlox paniculata 3430. 
Phoenix dactylifera 3389, 3422. 
Physianthus s. Araujia. 
Physostegia virginiana 2981. 
Phytelephas 3285. 
Pinus densiflora 3030. 

— Laricio 2951. 
— pungens 3231. 
— Strobus 3017. 

Piper 3135. 
Pirus 3478. 

— communis 3197. 
Pisum sativum 3543. 
Plantago cordata 3505. 

— lanceolata 2972. 
Podocarpus 2970, 3185. 
Podophyllum peltatum 3110. 
Poinciana Gilliesii 3316. 
Poinsettia 3418. 
Polygala pauciflora 3397. 

— polygama 3396, 3397. 
Polygonum sachalinense 2901. 
Polypetalae 3202. 
Populus 2991, 3437. 
Pontederia cordata 3151, 3195. 
Pontederiaceae 3408. 
Potamogeton 3507. 

— natans 3106. 
Potentilla palustris 2962. 
Primula 2910, 2924, 3003, 3018, 

3047, 3147, 3393, 3415. 
Primula cortusoides 3145, 3360. 
Prosopanche Burmeisteri 2996. 
Protea 3476. 
Proteaceae 3476. 
Prunus 3486, 3487. 

— Cerasus 3419. 
— domestica 3486, 3487. 

Puya chilensis 3137. 
Pyrola aphylla 3109. 

Q. 

Quercus 2974, 3355. 

R. 
Rafflesiaceae 3412. 
Renanthera moschifera 3318. 
Reseda 3374. 
Rhamnaceae 3441. 
Rhododendron inaximum 2980. 
Rhopalocnemis phalloides 3194. 
Rhus 3527. 
Rubiaceae 3186, 3187. 
Rubus ursinus 2960, 2962. 
Rumex 3442. 

S. 
Saccharum 3156, 3157, 3161, 

3479. 
Sagittaria latifolia 3195. 

— variabilis 3366. 
Salix 2952, 2960. 
Salvia 3230. 

— cleistogama 2889. 
— coccinea 3215. 
— lanceolata 3283. 

Sarcodes sanguinea 3287. 
Sarracenia 3117. 

— variolaris 3245, 3334. 
Saururus cernuus 3133. 
Schiedea 3089. 
Senecio vulgaris 3303. 
Sequoia sempervirens 3004,3398. 
Sida hederacea 2960. 
Silene antirrhina 3305. 
Silphium 3246. 

— perfoliatum 2906. 
Simplicia laxa 3150. 
Siparuna 3299. 
Solanum rostratum 3077, 3431. 
Solea concolor 2971. 
Solidago 3226. 
Sophora tetraptera 2928. 
Sparganiaceae 3052. 
Sparganium 2942, 2943. 
Spathodea campanulata 3450. 
Specularia 2882. 
Sphaeralcea angustifolia 2960. 
Spiraea 3489. 
Spiranthes cernua 3179. 
Steironema 3295. 
Stellaria pubera 3234. 
Sterculiaceae 3012. 
Stilbocarpa polaris 3071. 
Streptochaela 3048. 
Stylidiaceae 2938. 
Stylidium serrulatum 3072. 

Symphoricarpus 3053. 
Symplocaceae 2921. 
Symplocarpus foetidus 3001. 
Syringa 2960, 2962. 

T. 
Taraxacum officinale 3520. 
Taxodium distichum 2969. 
Taxus 3388. 
Tectona grandis 31.59. 
Thalictrum Fendleri 2995. 

— purpurascens 3290. 
Thuja 3170. 
Tilia 3236. 
Torenia Fournieri 2933. 
Tragopogon pratensis X porri-

folius 3068. 
Tricyrtis hirta 3128. 
Trifolium 3027. 

— pratense 3517, 3533. 
Trillium 2917, 3076. 

— grandiflorum 2994. 
Tropaeolaceae 2926. 
Tsuga eanadensis 3269. 
Typha latifolia 3367. 
Typhaceae 3051. 

U. 
Ulmus 3275. 
Umbelliferae 2988. 

V. 
Vallisneria 2954. 
Vanilla 3358. 
Verbena Macdougali 2963. 
Veronica 2957, 3118. 

— peregrina 3235. 
Victoria regia 2892, 2948, 2949, 

3112, 3154, 3351, 3381, 3414, 
3547. 

Viola 3237, 3325. 
Vitis 2903, 2904, 3237. 

— inconstans 3538. 

vy. 
Welwitschia 3113. 
Willardia 3352. 

Y. 
Yucca 3427, 3445, 3446. 

z. 
Zamia 3227 , 3491, 3492, 3493, 

3499. 
Zannichellia 2940, 3149. 
Zea Mays 3062, 3081, 3209, 

3158, 3177, 3497. 
Zostera 3353. 
Zygophyllum 3027, 3374. 
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N o m i n a z o o l o g i e a . 

Alaria florida 3501. 
Anthophila 3054, 3055. 
Anthornis 2928. 
Anthrena 3520. 

— Knuthiana 2965. 
Apidae 2916, 2929, 2960, 2962, 

2963, 2964, 2999, 3027, 3336, 
3342, 3344, 3345, 3346, 3385, 
3547. 

Apis 2975, 3146, 3210, 3291, 
3292, 3384, 3426, 3475, 3516, 
3538. 

Apocrypta 3364. 
Aves 2924, 3003, 3005, 3018, 

3022, 3047, 3147, 3252, 3315, 
3339, 3342. 

Blastophaga 2911. 
— grossorum 3545. 

Bombus 2913, 2914, 2937, 3377, 
3409, 3488, 3502, 3517, 3518. 

Bombylidae 3537. 

Carpocapsa pomonella 3217. 
Ceeidomyia hyperici 3536. 
Centris 3023. 
Ceramius fumipennis 3523. 
Chalcididae 3114, 3363, 3521. 

••i Chrysididae 3529. 
Coeiioxys 3390. 
Coleoptera 3120, 3381, 3547. 
Crabronidae 2967. 

Diptera 3057, 3071, 3141, 3342, 
3391. 

Dufourea caeruleocephala 3533. 

Euglossa 3026. 
Euryomia melancholica 3245; 
Exoneura 3532. 

— libanensis 3532. 

Fidelia villosa 3524. 
Formicidae 2916. 

Gastrohelictus osmioides 3530. 
Gonophylla nelsonaria 3118. 

Halictus 3016. 
Hymenoptera 3338, 3374, 3540, 

3541. 

Icterus Baltimore 2905, 3188. 
Iphiclides ajax 3392. 

Lepidoptera 2936, 2990, 3118, 
3394, 3457, 3535. 

Lithurgus 2964. 
Lyperobius laeviusculus 3120. 

Macrodactylus subspinosus 3335. 
Macroglossa stellatarum 3522. 
Macropis 3295. 
Masaridae 3523. 
Melissodes 3390. 
Meliturga praestans 3533. 
Musca domestica 3218. 

Nectariniidae 2899, 3504. 
Nestor 2928. 

Ornithoptera darsius 3546. 
Osmia 3531. 

— laticeps 3531. 

Papilio agamemnon 3546. 
— teredon 3546. 

Passer domesticus 3419. 
Perdita 2958. 

— claypolei 3527. 
— rhois 3527. 

Prosopis polifolii 3527. 
Prosthemadera 2928. 
Pteropus 2930. 

Sphingidae 3059, 3352. 
Stilbula Knuthii 3521. 
Sycophaga 3364. 
Syritta pipiens 3544. 
Syrphidae 3056, 3539. 

Tanaostigma 3116. 
Trigona 3534. 

— huberi 3534. 
Trochilidae 3050, 3171, 3204, 

3205, 3206, 3333, 3357. 

Vanessa itea 2968. 
Vespidae 2891. 

Xylocopa morio 3546. 
— virginica 3188. 

Im Text vorkommende Tiernamen sind im V e r z e i c h n i s der b lumenbesuchenden 
Tiere am Schluss des dritten Bandes zu vergleichen. Ebendort ist auch die für die Nomen
klatur benutzte zoologische Litteratur zusammengestellt. 

3* 
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* vor Artbeschreibungen oder sonstigen Abschnitten des Textes deutet an, dass dabei 
die hinterlassenen Tagebuchaufzeichnungen K n u t h s benutzt worden sind. 

(!) hinter einem Satz kennzeichnet denselben als Zusatzbemerkung des Bearbeiters. 
( L i t t e r . Nr. —) hinter einem Autornamen steht an Stelle eines vollständigen Chats 

und giebt die Nummer an, unter der die betreffende Schrift im Abschnitt: B l ü t e n -
b i o l o g i s c h e L i t t e r a t u r in Band I . S. 263—381, bez. im vorliegenden Bande 
(S. 1-31) aufgezähl t ist. 

B e s u c h e r - V e r z . verweist auf das V e r z e i c h n i s de r b l u m e n b e s u c h e n d e n T i e r e 
am Schluss des Werkes. Den vielfach benutzten Titelabkürzungen, die im Vor
wort zu Band I . angegeben wurden, sind noch hinzuzufügen: 

B r i t t o n a n d B r o w n , I I I . F l o r . An Illustrated Flora of the Northern United States, 
Canada and the British Possessions. In 3 Bänden. New York 1896—1898. 

D u c k e B e o b . I . Beobachtungen über Blütenbesuch, Erscheinungszeit etc. der bei Pa rä 
vorkommenden Bienen. Zeitschr. f. systemat. Hymenopterologie und Dipterologie. 
I . Jahrg. (1901). S. 25—67. 
Beob . I I . Allgem. Zeitschr. f. Entomologie. 7. Bd. (1902). S. 321-325; 360—368; 
400-404; 417-421. 

M e r r i t t E r y t h . Notes on the Pollinisation of some Californian Mountain Flowers. 
Erythea. Vol . I V 1896. p. 101—103. — I I . p. 147—149. — I I I . Vo l . V. 1897. 
p. 1 -4 . — I V . p. 15-22 . — V p. 56—59. 

Rob. F l o w . Robertson, Charles. Flowers and Insects I — X I X . V g l . Litter. Nr. 2100-
2111 und Nr. 3342—3346. 

S c o t t - E l l i o t , O r n . F l o w . Ornithophilous Flowers in South - Africa. Annais of 
Botany. Vol . I V . 1890. p. 265-280. 
S A f r . Notes on the Fertilisation of South African and Madagascar Flowering 
Plants. Ibid. Vol . V. 1891. p. 333-405. 

T h o m s o n , N e w Z e a l . On the Fertilization etc. of New Zealand Flowering Plants. 
Trans. Proc. New Zealand Institute. Vol . X I I I . (1880.) p. 241—268. 

Sonstige Abkürzungen bei Litteraturnachweisen sind mit Hilfe des Litteratur-
verzeichnisses leicht zu ermitteln oder bedürfen keiner Erklärung. 

Nachträge und etwaige während des Druckes sich als notwendig herausstellende 
Textverbesserungen werden am Schluss von Band I I I zusammengestellt. 



D i e i n a u s s e r e u r o p ä i s e h e n G e b i e t e n b i s h e r g e m a c h t e n 

b l ü t e n b i o l o g i s e h e n B e o b a c h t u n g e n . I . 

E r s t e U n t e r a b t e i l u n g : G y m n o s p e r m a e . 

1. Familie Cycadaceae. 

1. Cycas L. 

1 . C. r e v o l u t a T h u i i b . Nach den Untersuchungen von S. I k e n o (Pringsh. 
Jahrb. X X I I . S. 557—602) i n Tokio t r i t t an japanischen Exemplaren die Be
s t ä u b u n g i m J u n i — J u l i , die B i ldung der von genanntem Forscher entdeckten 
Spermatozoiden innerhalb des Pollenschlauchs und die Befruchtung im September 
bis Oktober, endlich die Embryobi ldung im L a u f e des Oktober ein (a. a. O. S. 596). 
Das m i t Cil ien und Schwanz ausgestattete, spi ra l förmige Spermatozoid hat eine 
L ä n g e von 160 (.i und eine Breite von 70 ß. D a der in den Nucellus ein
dringende Pollen schlauch entfernt vom Archegonium bleibt, so ist die aktive 
Bewegung der männ l i chen Zelle zur Befruchtung notwendig; zur Befruchtungs
zeit wi rd von dem weiblichen Organ Wasser ausgeschieden, i n dem das Spermato
zoid zur Eizelle gelangt. 

2 . C. c i r c i n a l i s L . Die ersten Beobachtungen übe r die wochenlang an
dauernde T e m p e r a t u r e r h ö h u n g i n b l ü h e n d e n , m ä n n l i c h e n Zapfen r ü h r e n von 
J . E . T e y s m a n her. („Over eene verhoogde temperatuur, b i j den manneli jken 
bloei van C y c a s c i r c i n a l i s , waargenomen i n ' s lands plantentuin te Buiten
zorg" i n Nederl . K r u i d k . Arch ie f I I . D . 1851 p . 183—184 und „ E e n i g e 
Aanteekeningen omtrent de C y c a s c i r c i n a l i s L . " i n Nat . T i jdschr i f t Nederl. 
Indie . I . 1850 p . 109—114 — cit. nach G. K r a u s i n A n n . d. Jard. Bot . 
de Buitenzorg X I I I . p. 217). — M ä n n l i c h e Zapfen entwickeln beim A u f b l ü h e n 
einen scheusslichen, auf Java geradezu ge fü rch t e t en Geruch. ( K r a u s a. a. O. 
p. 274 A n m . ) . 

3. D i o o n edule L i n d l . J . P o i s s o n ( „Du degagement de chaleur qui 
accompagne l'epanouissement des inflorescences de D i o o n e d u l e " i n B u l l . Soc. 

Bot . de France X X V . 1878. p. 253—254 — cit. nach G. K r a u s a. a. O. 
p . 219) beobachtete einen m ä n n l i c h e n , im S t ä u b e n befindlichen K o l b e n , der 
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sich durch ekelhaften Geruch bemerkbar machte und etwa 10° Überschuß gegen 

die Luf t tempera tur zeigte. 

2. Macrozamia Miq. 

4 . M a c r o z a m i a M a c k e n z i H o r t . ( = M . M i q u e l i i A . D C ) . Nach 
Beobachtungen, die G . K r a u s (Physiol. aus den Tropen I I I . p . 243—251) im 
botanischen Garten von Buitenzorg anstellte, besitzen die m ä n n l i c h e n , b lührei fen 
Zapfen einen starken, feinen D u f t und wurden t a g s ü b e r von kleinen Bienen 
besucht, die mi t dicken, weissen P o l l e n h ö s c h e n davonflogen (a. a. O. p. 273). 
H ie rnach ist die f r ü h e r angenommene Anemophi l ie zweifelhaft (?). I n den Zapfen 
t r i t t w ä h r e n d des B l ü h e n s eine intensive T e m p e r a t u r e r h ö h u n g e in , wobei der 

Ü b e r s c h u s s gegen die Luf t t empera tu r 9 — 1 1 ° be t r äg t . Das Teniperaturmaximum 
verschiebt sich an den aufeinanderfolgenden Tagen, und zwar k o m m t es ent

gegengesetzt wie bei Ceratozamia an jedem folgenden Tage etwas f r ü h e r zur 
Erscheinung. D e r Vorgang wi rd durch intensive Verbrennung der i n den Pollen

zellen a n g e h ä u f t e n Kohlenhydra te , wie S t ä r k e und Zucker, hervorgerufen und 

ist nebenher — wie K r a u s ann immt — eine „ B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g " , durch 

die die Insekten, besonders am k ü h l e r e n Morgen u n d A b e n d — zu den auf

f a l l end e r w ä r m t e n Aufenthal tsor ten hingelockt werden (?). V g l . A r a c e a e , 

P a l m a e , R h o d o d e n d r o n . 
Auch 0. S c h m i e d e k n e c h t beobachtete 1901 im botanischen Garten von Buiten

zorg nach brieflicher Mitteilung zwei B i e n e n a r t e n (Trigona iridipennis Sm., Allodape 
cupulifera Vach.) an den Blütenzapfen. — Ob eine regelmässige Pollenübertragung durch 
diese Besucher stattfindet, bleibt weiter zu ermitteln (!). 

5. Z a m i a i n t e g r i f o l i a A . G r . ( = Z. a n g u s t i f o l i a J a c q . ) . H . J. 

W e b b e r (Bot. Gaz. X X I I I . 1897. p . 4 5 3 ; ib id . X X I V 1897. p . 16—22) 
entdeckte die sp i r a l fö rmigen Spermatozoiden dieser A r t ; sie sind dem blossen 

A u g e sichtbar, 258 —332 (i l ang und 2 5 8 — 3 0 6 y breit, m i t zahlreichen Cilien 

versehen, aber schwanzlos. Genannter Forscher konnte i n einzelnen F ä l l e n ihre 
an Pandorina erinnernden Drehbewegungen i n Zuckerwasser beobachten. 

6 . C e r a t o z a m i a l o n g i f o l i a M i q . Die m ä n n l i c h e n b l ü h r e i f e n Kolben 
f a n d K r a u s (a. a. O.) geruchlos; auch locken sie keine Insekten an. Eine 

t äg l i che W ä r m e p e r l o d e ist auch hier zu beobachten, deren M a x i m u m aber an 

jedem folgenden Tage spä te r eintr i t t . Der g röss te beobachtete T e m p e r a t u r ü b e r -
schuss betrug 11 ,7° . 

2 . F a m i l i e G i n k g o a c e a e . 

7. G i n k g o b i l o b a L . Die von S. H i r a s e i n Tokio entdeckten Sper
matozoiden sind wie die von C y c a s (s. d.) mi t Ci l ien und Schwanz auso-estattet, 
aber wesentlich kleiner (82 y lang, 49 /n brei t) ; genannter Forscher sah sie im 

Saf t des Nucellus m i t drehenden Bewegungen urnherschwimmen (Bot. Centralbl . 
69 . B d . 1897. p. 3 3 - 3 5 ) . Auch ' H . J . W e b b e r (Bot. Gaz. X X I V 1897. 

p . 2 2 5 — 2 3 4 ) untersuchte die B i l d u n g dieser m e r k w ü r d i g e n B e f r u c h t u n g s k ö r p e r , 
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die er als „ B l e p h a r o p l a s t e n " bezeichnet. — M e e h a n (Lit ter . N r . 1601) beob
achtete ein isoliert stehendes 9-Exemplar, das F r ü c h t e t rug (Bot. Jb . 1881 . I . 
p.- 507). 

3. Familie Taxaceae. 

8. T a x u s bacca ta L . Die m ä n n l i c h e n , etwa 5 m m langen, an den 
As ten abwär t s gerichteten Blü tensprosse tragen an ihrer Spitze eine k ö p f c h e n 
ar t ig z u s a m m e n g e d r ä n g t e Gruppe von 5—8 S t a u b b l ä t t e r n , die die Gestalt eines 

gestielten Schildes haben; letzteres ist an seiner Unterseite mi t 5 — 8 sackartigen 
P o l l e n b e h ä l t e r n (Mikrosporangien) besetzt. Diese ö f f n e n sich nach G ö b e l 

(Flora , B d . 9 1 . E r g ä n z u n g s b d . 1902. p. 247—252) infolge eines eigenartigen 
Mechanismus, wie er beim Aufspannen eines Schirms wirksam is t ; der wichtigste 
T e i l der Kons t ruk t ion besteht i n einem centralen Gelenk des Staubblattschildes; 
die einzelnen P o l l e n s ä c k e lösen sich a l lmäh l i ch unter Verschrumpfung von der 
sie bedeckenden Oberhaut i n n e n w ä r t s ab; der freiwerdende Pollen kann dabei 
-frei herausfallen, ohne bei der a b w ä r t s gerichteten Lage des ganzen Blü ten -
sprösschens an den H o c h b l ä t t e r n h ä n g e n zu bleiben. 

F ü r die B e s t ä u b u n g der weiblichen B l ü t e n hat neuerdings S c h u m a n n 
(Verhandl . Bot. Ver . Prov. Brandenburg, B d . 44. 1902. p . 23—38) nachge
wiesen, dass beim Einsaugen des Mikropylar t ropfens die Druckdi f ferenz zwischen 
der Aussenluf t und der i n der Samenanlage eingeschlossenen B innen lu f t eine 
wesentliche, bisher nicht gewürdig te Rolle spielt, und dass dieser Vorgang vor
zugsweise beim Sinken der Temperatur w ä h r e n d der Nachtzeit eintrit t . D a die 
Samenanlagen senkrecht h e r a b h ä n g e n , so m ü s s e n die vom Tropfen aufgenom
menen P o l l e n k ö r n e r i n der Mikropy la r f lüss igke i t als spezifisch leichter zum 
Nucellus emporsteigen. Hie rmi t ist eine schon ä l t e re , unter Ephedra (s. d.) 
mitgeteilte Bemerkung D e l p i n o s übe r das Aufsteigen oder Sinken der Pollen
kö rne r i n der Mikropyla r f lüss igke i t zu vergleichen (!). 

9 . Cepha lo taxus F o r t u n i H o o k . A n einem kult ivier ten Exemplar be
obachtete M e e h a n (Lit ter . N r . 1612) Geschlechtsumschlag aus cT in 2 (nach 
Bot . Jb . 1881. I . S. 507). 

4. Familie Pinaceae. 

K . G ö b e l (Flora B d . 9 1 . E r g ä n z u n g s b . 1902. p . 236—255) hat neuer
dings wichtige Einrichtungen bei den Nade lhö lze rn beschrieben, durch die die 
Pollenentleerung biologisch erleichtert und damit auch die B e s t ä u b u n g i n das 
richtige Geleise g e f ü h r t wi rd . Bei den A b i e t i n e e n , deren P o l l e n s ä c k e nach 
a b w ä r t s gerichtet sind, ö f f n e n sich dieselben durch einen schief zur L ä n g s a c h s e 
gerichteten Riss, so dass ein nach unten gerichteter „ A u s g u s s " hergestellt wi rd , 

der eine rasche Entleerung des Pollens ermögl icht . Bei T a x u s (s. d.) lösen 
sich die Seitenteile der Pollen sackwand ab, wobei das ganze Staubblatt eine 
„ S c h i r m b e w e g u n g " a u s f ü h r t , um eine völl ige A u s s c h ü t t u n g des Pollens zu be
wirken . Bei G i n k g o drehen sich die beiden P o l l e n s ä c k e bei der Ö f f n u n g u m 
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etwa 9 0 0 und spreizen unter A u f k l a f f e n weit voneinander, so dass auch hier die 
Ö f f n u n g nach unten h in liegt und ein vo l l s t änd iges A u s s t ä u b e n zu s t ä n d e kommt. 

Wich t ige neue A u f s c h l ü s s e übe r den Bau u n d die B e s t ä u b u n g der weib
lichen N a d e l h o l z b l ü t e n sind K . S c h u m a n n (Verh . Bot . V e r . Prov. Brandenburg. 
B d . X L I V . 1902. p . 5—80) zu verdanken, auf die hier nur hingewiesen werden kann . 

3. Pinus L. 

10 . P . d e n s i f l o r a S ieb , et Z u c c . Nach K e n j i r o F u j i i (Tokyo 
Bot . Magaz. V o l . L X . N . 101) w i r d die En twicke lung der B l ü t e n a n l a g e n zu 
m ä n n l i c h e n oder weiblichen B l ü t e n durch die E r n ä h r u n g bestimmt. 

1 1 . P . p u n g e n s M c h x . , i n Nord-Carolina und Pennsylvanien, zeichnet 
sich durch die P u r p u r f ä r b u n g seiner m ä n n l i c h e n B l ü t e n aus. M e e h a n (The 

Table-mountain Pine i n Rep. Pennsylv. F r u i t Growers Soc. 1877) sah ein Exemplar 

schon i m dri t ten Lebensjahre b l ü h e n . 

1 2 . P . sp . B e s s e y (Amer. Na t . X V I I . 1883 p . 658) beobachtete i m mit t 

leren Jowa Kiefe rnpol len auf W a s s e r f l ä c h e n , wohin i h n der W i n d aus einer E n t 

fe rnung v o n 3 0 0 — 4 0 0 engl. Mei len getragen haben musste. 
13 . P i c e a sp . M e e h a n (Dichogamy and its significance. Cont r ib . L i f e 

His tor . I I I . 1888. p . 3 9 1 — 3 9 4 ; Abstr . Bot . Gazette X I I I . 1888. p. 237) 
machte wiederholt darauf aufmerksam, dass die i n den nö rd l i chen Vereinigten 

Staaten wachsenden F i c h t e n („the Norway Spruce") daselbst r ege lmäss ig u n d 
reichlich Samen tragen, i n süd l i che ren Gegenden dies aber nur selten e int r i t t , 
wei l hier die m ä n n l i c h e n B l ü t e n infolge des w ä r m e r e n K l i m a s den weiblichen 

B l ü t e n i n der En twicke lung vorauseilen; i m Norden h ä l t dagegen die niedrigere 
Temperatur die m ä n n l i c h e n B l ü t e n z u r ü c k , so dass die B e s t ä u b u n g der gleich
zeitig entwickelten weiblichen B l ü t e n reichlich s tat t f inden kann . A u c h bei 

E i c h e n , W a l n u s s - A r t e n , C o r y l u s (s. d.) u n d anderen K ä t z c h e n b l ü t e r n 
soll nach M e e h a n die Dichogamie durch den Temperaturfaktor beeinflusst und 

geregelt werden. 

1 4 . Sequo ia s e m p e r v i r e n s E n d l . A n B ä u m e n , die i m Arbore tum der 
S t a n f o r d - U n i v e r s i t ä t i n K a l i f o r n i e n erwachsen waren, studierte W R. S h a w 

(Bot. Gaz. X X I . p. 3 3 2 — 3 3 9 ) B a u und Entwicke lung der weiblichen B l ü t e n 
sowie der Makrosporangien (Samenanlagen), die B i l d u n g der weiblichen Pro-
thal l ien u . a. Bezüg l ich der B e s t ä u b u n g s v e r h ä l t n i s s e w i r d angegeben, dass die 

m ä n n l i c h e n B l ü t e n i m A n f a n g Januar a u s s t ä u b e n . Das Wachs tum der weib
lichen B l ü t e n ist zu dieser Zeit am s t ä r k s t e n i n der Region der B l ü t e n a c h s e 

zwischen den untersten Sporophyllen (Fruchtschuppen) und den obersten Bla t t 

schuppen ; infolgedessen treten die weiblichen B l ü t e n aus ihrer B l a t t u m h ü l l u n g 

hervor u n d nehmen zugleich durch negativen Geotropismus eine aufrechte Ste l lung 
an. D u r c h interkalares Wachs tum der Achse und Streckung innerhalb der 

Basalteile der Sporophylle heben sich letztere voneinander ab. Das In tegument 
der Makrospore (Samenanlage) w ä c h s t zu einem „ V o r h o f " aus, i n welchem eine 

dickliche F l ü s s i g k e i t abgesondert w i rd . V o n dieser werden die von den m ä n n 

l ichen B l ü t e n ausgeschü t t e t en Pollenzellen aufgefangen u n d festgehalten. D i e 
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beiden Geschlechter sind derart am Baume vertei l t , dass die weiblichen B l ü t e n 
eine terminale Stel lung am Haupt t r ieb und den benachbarten Seitenachsen ein
nehmen, w ä h r e n d die m ä n n l i c h e n B l ü t e n se i tens tändig sind. A u c h eine Zwitter
b lü te wurde beobachtet, i n der die oberen Sporophylle Makrosporangien (Samen
anlagen) t rugen, w ä h r e n d die 5 untersten mi t Mikrosporangien (Po l l ensäcken) 
besetzt waren. Nach dem A u s s t ä u b e n des Pollens i m Januar erreichten die 
Pollen Schläuche den flachen Scheitel der Makrosporangien i n der dri t ten Woche 
des Februar. D i e Fruchtzapfen reif ten im September oder noch später . 

5. Familie Gnetaceae. 

4 . E p h e d r a L . 

Nach D e l p i n o (Malpighia I V , 1890. p . 4) weicht die Gat tung E p h e 
d r a durch die aufrechte Stel lung ihrer Samenanlagen (s. F i g . 1 bei F ) an a u f w ä r t s 

Fig. 1. E p h e d r a . 
A Männlicher Blütenzweig. B Weiblicher Blütenzweig. C Männlicher Blütenstand von E. 
altissima Desf., vergr. D Einzelne Blüte desselben, t Tragblatt der Blüte, p Blütenhülle. 
JE Einzelne männliche Blüte von E. fragilis Desf. F Längsschnitt durch einen weiblichen 
Blütenstand von E. altissima, p die Blütenhülle, i das Integument der Samenanlage. — Aus 

E n g l e r - P r a n t l Nat. Pflanzen! 

gerichteter Inflorescenz von den übrigen Gymnospermen ab. Diese Stellung 

steht damit i n Zusammenhang, dass die P o l l e n k ö r n e r spezifisch schwerer sind 
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als die zu ihrem Auf fangen bestimmte Mikropy la r f lü s s igke i t , i n der sie h e r a b 
s i n k e n , w ä h r e n d bei den anderen Gymnospermen m i t a b w ä r t s gerichteten 
Samenanlagen die Pollenzellen spezifisch leichter sind als die Mik ropy la r f l ü s s ig 
keit und daher i m Mikropyla r t ropfen zum Nucellus a u f s t e i g e n m ü s s e n . 

5. Gnetum L. 

15 . G . G n e m o n L . , i m ostindischen Arch ipe l einheimisch, t r ä g t auf ge

trennten B ä u m e n androgyne und weibliche Inflorescenzen, von denen letztere 
nach S t r a s b u r g e r (1872) und B e c c a r i (1875) nur weibliche, fer t i le B l ü t e n 
m i t 3 H ü l l e n (s. F i g . 2 bei G) im Umkre i s des Nucellus enthal ten; von diesen 

Fig. 2. G n e t u m l a t i f o l i u m B l . 
A Zweig mit endständigem, männlichen Blütenstand. B Stück eines männlichen Blütenstandes. 
G Männliche Einzelblüte. D Zweig mit seitenständigem weiblichen Blütenstand. E Ein 
Stück desselben. F Weibliehe Einzelblüte einer Gnetum - Art mit hervortretendem inneren 
Integument. G Längsschnitt der weiblichen Blüte einer anderen A r t , p die Blütenhülle 

ie äusseres Integument, ii inneres Integument, etwa f. — Nach En g l e r -P ran t l . 

3 H ü l l e n erscheint an der erwachsenen B lü t e die äusse re f le ischig , die nächs t 
innere ist eine Hartschicht und die innerste v e r l ä n g e r t sich zu einem stigmatischen 

Hohlfor tsa tz (s. F i g . 2 bei F.) , der zur A u f n a h m e des Pollens bestimmt ist. D ie 

androgynen, der F u n k t i o n nach cf Ä h r e n , enthalten ausser m ä n n l i c h e n B l ü t e n 
auch unvo l l s t änd ige weibliche B l ü t e n , die steril bleiben u n d nur 2 H ü l l e n be

sitzen, indem die mittlere H ü l l e f eh l s ch l äg t . D i e m ä n n l i c h e E i n z e l b l ü t e (C) 
besteht aus einem zweiblä t ter igen Perianth und einem centralen, i n 2 e in f äche r i ee 
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Antheren ausgegliederten Staubblatt. Weibl iche B ä u m e sind auf Java auffa l lend 
selten, und es h ä l t daher schwer, befruchtete B l ü t e n zu erhalten. Die Be
s t ä u b u n g f indet nach L o t s y ( A n n . Jard. Bot. Buitenzorg X V I . 1. Part. 
P- 4 6 — 1 1 4 ) , der nach Beobachtungen auf Java die erste vo l l s tänd ige Unter
suchung des Befruchtungsvorgangs und der Embryobi ldung lieferte, wahrscheinlich 
durch den W i n d statt und t r i t t am leichtesten ein, wenn dicht nebeneinander 
stehende Exemplare mi t ihren Zweigen durcheinanderwachsen. Ob gelegentlich 
auch Insekten bei der B e s t ä u b u n g eine Rolle spielen, l ä ss t L o t s y (a. a. O. p. 94) 
unentschieden. Der Pollen wi rd durch einen F lüs s igke i t s t rop fen an der Spitze 
des stigmatischen Integuments festgehalten und dann bei dem Verdunsten der 
F lüs s igke i t nach und nach eingezogen, bis er an der Spitze des Nucellus eine 
hier durch Desorganisation des Gewebes vorbereitete H ö h l u n g (Pollenkammer) 
erreicht. V o n hier aus dringen die Pollen schlauche durch das Gewebe des N u -
cellus zu dem oberen T e i l des Embryosackes vor. 

Die kaul i f loren K ä t z c h e n g e w i s s e r A r t e n B o r n e o s werden nach 
H . H a i I i e r (Bausteine zu einer Monographie der Convolvulaceen N r . 4. i n B u l l . 
de l 'He rb . Boissier T . V - 1897. p. 752 — 753) vermutl ich durch kleine Insekten 
aus den Gruppen der D i p t e r e n , H y m e n o p t e r e n und K ä f e r bes t äub t . 

16 . T u m b o a B a i n e s i i H o o k . f . ( = W e l w i t s c h i a m i r a b i l i s 
H o o k . f . ) . J . D . H o o k e r (On W e l w i t s c h i a Trans. L i n n . Soc. V o l . X X I V . ) 
giebt übe r die B e s t ä u b u n g (a. a. o. p. 31—32) an, dass sie wahrscheinlich i n 
einer f r ü h e n Entwickelungsperiode der weiblichen B l ü t e er fo lg t , i n der die 
Samenanlage noch nicht von dem spä te r g r i f fe i fö rmig auswachsenden Integument 
und dem Perianth bedeckt ist. Auch f and er P o l l e n k ö r n e r auf der Spitze des 
Nucellus zu einer Zeit , i n der die e rwähn te V e r l ä n g e r u n g noch nicht gebildet 
war. Genannter Forscher n immt Insektenhilfe f ü r die B e s t ä u b u n g an und er
w ä h n t , dass i n der Heimat der merkwürd igen Pflanze eine Gruppe pollen
fressender K ä f e r — die C e t o n i i d e n — reichlich vertreten ist. Das stigma
ä h n l i c h e Organ in der Zwi t te rb lü te sieht H o o k e r (a. a. O. p. 24) als Über 
bleibsel eines ehemaligen Zustandes an , i n dem die Pflanze nur Zwi t t e rb lü ten 
besass und die Funkt ion der Narbe von der n a r b e n ä h n l i c h e n Verbrei terung der 
Samenanlage ausgeüb t wurde. I n dieser Beziehung erscheint W e l w i t s c h i a 
nach Hooker als ein U b e r g a n g s g l i e d zwischen G y m n o s p e r m e n und 
A n g i o s p e r m e n . 

Zweite Unterabteilung: Angiospermae. 

1. Klasse Monocotyledoneae. 

6. Familie Pandanaceae. 

Nach W a r b u r g ( P a n d a n a c e a e i n E n g l e r s Pflanzenreich, H e f t 3. 
p . 17) sind nur die k ü s t e n b e w o h n e n d e n P a n d a n u s - A r t e n , bei denen die er
zeugte Pollenmasse sehr gross ist , als anemophil anzusprechen. Die wald-
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bewohnenden A r t e n sind wegen der h e l l g e f ä r b t e n H o c h b l ä t t e r , der warzigen Be
schaffenheit der P o l l e n k ö r n e r und des charakteristischen Geruchs der cT- B l ü t e n 
wahrscheinlich entomophil. D ie F r e y c i n e t i a - A r t e n , unter denen z. B . 
F . I n s i g n i s B l . wohlriechende B l ü t e n besitzt, werden vermut l ich — ausser ge
legentlich durch F l e d e r m ä u s e — auf normalem Wege durch Insekten bes t äub t . 
P a n d a n u s d u b i u s S p r e n g , erzeugt nach K u r z die Samen auf partheno-

geneti schem Wege. 

6. Freycinetia Gaudich. 

Die erste Andeu tung ü b e r die B e s t ä u b u n g von B l ü t e n durch F l e d e r m ä u s e 
gab H . N . M o s e l e y (Notes by a Natural is t on the „ C h a l l e n g e r " L o n d o n 1879. 
p. 291), der auf Tongatabu die roten B l ü t e n einer dort einheimischen Holz 

pflanze von P t e r o p u s k e r a u d r e n i i angefressen f a n d u n d vermutete, dass 
durch die Tiere der an ihren Pelzhaaren haftende Pollen von Baum zu Baum 

ü b e r t r a g e n werden k ö n n e . Vie l le ich t bezieht sich diese Not iz auf eine F r e y -

c i n e t i a - A r t (etwa F . T J r v i l l e a n a H o m b r . ?). B u r c k stellte spä t e r auf 

Java die B e s t ä u b u n g der F r e y c i n e t i a - B l ü t e n durch Flughunde ( P t e r o p u s 

e d u l i s ) fest (s. T r e u b , Der botan. Garten zu Buitenzorg, Leipz . 1893. p . 85). 

K n u t h gab von F s t r o b i l a c e a B l . auf Java folgende Dars te l lung : 

* I n einer Al lee des botanischen Gartens sind eine A n z a h l B ä u m e von 
C a n a r i u m c o m m u n e L . so dicht m i t F r e y c i n e t i a ü b e r z o g e n , dass der 

Stamm völl ig verdeckt ist. D ie Pflanze ist zweihäus ig , so dass es vorkommt, 

dass an einigen B ä u m e n nur m ä n n l i c h e , an anderen nur weibliche Exemplare 
zu f i nden sind. D i e grossen karminroten B l ü t e n s t ä n d e leuchten weithin, so dass 
sich wahrscheinlich auch am Tage Besucher einstellen; am A b e n d aber sieht 

man zahlreiche F l e d e r m ä u s e die B l ü t e n umfla t te rn . N i c h t selten f ä l l t eine B l ü t e 

herab, die sich dann stark angefressen erweist. Meist sind die inneren B l ü t e n 

teile bis auf die drei oder zwei Staubplattpfeiler aufgezehrt, v ie l fach aber auch 

noch die H ü l l b l ä t t e r ; manchmal sind auch die S t a u b b l a t t s ä u l e n noch stark ver

s t ü m m e l t . Weibl iche B l ü t e n hat K n u t h selten an der Erde liegend gefunden, 

da sie fester am Stamme sitzen, dagegen sieht man sie i n b e s c h ä d i g t e m Zustande 
an den Pflanzen, so dass erwiesen erscheint, dass die B l ü t e n allgemein w ä h r e n d 
der B lü teze i t und nicht erst n a c h t r ä g l i c h befressen werden. 

D i e m ä n n l i c h e n B l ü t e n s t ä n d e (s. F i g . 3, 1) bestehen aus drei oder zwei 

9 — 1 0 cm langen und 1 cm dicken K o l b e n , die bis auf das untere Vie r t e l 
dicht m i t gelben S t a u b b l ä t t e r n besetzt sind. Der Pol len ist u n r e g e l m ä s s i g , 
l äng l i ch - rund l i ch , m i t einer E r h ö h u n g i n der Mi t t e und hat einen Durchmesser 

von 0,012—0,016 mm. D ie m ä n n l i c h e n B l ü t e n besitzen keine B l ü t e n h ü l l e , so 
dass die zahlreichen, dicht beisammen stehenden E i n z e l b l ü t e n nicht von einander 

getrennt erscheinen. Die Staubblattkolben bilden daher m i t den sie u m h ü l l e n d e n 

D e c k b l ä t t e r n biologisch eine Einheit , eine „ m ä n n l i c h e Blume". I m Grunde dieser 

stehen zwei rote, dicke, fleischige, s ü s s s c h m e c k e n d e Achsen V e r l ä n g e r u n g e n , die 
5 cm lang und 1—2 cm, dick s ind; sie dienen den die B e s t ä u b u n g vermittelnden 
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F l e d e r m ä u s e n als Lockspeise und Nahrung. D ie „ B l u m e " besitzt eine grosse, 
dreistrahlige H ü l l e , die aus je 4 sich dachziegelartig deckenden H ü l l b l ä t t e r n 

Fig. 3. F r e y c i n e t i a s t r o b i l a c e a B l . 
1 Männlicher Blütenstand (2:3) , a <f Kolben; b Beköstigungskörper. 2 Junger weiblicher 
Blütenstand nach Entfernung der Hüllblätter (2 :3), zwischen den drei § Kolben stehen die 
beiden Beköstigungskörper. 3 Abgefallener männlicher Blütenstand, von Fledermäusen an

gefressen. (2:3.) Orig. K n u t h . * 
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besteht. Die B l ä t t e r der drei äusse ren Reihen dieser H ü l l e sind dunke lka rmin-
rot und von ziemlich derber Beschaffenheit. D i e B l ä t t e r des innersten Kreises 
sind hellrosenrot, f leischig und ebenso süss, wie die A c h s e n v e r l ä n g e r u n g e n . 

Eine Fledermaus, welche die fleischigen Teile der Blume fr iss t , b e r ü h r t 
m i t ihrem behaarten K o p f e die pollenbedeckten Antheren und ü b e r t r ä g t so den 

Pol len auf die weiblichen B l ü t e n . 
Die weiblichen B l ü t e n s t ä n d e (s. F i g . 3, 2) haben dieselbe Einr ich tung , wie 

die m ä n n l i c h e n . Bei ihnen stehen i n der M i t t e drei g r ü n e K o l b e n m i t sitzenden 

Narben. Sie sind 8—10 cm lang ; die untere H ä l f t e besteht aus einem 0,5 cm 
dicken, nackten St ie l , die obere ist dicht m i t den äusse r s t zahlreichen Einzel

b l ü t e n besetzt, wodurch die D i c k e auf 1 cm a n w ä c h s t . Zwischen den drei 
weiblichen K o l b e n stehen wieder die zwei f leischigen, rosa g e f ä r b t e n , süss 

schmeckenden B e k ö s t i g u n g s k ö r p e r . 

A m 26. und 28. Januar 1899 abends zwischen 9 und 10 Uhr hatte K n u t h Ge
legenheit die Fledermäuse an den Blüten zu beobachten. Sie gehörten sämtlich einer 
kleinen und einer mittelgrossen A r t an, der fliegende Bund war nicht dabei. Für den 
Besuch des letzteren nimmt K n u t h an, dass er nur im Flattern erfolgen könnte, da der 
grosse, 30 cm lange und schwere Körper des Tieres von den dünnen, schwankenden Zweigen 
der Freycinetia kaum getragen werden kann. Auch die grosse etwa meterlange Flügel
spannung dürf te dieser A r t beim Besuche der Blüten hinderlich sein und so nimmt 
K n u t h an, dass sich B u r c k in der Artbestimmung geirrt hat Seiner Ansicht nach 
können nur in Frage kommen: P t e r o p u s m i n i m u s Geof f . , mit 6 cm langem Körper, 
die kleinste aller fruchtfressenden Fledermäuse und C y n o p t e r u s m a r g i n a t u s 
G e o f f . , mi t 11 cm langem Körper. Es sind dies die in Java häufigsten fruchtfressenden 
Fledermäuse. 

Die Fruchtbildung ist ziemlich reichlich, doch reifen meist nur ein bis zwei weib
liche Blütenstände zu Fruchts tänden. 

7 Familie Sparganiaceae. 

17. Sparganium eurycarpum Engelm. in Nordamerika ist nach Lester 
W a r d (Li t ter . N r . 2489) protogyn. 

8. Familie Potamogetonaceae. 

18. Zostera marina L. Nach Untersuchungen Rosen ber gs (in Medd. 
f r . Stockholms H ö g s k . Bot. Ins t . Upsala 1901) ü b e r die Po l l enb i ldung von 
Z o s t e r a , die i n wichtigen Z ü g e n mi t der v o n N a j a s (nach G u i g n a r d i n 

A r c h . d 'Anat . microscop. T . I I . 1898) ü b e r e i n s t i m m t , b i lden die reifen Pollen
zellen einen Faden von 2000 /.i L ä n g e und nur 8 fn Breite. 

19 . P o s i d o n i a ocean i ca ( L . ) D e l . D ie B l ü h - und B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g 
dieses untergetaucht lebenden „Seeg ra se s " wurde zuerst v o n C a v o 1 i n i (Zosterae 
oceanicae L i n n a e i anthesis. Napo l i 1 7 9 2 ; cit . nach D e l p i n o U l t . Osserv P I I 

p . 6) t r e f f l i ch beschrieben; er erkannte sowohl die and romonöc i sche Geschlechter
verteilung — die unteren B l ü t e n der Ä h r e sind zwitterig, die oberen cf als 

die Protogynie der Z w i t t e r b l ü t e n , deren Narbenpapil len bereits e m p f ä n g n i s f ä h i g 
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erscheinen, w ä h r e n d die 3 Antheren noch geschlossen sind. A u c h e rwähn te er 
den konfervoiden Po l l en , der durch W a s s e r s t r ö m u n g seitlich auf die Narben 

benachbarter B l ü t e n getrieben werden muss. 

Weitere Litteratur: G r e n i e r et G a y , Bull . Soc. Bot. de Frauce V I I . 1860. p. 364, 
453; T e n o r e , Nuove ricerche sulla C a u l i n i a o c e a n i c a . Accad. Sc. Napoli. 3 apr. 
1838; cit. nach D e l p i n o (a. a. 0.) 

7. Potamogeton Tourn. 

B r i t t o n und B r o w n (I l lus t r . F lora I . p . 76—77) nennen als nord
amerikanische A r t e n mi t auftauchenden, v ie lb lü t igen und untergetauchten, arm-
blü t igen Inflorescenzen P. d i v e r s i f o l i u s R a f . und P. S p i r i l l u s T u c k . ; 
die B l ü t e n sind i n letzterem Fa l le jedenfalls hydrokleistogam. A u c h P. R o b -
b i n s i i O a k e s soll (a. a. o. p . 78) unter Wasser b lühen . 

8. Cymodocea Kön. 

20 . C. nodosa ( U e r i a ) A s c h e r s . ( = P h u c a g r o s t i s m a j o r Cav . ) . 
Auch die B lü t ene in r i ch tung dieser untergetauchten Meerespflanze (Mittelmeer, 

Te i l der atlantischen K ü s t e Europas und A f r i k a s ) wurde zuerst von C a v o l i n i 
(Phucagrostidum Theophrasti anthesis. Napo l i 1792; cit. nach D e l p i n o a. a. 
O. p. 8 ) , spä ter aus füh r l i ch auch von O. B o r n e t (Recherches sur le P h u c 
a g r o s t i s m a j o r . A n n . sei. nat. 1864. V . ser. I . p . 5) beschrieben. Die Ge
schlechterverteilung ist diöcisch; nach B o r n e t wachsen die beiden Geschlechter 
h ä u f i g durcheinander, treten aber auch i n getrennten Gruppen auf, wobei dann 
die $ h ä u f i g steril bleiben. Der Pollen ist f a d e n f ö r m i g und wi rd von den sehr 
langen ( 7 — 1 0 cm) und d ü n n e n Narben der weiblichen B l ü t e n , die wie ein 
Reusenapparat wi iken , unter Wasser aufgefangen. 

2 1 . C. a n t a r e t i c a L a b . , an der K ü s t e von Neuholland, wurde zuerst von 
G a u d i c h a u d (Bot. du voyage autour du monde execute par L . de F r e y -
c i n e t . Paris 1826. p. 4 3 0 , tab. X L ) in m ä n n l i c h e n Exemplaren beschrieben. 
Die f äd ige Beschaffenheit des Pollens läss t auf dieselbe B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g 
wie bei C. n o d o s a schliessen ( D e l p i n o U l t . oss. P. I I . p . 12). 

2 2 . H a l o d u l e u n i n e r v i s ( F o r s k . ) A s c h e r s . ( = D i p l a n t h e r a t r i -
d e n t a t a S t e i n h . ) mi t indo-paeifischer Verbrei tung ist nach D e l p i n o (a. a. 
O. p . 12—13) diöcisch und besitzt ähn l ichen Bau des Pollens wie C y m o d o c e a . 

9. Lepilaena Drumm. = Althenia Fr. Petit. 

Die neuseeländischen A r t e n haben nach K i r k (Trans. Proc. New Zeal. 
Inst . X X V I I I . 1896. p. 498—500) den Habitus von Zannichellien, mi t denen 
sie leicht verwechselt werden. D ie B lü ten sind diöcisch. Bei der B e s t ä u b u n g 
w i r d der Pollen i n grossen Massen aus den Antheren ins Wasser entleert, bevor 
die weiblichen B l ü t e n reif sind. L . b i l o c u l a r i s T . K i r k (a. a. O.) i n Neu

seeland zeichnet sich durch grosse, zu rückgesch lagene und fast gelappte 
Narben aus. 
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9 . F a m i l i e A l i s m a c e a e . 

2 3 . A l i s m a P l a n t a g o L . D ie B l ü t e n sah G r a e n i c h e r ( B u l l . Wiscons. 

Nat . H i s t . Soc. V o l . I . p. 175) von der Schwebfliege H e l o p h i l u s c h r y s o -

s t o m u s W i e d , besucht. 
24 . S a g i t t a r i a l a t i f o l i a W i l l d . t r i t t bei Waldoboro (Maine) i n Nord

amerika nach J . H . L o v e l l (Asa Gray B u l l . V I . N . 4. 1898. p . 3—4) in 
diöcischer (sonst auch i n monöcischer) Geschlechterverteilung au f ; der H o n i g 
wird von fehlgeschlagenen S t a u b b l ä t t e r n und Karpel len abgesondert. 

Die Blüten wurden an genannter Stelle von D i p t e r e n — 11 Syrphiden und vier 
anderen Arten — . 2 K ä f e r n und 3 A p i d e n (Bombus vagans Sm. und 2 Halictus-
Arten) besucht. 

10. Familie Butomaceae. 

2 5 . H y d r o c l e i s n y m p h o i d e s ( H . et B . ) B u c h e n a u , aus dem tropischen 
A m e r i k a besitzt 3 etwa 17 m m lange und 6 m m breite, derbe, äusse re Perianth-

b l ä t t e r von g r ü n e r Farbe u n d 3 hellgelbe, innere von etwa 22 m m L ä n g e , die 

sehr zart sind und schnell „ m a t s c h " werden. D ie zahlreichen, ca. 11 m m langen 
S t a u b g e f ä s s e m i t violetten Konnek t iven s t ä u b e n seitlich aus und ü b e r r a g e n die 

6 getrennten, weissen, oben violetten Karpe l le nur wenig. A n der Spitze der 
Karpe l le steht eine Schleimnarbe; Honigabsonderung war weder an den Stami-

nodien noch sonst wahrzunehmen. ( L o e w an einem Exemplar des Berl iner 

Botanischen Gartens 1892!) 

1 1 . F a m i l i e H y d r o c h a r i t a c e a e . 

2 6 . O t t e l i a o v a l i f o l i a R i e h , i n Austra l ien und Neu-Seeland, erhebt seine 
ziemlich grossen gelblich-weissen B l ü t e n ü b e r die W a s s e r o b e r f l ä c h e . ( C h e e s e m a n . 

New Zeal. Ins t . X X X I . 1899. p. 350). 
2 7 . H y d r o m y s t r i a s t o l o n i f e r a M e y . ( = L i m n o b i u m S p o n g i a 

R i e h . ) i n Nordamerika ist nach B o t t i n i (Li t ter . N r . 269) anemophil. 

1 2 . F a m i l i e J u n c a g i n a c e a e . 

2 8 . T r i g l o c h i n s t r i a t u m R u i z . et P a v . , eine amerikanisch-australisch
neusee l änd i sche A r t , ist nach T h o m s o n (New Zeal. p . 286) vermutl ich 
ebenso protogyn wie ihre europä i schen Verwandten. 

2 9 . L i l a e a s u b u l a t a H . B . K . Die von H i e r o n y m u s (s. Sitzungsb. 
d. Gesellsch. Na tu r f . Freunde Ber l in . 1878. p. 1 1 1 — 1 1 6 ; dgl . die in den 

V e r h . d. A k a d . d. Wissensch, zu Cordoba i n spanischer Sprache ve rö f fen t l . 
Monographie) an Exemplaren der Sierra de Cordoba untersuchte e in jähr ige 

Pflanze ist durch den Dimorphismus ihrer weiblichen, sehr einfach o-ebauten 
B l ü t e n bemerkenswert. Ausser den gewöhn l i chen weiblichen B l ü t e n mi t kreis
f ö r m i g gewimperter, sitzender Narbe entwickelt sich näml ich unterhalb der eigent

l ichen B l ü t e n ä h r e noch eine zweite F o r m von B l ü t e n , i n denen sich ein stark 
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ve r l änge r t e r (bis 12 cm) G r i f f e l mi t abgestutzter Narbe ausbildet. D ie E i n 
r ichtung hat den Zweck die Narbe übe r Wasser zu bringen. 

30 . V a l l i s n e r i a s p i r a l i s L . Die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g dieser neuer
dings auf Neu-Seeland (im Takapuna-See) eingeschleppten Pflanze wurde von 
T . F . C h e e s e m a n (Trans. Proc. New Zealand Inst . X X I X . 1897. p. 386 

bis 390) beschrieben. 

3 1 — 3 2 . B l y x a N o r . und T h a l a s s i a S o l . Ü b e r die B e s t ä u b u n g ist 
nichts N ä h e r e s kekannt, doch f indet sie jedenfalls an der O b e r f l ä c h e des Wassers 

statt ( A s e h e r s o n i n Englers Nat . Pf lanz . I I , 1. S. 244). 

33 . H a l o p h i l a o v a l i s H o o k , ist ein untergetauchter Bewohner des 
indischen Ozeans, der nach G a u d i c h a u d (Bot. du voyage autour du monde 

execute par L . de F r e y e i n e t . Paris 1826. p. 429 — 4 3 0 ; cit. nach Delp ino 
U l t . osserv. P I I . p. 18) zweihäusige Geschlechterverteilung, f aden fö rmigen 
Pol len und sehr lange, d ü n n e Narben besitzt. Nach P. A s e h e r s o n (in 
E n g l e r s Nat . Pf . I I , 1. S. 244) f indet die B e s t ä u b u n g unter Wasser statt; 
der Pollen besteht — abweichend von dem anderer Enhydrogamen — aus ge
gliederten F ä d e n . — M o s e l e y ( A Natural is t on the „ C h a l l e n g e r " London 
1879. p. 581) f a n d bei Tongatabu zahlreiche i n voller B l ü t e befindliche Exemplare 

einer H a l o p h i l a - A r t i n einer Meerestiefe von 18 Faden. 

13. Familie Triuridaceae. 

34 . S c i a p h i l a S c h w a c k e a n a J o h o w . Die auf dem Corcovado unweit 
Rio de Janeiro vorkommende, von J o h o w (Pringsh. Jahrb. X X . S. 478—479) 
beschriebene, gleich den üb r igen Triuridaceen saprophytisch lebende Pflanze be
sitzt monöcische Blü ten , deren sechs zuletzt zu rückgesch lagene Perianthzipfel am 
Ende mit p inse l förmigen A n h ä n g e n versehen sind. I n der m ä n n l i c h e n B l ü t e 
springen die drei sitzenden Antheren mi t einem Querspalt auf; die weiblichen 
B l ü t e n entwickeln auf der halbkugeligen B l ü t e n a c h s e dicht k ö p f c h e n f ö r m i g ge
d r ä n g t e Karpel le ; letztere tragen einen ventralen G r i f f e l mi t p insel förmiger 
Narbe. In fo lge der monöcischen Geschlechtsverteilung muss F r e m d b e s t ä u b u n g 
stat tf inden. 

14. Familie Gramineae. 

1 0 . Z e a L . 

3 5 . Z . M a y s L . Nach Beobachtungen am M i c h i g a n A g r i c . C o l l e g e 
(s. B e a l . Amer. Nat . X I V . 1880. p. 203) s t ä u b t der Pollen der m ä n n l i c h e n 
B l ü t e n 2—3 Tage vor dem Erscheinen der Narben aus; die Antheren ö f f n e n 
sich 24 Stunden nach der B l ü t e n ö f f n u n g ; die Narben sind wenige Stunden nach 

ihrem Auf t r e t en b e s t ä u b u n g s f ä h i g . Die m ä n n l i c h e n B l ü t e n werden von Bienen, 

Wespen und Hemipteren besucht. A u c h D u c k e (Beob. I I . S. 326) sah die 
S t a u b b l ü t e n in Brasilien massenhaft von einer (pollensammelnden?) M e l i p o n a 

besucht. 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 4 
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S t o c k t o n - H o u g h (Americ . Na t . V I I I . 1874. p. 21) f a n d folgende 
Grössenve rhä l tn i s se bei Exemplaren mi t verschiedener Geschlechtsverteilung: 

Ausschliesslich Normal Männlich mit Vorwiegend 
männlich (monöcisch) einigen $ Blüten 9 Blüten 

Durchschnittliche Höhe 124 Zoll 118 Zoll 88 Zoll 46 Zoll 
Oberste Internodien 7—11 6—10 , 4 - 6 V«—2Lk » 

Bei B e s t ä u b u n g s v e r s u c h e n an Mais, die an der Jowa Exper imenta l Station 
zu Arnes angestellt wurden, blieben die langen, seidenartigen G r i f f e l der weib

lichen B l ü t e n s t ä n d e i n u n b e s t ä u b t e m Zustande auf fa l l end lange f r i sch und setzten 
ihr L ä n g e n w a c h s t u m for t . G r i f f e l f ä d e n , die nach ihrem Hervortre ten 19 Tage 
l ang durch eine U m h ü l l u n g an B e s t ä u b u n g gehindert waren, erreichten eine 

L ä n g e von 16 Z o l l oberhalb des Kolbens (vgl . C r o z i e r S i l k seeking pollen. 

Bot. Gaz. X I I I . p . 242). 
A l l e M a i s - V a r i e t ä t e n b e d ü r f e n nach L a z e n b y zu normalem Fruchtansatz 

der F r e m d b e s t ä u b u n g (Proc. Prom. Agr i c . Sc. X I X . 1898. p . 1 2 3 — 1 2 9 ; ci t . 

nach Bot . Jahresb. 1899. I I . S. 451). 
Zwei Maissorten, die i n verschiedenen Gegenden gezogen worden waren, 

wurden von B e a l (Li t ter . N r . 163) i n zwei Reihen nebeneinander gepf lanzt ; 

spä t e r schnitt er dann an der einen Sorte alle Spitzen ab, so dass vol lkommene 
Kreuzung gesichert war; die aus Kreuzung erhaltenen Samen ergaben Pf lanzen, 

deren E r t r ag den der nicht gekreuzten i m V e r h ä l t n i s s von 1 5 3 : 1 0 0 ü b e r t r a f 
(nach Bot . Jb . 1879. I . S. 106). 

Bei spä t e ren K u l t u r - und B e s t ä u b u n g s v e r s u c h e n von W . J . B e a l (Amer . 
Journ. of Sei. and Ar t s . Ser. I I I . V o l . X X I V . 1882) über t r a f i m allgemeinen 

die Fruchtbarkei t eines gekreuzten Stockes den rein gezüch te t en Stock bester 

A b k u n f t i m V e r h ä l t n i s von 121 zu 100 (nach Bot . Jb . 1883. I . S. 479). 

Kreuzungsversuche mi t verschiedenen Maisrassen, die M o r r o w u n d G a r d n e r 
i n der I l l ino i s Exper imenta l Station anstellten, bewiesen i n der Mehrzahl der 

F ä l l e , dass die E r t r a g s f ä h i g k e i t der Kreuzungsprodukte die ihrer El te rnpf lanzen 

um 2 — 8 6 % — je nach individuellen F ä l l e n — über t ra f . Ä h n l i c h e s wurde 

von M a c C l u e r f ü r die W u c h s h ö h e der Kreuzungsprodukte festgestellt; i n der 
zweiten Generation g i n g die Grösse zu rück , übe r t r a f aber immer noch die Durch 
schn i t t shöhe der u r s p r ü n g l i c h e n V a r i e t ä t e n (nach S w i n g l e and W e b b e r Yearb . 
U . S. Departm. Agricul ture 1897. p . 413). 

Bei Kreuzungsversuchen mi t Maisrassen verschiedener K ö r n e r b e s c h a f f e n h e i t 
erhielten K e l l e r m a n und S w i n g l e (F i rs t A n n . Rept. Kansas E x p . Stat. 1888. 

p. 316—337 and Second A n n . Rep. ib id . 1889. p . 288—346) mehrere F ä l l e 

von Xenien . Beispielsweise b e s t ä u b t e n sie 19 Ä h r e n einer we i s skörn igen Rasse 
von Z. M a y s i n d e n t a t a S t u r t e v . mi t Pol len einer g e l b k ö r n i g e n F o r m und 

konnten an den M i s c h f ä r b u n g e n der K ö r n e r v o n 10 reifen Maiskolben den E i n -

fluss des cT-Elements nachweisen, w ä h r e n d die 9 ü b r i g e n K o l b e n unbeeinflusst 

blieben. D a die vollkommene R e i n z ü c h t u n g des verwendeten Saatmaterials nicht 

sicher festgestellt war, r ü h r e n die beobachteten M i s c h f ä r b u n g e n der geernteten 

K ö r n e r vielleicht von vorausgehenden Kreuzungen her, wie sie bei nebeneinander 
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wachsenden Maispflanzen verschiedener Rasse leicht spontan eintreten (nach 

H . W e b b e r i n U . St. Departm. Agr ic . Washington. Bul le t . N r . 22. 1900. 

p. 25—26) . Bei einer Anzahl anderer Kreuzungen — z. B . zwischen Z . M a y s 

s a c c h a r a t a und i n d e n t a t a — wurden keine Xen ien erhalten. 
M a c C l u e r (Com Crossing I I I . Agr . Exper. Stat. Bul let . N r . 2 1 . 1892. 

cit. nach H . W e b b e r a. a. 0 . p. 27) kreuzte r o t k ö r n i g e n Cranberry-Mais d', 
bei dem der Farbstoff seinen Sitz im Perikarp des Fruchtkorns hat, mi t einer 
w e i s s k ö r n i g e n Rasse 2 und erhielt k e i n e X e n i e n . Dagegen beeinflusste 
der Pollen einer s c h w a r z k ö r n i g e n , mexikanischen Rasse von Z. M a y s 
s a c c h a r a t a eine w e i s s k ö r n i g e Form von Z. M a y s i n d e n t a t a S t u r t e v . 

ausserordentlich stark. 
Eine grosse Reihe sehr sorgfäl t ig kontrollierter Kreuzungsversuche mi t 

Maisrassen (Z. M a y s a m y l a c e a , i n d e n t a t a , i n d u r a t a und s a c c h a r a t a 
S t u r t e v . ) verschiedener K ö r n e r b e s c h a f f e n h e i t wurde neuerdings von H . J . W e b b e r 
(a. a. O. Bullet . N r . 22. 1900. p. 1—38) i n der Absicht d u r c h g e f ü h r t , den 
Zusammenhang der X e n i e n b i l d u n g m i t der Bastardbefruchtung des Embryo
sackkerns (doppelte Befruchtung im Sinne von D e V r i e s und C o r r e n s ) n ä h e r 
a u f z u k l ä r e n . I n erster L in ie wurde f ü r mögl ichst einwandsfreie Reinheit des 
verwendeten Saatmaterials Sorge getragen. Die Versuchsergebnisse e rgänzen die 
bisher sichergestellten Erfahrungen — von D u d l e y , S a v i , V i l m o r i n , H i l d e 
b r a n d , K ö r n i c k e , sowie den amerikanischen Beobachtern S t u r t e v a n t (1883), 
B u r r i l l (1887), T r a c y (1887), K e l l e r m a n und S w i n g l e (1888, 1889), 
H a y s (1889) und M a c C l u e r (1892) — übe r Xenienbi ldung beim Mais i n 
mehrfacher Hinsicht . Beispielsweise wurden durch Kreuzung einer w e i s s 
k ö r n i g e n Rasse H i c k o r y - K i n g 9 (von Z. M a y s i n d e n t a t a ) mi t g r a p h i t 
s c h w ä r z l i c h e m C u z c o - M a i s cf aus Peru mehrere Ko lben mi t höchs t auf . 
fallenden, schwärzlich gefleckten K ö r n e r n erzielt. D ie F ä r b u n g war auch hier 
durch die Kleberschicht des Endosperms bedingt, und der Versuch l iefert somit 
eine Bes tä t igung des schon von K ö r n i c k e (1872) ausgesprochenen Satzes, dass 
der abweichend f ä r b e n d e Einf luss des fremden Pollens bei der Xenienbi ldung 
sich nur auf das Endosperm des Samens b e s c h r ä n k t und nicht auf die Frucht
schale übergre i f t . Allerdings e r f äh r t dieser Satz erst aus der doppelten Be
f ruchtung — oder anders a u s g e d r ü c k t : aus der Bi ldung eines hybriden Endo
sperms neben einem ebensolchen Embryo — eine ausreichende E r k l ä r u n g . 
W a r u m aber die Erscheinung der Xenien immer nur an vereinzelten K ö r n e r n 
und nicht an allen K ö r n e r n des n ä m l i c h e n Maiskolbens in gleicher Weise ein
t r i t t , erscheint r ä t s e lha f t , da die nicht beeinflussten K ö r n e r doch Mischlings
pflanzen ergeben. 

Die praktischen Ziele der Kreuzungsversuche mi t C u z c o - M a i s bestanden 
darin, die E r t r ags fäh igke i t dieser sehr grosskörn igen Sorte durch den Einf luss 
der besten, sonst bekannten amerikanischen Mais-Sorten wie „ H i c k o r y - K i n g " 

und „ L e a m i n g " zu steigern. Der Einf luss des Pollens von Cuzco-Mais auf 
die genannten Rassen zeigte sich nicht nur i n der X e n i e n f ä r b u n g einzelner 

Körner , sondern trat bei sämtl ichen Mischlingspflanzen auch i n den vegetativen 

4* 
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Merkma len , wie energischerem W u c h s , purpurner F ä r b u n g der H a l m e und in 
der A r t der Wurze lb i ldung hervor. A u c h die Blü teze i t wurde durch den Cuzco-
Mais , der eine tropische Heimat hat , be t r äch t l i ch ve rzöger t ; doch b l ü h t e n die 
Mischl inge stets etwas f r ü h e r , als die daneben auf gleichem Felde gezogenen 

Cuzco-Pflanzen (nach W e b b e r Journ . Roy. Hor t i c . Soc. X X I V 1900. p . 143). 

Andere von dem U . S. Department of Agr icu l tu re zu Washington aus
g e f ü h r t e Z ü c h t u n g e n bezweckten f r ü h r e i f e Rassen nörd l i che re r Gegenden wie 
„ F l i n t c o m " (Z. M a y s i n d u r a t a S t u r t e v . ) auf g rösse ren K ö r n e r e r t r a g zu 

bringen. Es geschah dies z. B . durch Kreuzung mit Pol len von „ L e a m i n g " 
(Z. M a y s i n d e n t a t a S t u r t e v . ) . D ie Mischlinge trugen grosse K o l b e n mit 

16 K ö r n e r r e i h e n anstatt der 12 der F l i n t corn-Rasse, reif ten ebenso zeitig wie 
letztere und waren w i d e r s t a n d s f ä h i g e r gegen Fros t (nach W e b b e r a. a. O. 

p . 143—144) . 

Weitere Litteratur: D u d ie y P., An Observation on Indian Corn. Philosoph. 
Transactions. Abridgement. Vol . V I . pt. 2. p. 204-205. Okt. 1724. — S a v i , G., Teoria 
della riproduzione 1816. p. 95. — V i l m o r i n in Bull . Soc. Bot. de France T. X I V . 1867. 
p. 246. — Ch. D a r w i n , Animals and Plants under Domestication. See. Edit. Vol . I . 
p. 430—431. — F. H i l d e b r a n d , Experimente mit Maispflanzen und Beobachtungen 
an Äpfeln zum Beweis fü r den direkten Einfluss des fremden Pollens auf die Beschaffen
heit der durch ihn erzeugten Frucht. Bot. Zeit. 1868. p. 325—328. — Fr . K ö r n i c k e , 
Vorläufige Mitteilungen über den Mais. Sitz.-Ber. der niederrh. Gesellsch. f. Natur- und 
Heilk. Bonn 1872. p. 63—76. — Uber Kreuzung verschiedener Sorten s. W . A . K e l l e r -
m a n , 2. Ann. Report Kansas Exper. Station. Agric. Coli. Bot. Dep. 1890. p. 288—355. 
— W . A. K e l l e r m a n and W. T. S w i n g l e . 1. Ann. Rep. Kansas Exper. Station. 
Agric. Coli. 1888. p. 316—337. — Fälle von Xenien am Mais wurden auch von C r o z i e r 
(Litter. Nr. 447) beschrieben. 

1 1 . S a c c h a r u m L . 

3 6 . S. o f f i c i n a l e L . Nach Beobachtungen von J . H . W a k k e r auf 

Java (Bot. Centralbl . L X V 1896. S. 3 7 — 4 2 ) zeigen die m ä n n l i c h e n B l ü t e n 

einiger Zuckerrohr-Sorten normale P o l l e n k ö r n e r ; bei anderen Rassen sind die 

K ö r n e r mehr oder weniger abnorm; auch die Staubbeutel und Stempel sind bis

weilen reduziert oder fehlen bei manchen Rassen ganz. D u r c h Kreuzung ver

schiedener Sorten wurde eine Verbesserung der Pf lanzen — besonders bezügl ich 

der Widers tandskraf t gegen die den Plantagen sehr schäd l i che Serehkrankheit 
— versucht. Doch f ü h r t e n diese sehr kostspieligen Versuche schliesslich zu 

keinem befriedigenden Resultat. D u r c h K o b u s (s. A n n . Jard . Bot . Buitenzorg. 

X V I I I . 1. Par t . 1901 , p . 17—81) wurden neuerdings auf der Versuchsstation 
„ O o s t - J a v a " i n grossem Massstab betriebene Selektionsversuche ins Leben ge

r u f e n , bei denen von einer immunen , aber zuckerarmen Sorte wie z. B . dem 

Fids j i -Rohr fortgesetzt die zuckerreichsten Stecklingspflanzen a u s g e w ä h l t und 
weiter ku l t iv i e r t wurden. Diese chemische Selektion auf rein vegetativem Wege 
scheint bessere Er fo lge zu versprechen als die Rassen kreuzung. 

3 " . A n d r o p o g o n p r o v i n c i a l i s L a m . Nach einer Not iz von C r o z i e r 

(Bot. Gaz. X I I I . 1888. p. 302) t r i t t dieses nordamerikanische Prairiengras in 
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zwei getrennten Formen auf, von denen nur die eine f e r t i l i s t ; die sterile F o r m 
besitzt trotzdem entwickelte Stamina mit reichlichen Pollen und weit ausgebreitete 

Narben. 

12. Amphicarpum Kunth. 

3 8 . A . P u r s h i i K u n t h ( = M i l i u m a m p h i c a r p u m P u r s h . ) in Nord
amerika b l ü h t nach A s a G r a y ( L i t t . N r . 832) kleistogam an unterirdischen 

Tr ieben; die oberirdischen B l ü t e n bleiben steril. A u c h 
39 . A . floridanum C h a p m . re i f t die F r ü c h t e unterirdisch (Bot. Gaz. 

X X I I . p. 403). 
40 . P a n i c u m e l a n d e s t i n u m L . A . W i l l i a m s (Bot. Gaz. X V I . p. 346) 

f and an Exemplaren in der Umgegend von Brookings S. D . , sowie i n Nebraska 
die unteren, gewöhnl ich sterilen B l ü t e n des Ä h r c h e n s h ä u f i g mit drei ausge
bildeten S taubgefäs sen versehen; besonders war dies an f rühze i t ig b l ü h e n d e n 

Stöcken der F a l l . 
4 1 . O r y z a c l a n d e s t i n a ( W e h . ) A . B r . Die i n den Scheiden versteckten 

B l ü t e n wurden zuerst von G. H . W e b e r — Professor der Medizin und Botanik 
zu K i e l und Verfasser der Primitiae florae holsaticae. K i l i a e 1780 — bemerkt, 
wie der von ihm angewendete Name: E h r h a r t i a c l a n d e s t i n a erkennen 
läss t (nach P r a h l i n Kr i t i sch . F lora d. Prov. Schleswig-Holstein. I I . B d . Ver
zeichnis der Botaniker des Gebietes). E r w ä h n t wurden diese B l ü t e n auch von 
A . B r a u n i n Verh . d. Bot. Ver . d. Prov. Brandenburg. I I . 1860. S. 197. 

4 2 . S t reptoehaeta S c h r a d . Die sehr starke Protandrie der B l ü t e n dieses 
merkwürd igen brasilianischen Grases wurde von F r i t z M ü l l e r (Einige Nach
t räge zu Hildebrands Buche: Die Verbreitungsmittel der Pf lanzen. Kosmos, 
B d . 17. 1885. S. 441) e rwähnt . 

4 3 . S t i p a g i g a n t e a L a g . Die B e s t ä u b u n g wird bei Alg ie r nach T r a -
b u t ( B u l l . Soc. Bot. France 1889. p. 404—407) vollzogen, ehe die Kispe aus 
dem umschliessenden Scheidenblatte hervortri t t . D i e Spelzen ö f f n e n sich nicht, 
vielmehr d r ä n g t das wachsende Ovar die Antheren gegen die zusammengelegten 
Narben, die über ihm eine A r t von Haube bilden. 

44 . S p o r o b o l u s he te ro lep i s G r a y . A n den Blü tens t i e l en fand C h . 
B e s s e y (Americ. Nat. X V I I I . 1884. p. 420 421) kleine dunkelfarbige D r ü s e n 
anschwellungen, an denen Insekten festklebten. 

4 5 . S i m p l i c i a l a x a K i r k . — eine neuentdeckte Agrostidee Neu-Seelands 
— hat nach K i r k (New Zeal. Inst . X X I X . 1897) protandrische B l ü t e n ; v ie l 
leicht ist die Geschlechterverteilung polygam. 

4 6 . T r i s e t u m p a l u s t r e L . X E a t o n i a p e n n s y l v a n i c a G r . Dieser 
interessante Bastard wurde von G. V a s e y bei Alexandria (Va.) gefunden (Bot. 
Gaz. I X . 1884. p . 165—167). 

4 7 . D a n t h o n i a sp ica ta B e a u v . i n Nordamerika entwickelt nach C. C. 

P r i n g l e (Li t ter . N r . 2032) zahlreiche in den Blattscheiden versteckt bleibende 
Blü ten mit reduzierten Spelzen (s. Bot . Jahresb. 1878 I . S. 314—315) . A r t e n 

von V i l f a B e a u v . ( = S p o r o b o l u s R . B r . ) verhalten sich ähn l i ch . D ie 
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Kleistogamie dieser Blüten wurde auch von Hartindale (Litter. Nr. 1520) er

w ä h n t . 
4 8 . S p a r t i n a j u n c e a W i l l d . i n Nordamerika ist nach B a i l e y (Li t ter . 

N r . 98) ausgezeichnet protogyn (Bot. Jb . 1883. I . S. 487). 

13. Buchloe' Engelm. 

4 9 . B . d a c t y l o i d e s E n g e l m . Das f ü r die nordamerikanischen Prairien 
charakteristische „ B u f f a l o g r a s s " variiert i n der Geschlechterverteilung. I n 

der Regel ist es diöcisch m i t sehr verschiedener Tracht der beiden Geschlechter; 
die m ä n n l i c h e Pf lanze vermehrt sich durch A u s l ä u f e r v ie l reichlicher als die 

weibliche und hat die letztere vielfach v e r d r ä n g t . E n g e l m a n n f a n d auf dem 

Rhizom eines m ä n n l i c h e n Exemplars einen weiblich b l ü h e n d e n H a l m (Trans. 

Acad . Na t . Sc. St. Louis I . 1859. p . 431). 
Nach P l a n k ( B u c h l o e d a c t y l o i d e s E n g e l m . , not a dioecious grass 

B u l l . Torr . Bot . Club X I X . 1892. p. 303) soll das Buffa logras ü b e r h a u p t mon-

öcisch sein. H i t c h c o o k (Bot. Gaz. X X . p. 4 64) konnte die Frage auch 
durch K u l t u r versuche bei dem dichten Durcheinanderwachsen der Stolonen nicht 

zu sicherer Entscheidung bringen. 

14. Pariana Aubl. 

G ö b e l (Flora 1895 , E r g ä n z u n g s b a n d S. 2 4 — 2 8 ) sammelte i n Br i t i sh 
Guiana b l ü h e n d e Exemplare einer Pariana-Art . D ie B l ü t e n sind monöc i sch u n d 

so ver te i l t , dass eine A n z a h l m ä n n l i c h e r Ä h r c h e n u m das weibliche Ä h r c h e n 
herumstehen. D i e ersteren bilden m i t ihren abgeflachten Stielen ein I n v o l u c r u m 

u m das tief erstehende weibliche Ä h r c h e n . Die m ä n n l i c h e n B l ü t e n sind poly-

andrisch u n d enthalten ke in Ovarrudiment ; dagegen besitzt die weibliche B l ü t e 

6 Staubblattrudimente und leitet sich demnach von einer Z w i t t e r b l ü t e ab. 

50. P . sp. An einer brasilianischen P.-Art sah D u c k e (Beob. I I . S. 325) bei P a r ä 
eine (pollensammelnde?) M e l i p o na. 

1 5 . F a m i l i e C y p e r a c e a e . 

5 1 . H e l e o e l i a r i s m u t a t a R . B r . (?), ist nach E . J . H i l l (L i t t e r . N r . 1068) 
protogyn und f ü r W i n d b e s t ä u b u n g eingerichtet (Bot. Jahresb. 1 8 9 1 . I . S. 412). 

5 2 . D i c h r o m e n a c i l i a t a V a h l . [ G . v. L a g e r h e i m , Note sur une 
Cyperacee entomophile. Journ . d. Botan. 1893. p. 1 8 1 — 1 8 3 ] . D i e i n der 

U m g e b u n g von Panama und Colon wachsende Pflanze besitzt v i e lb lü t ige unter

w ä r t s aus Z w i t t e r b l ü t e n , oberwär t s aus m ä n n l i c h e n B l ü t e n zusammengesetzte 

Ä h r c h e n , die zu einem e n d s t ä n d i g e n , sehr a u f f ä l l i g e n K ö p f c h e n vereinigt sind. 

Dasselbe erinnert durch seine abstehenden, bis 10 cm langen H ü l l b r a k t e e n von 

kreideweisser Farbe an ein C o m p o s i t e n k ö p f c h e n . Die S t a u b b l ä t t e r ragen nur 

mi t den Antheren hervor, die unbeweglich auf einem starren F i l ament befestigt 
s ind , die Narben sind lang f a d e n f ö r m i g . Genannter Forscher sah die K ö p f -
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chen, die er als entomophil betrachtet, bei Panama von I n s e k t e n besucht, 
ohne^dieselben n ä h e r ins Auge fassen zu k ö n n e n . A u c h brasilianische A r t e n 
von A s t e r o s c h o e n u s N e e s haben H ü l l b r a k t e e n , deren Basis weiss ge

f ä r b t ist. 
5 3 . R h y n c h o s p o r a cephalo tes Y a h l . Die B l ü t e n s t ä n d e dieser süd

amerikanischen A r t sah D u c k e (Beob. I . p. 51 u. I I . p. 325) bei P a r ä in 
Brasilien von nektarsaugenden Faltenwespen, sowie auch von kleinen Furchen
bienen ( H a l i c t u s ) und T r i g o n a - A r t e n besucht und meint , dass die B l ü t e n 

i m Gegensatz zu denen anderer Cyperaceen honighalt ig seien. 
54 . M a p a n i a h y p o l y t r o i d e s M . i n Kaiser Wi lhe lmsland besitzt nach 

H o l l r u n g ausgezeichneten Wohlgeruch der Inflorescenz und ist vielleicht ento

mophi l (nach S c h u m a n n i n Bot. Centralbl. Bd. 38. 1889. p. 859). 
5 5 . Sc l e r i a B e r g . A n einer unbestimmten, brasilianischen A r t sah 

D u c k e (Beob. I p . 5 u. I I . p. 325) bei P a r ä mehrfach die Apide M e l i p o n a 
f u s c i p e n n i s Pollen sammeln. 

16. Familie Palmae. 

Schon v. M a r t i u s (Hist . nat. palm. V o l . 1. 1831 . § 129. cit. nach 
K r a u s . Physiol. aus d. Tropen S. 251) bemerkte i n Brasilien an den B l ü t e n -
scheiden von M a x i m i i i a n a r e g i a M a r t . beim Ö f f n e n eine auffallende 
T e m p e r a t u r e r h ö h u n g (von etwa 5° R. Ü b e r s c h u s s gegen die Luft temperatur) und 
f and den Innenraum derselben mi t W a s s e r d ä m p f e n x ) e r f ü l l t ; ähn l i ches meldete 
er auch von B a c t r i s , A c r o c o m i a und I r i a r t e a . I n den m ä n n l i c h e n 
Spathen von P h o e n i x soll nach anderweitigen Angaben eine klare F l ü s s i g k e i t 
vorhanden sein, deren Aroma an das frischer Dat te ln erinnert. Neuerdings hat 
G . K r a u s (Physiologisches aus den Tropen. I I . A n n . d. Jard. Bot. d. Buiten
zorg. X I I I . 1896. S. 251—260) i m botanischen Garten von Buitenzorg ein
gehende Beobachtungen übe r die K o l b e n w ä r m e der Palmen mitgeteilt und zwar 
von folgenden A r t e n : B a c t r i s s p e c i o s a H . B o g . , C h a m a e r o p s s t a u r -
a c a n t h a H o r t . ( = Acanthorhiza aculeata H . Wendl.?) , N i p a f r u t i c a n s 
T h u n b . , A s t r o c a r y u m C h i c h o n H o r t . L e y d . , P h o e n i x s p , B a c t r i s sp., 
P i n a n g a p a t u l a B l . und N e n g a W e n d l a n d i a n a S c h e f f. Bei B a c t r i s 
s p e c i o s a , an der die Beobachtungen am vo l l s t änd igs ten d u r c h g e f ü h r t werden 
konnten, dauerte die E r w ä r m u n g mehrere Tage an und schien i m Gegensatze zu dem 
Verhal ten bei Araceen und Cycadeen auch des Nachts sich fortzusetzen; die 
T e m p e r a t u r e r h ö h u n g war sehr ansehnlich ( 1 0 , 2 — 1 0 , 7 ° übe r Luft temperatur) und 

unterlag verhäl tn ismäss ig geringeren Schwankungen. Andere Palmenarten ver
hielten sich hiermit keineswegs übe re ins t immend . 

i) Hierzu ist eine Beobachtung A. v. Humboldts (Ansichten der Natur. 3. Aufl. 
Bd. I I . S. 164; cit. nach K r a u s , Ann. d. Jard. Bot. d. Buitenzorg. X I I I . p. 275) an
zuführen, nach der die Blütenscheiden von O r e o d o x a o l e r a c e a M a r t . sich plötz
lich und mit hörbaren Geräusch öffnen — was K r a u s (a.a.O.) auf Erwärmung der 
eingeschlossenen Luf t oder des entwickelten Wasserdampfes zurückführt . 
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Fig. 4. P a l m e n b l ü t e n . 

1 Latania Loddigesii Mart. rf (2:1). — la Querschnitt der Ährenspindel mit den 
Vertiefungen, in denen die Blüten gesessen haben. — 2 O r e o d o x a r e g i a H . B. K. rf. 
Nat. Gr. — 3 P t y c h o s p e r m a spec. rf (2:1). 3a $ nat. Gr. kurz vor Entfaltung der 
Narbe. — 4 C h a m a e d o r e a e l a t i o r M a r t . Blüte von der Seite (3 :1 ) , das vordere 
Perigonblatt fortgenommen. — 5 P t y c h a n d r a g l a u c a . (2:1), — 5a E i n e ( j e r < j r e i 
Staubblattgruppen. — 6 B a c t r i s c o r o s s i l l a K a r s t . $ (2 : 1). — 7 A t t a l e a G u i c h i r e 
K a r s t , rf (Nat. Gr.) — 8 G r o n o p h y l l u m m i c r o c a r p u m Sche f f . (j) von oben (2 : 1 \ 
— 9 B a c t r i s spec. rf in nat. Gr. — 10 C y r t o s t a c h y s Renda B l . rf (2 • l)'— 

P h o e n i x sp. rf (2:1) . — 12 P i g a f e t t a e l a t a W e n d l . rf (3:1) . - 1 13 Ca ' ryo ta 
rf (2 : 1). — 13a <j (2 :1 ) , das vordere Perigonblatt ist fortgenommen. 14 L i v i 

s tona h u m i l i s R. B r . ^ (2 :1) . — 15 B a c t r i s c u s p i d a t a M a r t . 
16 M i s c h o p h l o e u s p a n i c u l a t a Schef f . rf (2:1). — 17 A reca spec. 
18 L i c u a l a g r a n d i s H o r t , (3 :1 ) , der vordere Teil der Blüte ist fortgeschnitten. — 
19 J u b a e a spec iosa H o r t , rf (3:1) . — 20 C a r y o t a m i t i s L o u r . rf. (n, Gr ) 
21 P h o e n i x r e c l i n a t a Jacq. ^ ( 2 : 1 ) — 21a $ (2: 1); nur der hintere Fruchtknoten 
(s) entwickelt sich, die beiden vorderen (s') verkümmern. — 2 2 N i p a f r u t i c a n s Q (nat 

Gr.). — Orig. K n u t h . ¥ l • 

11 
spec 

$ (2:1) . -
crf ( 2 :1 ) . -
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Die Palmen, i n deren B l ü t e n die S t a u b b l ä t t e r lang und beweglich sind, 
werden von B e c c a r i (Malesia V o l . I . Genova 1877; cit, nach Bot. Jb . 1877. 
S. 750—751) als w indb lü t i g , die mit kurzen S t a u b f ä d e n als entomophil be
trachtet. Der genannte Forscher f and auf den B lü t en von Z a l a c c a , N e n g a , 
N e n g e l l a und C a l a m u s kleine Rüsse lkä fe r , die vielleicht bei der B e s t ä u b u n g 
eine Rolle spielen; auch C e t o n i i d e n e r n ä h r e n sich vom B l ü t e n s t a u b der 
Palmen. — A u f Entomophil ie gewisser Palmenarten deutet auch eine ganze 
Reihe weiter unten a n g e f ü h r t e r Beobachtungen K n u t h s , doch sind dieselben 

nur teilweise einwandsfrei (!). 
Die Tagebuchauf Zeichnungen K n u t h s geben von den Palmen des botani

schen Gartens zu Buitenzorg folgendes zusammenfassendes B i l d . 
* Die kleinen B l ü t e n der Palmen sind zu grossen, reich verzweigten I n -

florescenzen vereinigt. Meist sitzen am Grunde der Ä h r e n je zwei m ä n n l i c h e 
und eine weibliche B l ü t e zusammen, w ä h r e n d an der Spitze nur m ä n n l i c h e 
stehen, zuweilen mit einigen weiblichen untermischt. Es be t räg t daher die Zahl 
der m ä n n l i c h e n meist mehr als das Doppelte der weiblichen B l ü t e n . Seltener 
sitzt neben der weiblichen nur eine einzige m ä n n l i c h e B l ü t e (z. B . bei P t y c h o -
s p e r m a ) . Zweigeschlechtige B l ü t e n scheinen sehr selten vorzukommen; K n u t h 
beobachtete sie einzeln bei T h r i n a x a r g e n t e a und S a b a l p r i n c e p s . 
L a t a n i a L o d d i g e s i i (Fig. 4, I ) und A t t a l e a G u i c h i r e (F ig . 4, 7) sind 
die einzigen zweihäusigen Palmen, die der genannte Forscher i n den Kreis seiner 
Untersuchungen zog. 

D u r c h ausgepräg te Protandrie i n den Ä h r e n ist S e l b s t b e s t ä u b u n g inner
halb derselben völlig ausgeschlossen: erst wenn sämt l i che m ä n n l i c h e B l ü t e n ab
gefallen sind, entwickeln die weiblichen ihre Narbenpapillen. N u r bei P i n a n g a 
und P t y c h o s p e r m a b l ü h e n männ l i che und weibliche gleichzeitig. 

Die m ä n n l i c h e n B l ü t e n breiten ihre drei Perigonzipfel meist strahlig 
aus; ihr Durchmesser be t räg t 5—10, seltener mehr Mil l imeter (z. B . bei P t y c h o -
s p e r m a 25 mm). Die Zahl der S t a u b b l ä t t e r ist eine sehr wechselnde; die 
niedrigste ist 6 (z. B . M a r t i n e z i a ) , die höchste d ü r f t e etwa 120 betragen 
(z. B . P t y c h o s p e r m a ) . Der Pollen ist teils s t ä u b e n d , teils haf tend, von 
reiskorn- bis weizenkornartiger Gestalt, doch kommen auch rundliche Formen 
vor. H ä u f i g f indet man in den m ä n n l i c h e n B lü t en ein Stempelrudiment, das 
teils nur als kleines K n ö t c h e n erkennbar ist (z. B . L o x o c o c c u s ) , teils aus 
einem Fruchtknoten, G r i f f e l und dreistrahliger, zuweilen mi t einem F lüss igke i t s 
t röp fchen bedeckten Narbe besteht (z. B . A r c h o n t o p h o e n i x , K e n t i a ) . 
Doch sind diese Organe völl ig funktionslos, so dass man die B l ü t e n als schein-
zwitterige Pollenblumen bezeichnen kann. D i e m ä n n l i c h e n B l ü t e n besitzen h ä u f i g 
einen schwachen Honigduf t . 

Das A u f b l ü h e n der männ l i chen B l ü t e n einer Ä h r e geschieht nicht auf 
e inmal , sondern es ö f f n e n sich bald hier, bald dort einzelne, ohne dass sich 

eine gese tzmäss ige Reihenfolge erkennen läss t . Dadurch ist die Blütezei t eine 
langdauernde. N u r bei P i n a n g a b lühen die sämt l ichen m ä n n l i c h e n wie weib

lichen B l ü t e n eines B lü t ens t andes gleichzeitig. D ie Antheren springen meist 
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schon in der Knospe auf , so dass mi t dem Ö f f n e n der B l ü t e auch schon die 
Antheren pollenbedeckt hervortreten. Nach kurzer, meist nur e in täg iger B lü te 
zeit f a l l en die m ä n n l i c h e n B l ü t e n ab und neue ö f f n e n sich. Meist bieten die 
B l ü t e n etwaigen Besuchern nur Pol len , doch konnte K n u t h h in und wieder 
eine geringe H o n i g a b s o n d e r u n g i m B l ü t e n g r u n d e wahrnehmen. Bei M a r 

t i n e z i a L i n d e n i a n a f indet sich eine flache Honigschicht, bei C h r y s a l i d o -
c a r p u s stehen am Grunde jedes der 3 P e r i g o n b l ä t t e r je 2 H ö c k e r , die aus 
saftreichem Gewebe bestehen und wohl auch etwas Nekta r absondern, da sie 
g l ä n z e n d erscheinen. 

Fig. 5. P a l m e n b l ü t e n . 
1 L o x o c o c c u s r u p i c o l a W e n d l . et Dr. 1 rf von oben (2:1). la 9 von der Seite 
(2:1) . — 2 M a r t i n e z i a c a r y o t a e f o l i a . 2 rf von oben (3:1) . 2a 9 v on der Seite 
(3 : 1 ) ; 2b M. L i n d e n i a n a Q (3:1) . — 3 A r c h o n t o p h o e n i x C u n n i n g h a m i i W e n d l . 
et Dr. (?). — a rf' von der Seite (2:1), b 9 dgl. — 4 P i n a n g a d i s t i c h a B l . Teil 
eines Blütenstandes in nat. Gr. a Derselbe nach dem Abfallen der rf Blüten. — 5 Areca 
madagasca r i ens i s rf (3 :1 ) ; das vordere Perigonblatt und Staubblatt ist fortgenommen, 
um den Fruchtkuotenrest (ov) zu zeigen; a Antheren, p Perigonblatt, kn Nachbarknospe. — 

6 P h y t e l e p h a s m a c r o c a r p a R. et P. a rf nat. Gr., 6 9- — Orig. K n u t h . 

Die weiblichen Blüten sind kugelige oder eiförmige Körper von ge

ringem Umfange, die am Grunde von den sechs Perigonblättern umoeben 
werden und von einer dreistrahligen Narbe gekrönt sind. Gronophvllum 

ist hier besonders zu erwähnen, da sich sein Perigon zu einem Stern von etwa 

7 mm Durchmesser ausbreitet und die weiblichen Blüten ekelhaft riechen. 
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Besonders gestaltete Narben besitzen N e n g a und P t y c h o s p e r m a (s. d.). A l l e 
weiblichen B lü t en einer Inflorescenz entwickeln sich gleichzeitig. 

Die Ü b e r t r a g u n g des B l ü t e n s t a u b e s auf die Narbe geschieht nach K n u t h 
entweder durch den W i n d oder durch Insekten, oder durch beide zugleich. 
Selbst die ausgepräg tes ten W i n d b l ü t l e r , bei denen der leiseste Windhauch 
Pollenmassen e n t f ü h r t , erhalten Besuch von Insekten, so dass letztere auch bei 
ihnen B e s t ä u b u n g vermitteln k ö n n e n . N u r bei C o c o s hat K n u t h Insekten-
foesuch nicht bemerkt, doch ist es nicht ausgeschlossen, dass solcher erfolgt, da 

Fig. 6. P a l m e n b l ü t e n . 
1 P h o e n i x h y b r i d a H o r t . Bog. <-f (2 :1) , a Antheren. — 2 K e n t i a M a c - A r t h u r i 
rf' von der Seite (2:1). — c? Nenga W e n d l a n d i a n a S c h e f f . Junge rf Blüte, noch 
geschlossen, aber der Pollen ist schon aus den Antheren entlassen (2 :1 ) ; 3a Q (2 :1) . — 
4 D i d y m o s p e r m a p o r p h y r o c a r p o n ^ ^ : ! ) . — 5 P i n a n g a ( N e n g a ) sp. von 
Bangka rf (2 : 1). — 6 T h r i n a x a rgen tea Scop. § (3 :1) , das vordere Staubblatt ver
deckt Griffel und Narbe, ov Fruchtknoten. — 7 B a c t r i s sp. Q Blüte (3 : 1), s Narbe. — 
8 Co l eospad ix o n i n e n s i s Becc. Scheinzwitterige Pollenblüte im Längsschnitt (2 :1) , 

b Blütenboden, p Perigonblatt, a Anthere, s Narbe. — Orig. K n u t h . 

die Höhe der Bäume die Beobachtung, selbst mit Hilfe des Fernglases, un
möglich macht. Überhaupt erschwert dieser Umstand die Untersuchung der 
Palmenblüten und die Feststellung der Besucher ganz besonders. 
Als Blütenbesucher kommen in erster Linie kleine Bienen in Betracht, 
die zuweilen in grosser Menge die männlichen und weiblichen Blüten umfliegen 
und sich auf dieselben niederlassen, in den ersteren eifrig psd., auf den letzteren 
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umherkriechend und öf te r s die Narben b e r ü h r e n d . A l s gelegentliche Besucher 
bemerkte K n u t h A p i s , seltener P o d a l i r i u s psd., S c o l i a , S c h w e b f l i e g e n , 

M u s c i d e n und K ä f e r . Bei N e n g a beobachtete K n u t h an den ver
schiedensten Standorten stets eine kleine Wanze auf den B l ü t e n s t ä n d e n . Bei 
der mäuseartio- riechenden L a t a n i a stellen sich ausschliesslich kleine a a s -

l i e b e n d e F l i e g e n ein. 
Die A u g e n f ä l l i g k e i t wi rd durch die Zusammenstellung der zahlreichen 

B l ü t e n zu langen Ä h r e n und die Vere in igung dieser zu o f t riesigen Inflorescenzen 
bewirkt . Meist sind die E i n z e l b l ü t e n weisslich, zuweilen aber auch milchweiss 
(z. B . A r c h o n t o p h o e n i x A l e x a n d r a e ) , gelb (z. B . M a r t i n e z i a c a r y o t a e -
f o l i a oder röt l ich (z. B . P i n a n g a p a t u l a ) . T r i t t hierzu noch eine gelbe oder 

rote Farbe der B l ü t e n s t a n d s a c h s e , so sind die B l ü t e n s t ä n d e sehr augenfä l l i g . 

A u c h A m e i s e n nahm K n u t h als Besucher wahr und zwar sehr h ä u f i g 
die i n den B l ü t e n s t ä n d e n h ä u f i g e n S c h i l d l ä u s e beleckend. W e n n auch die 

Ameisen ihre bestimmten Wege auf den B l ü t e n stand Sachsen haben, die meist an 

den B l ü t e n v o r ü b e r f ü h r e n , so bemerkte K n u t h doch an dem K ö r p e r der zahl

reichen von i h m mikroskopisch untersuchten Tiere ausnahmslos einzelne Pol len
körner , die an Stirn, F ü h l e r n , Brust und Beinen hafteten. D a die Ameisen o f t 

in ungeheurer Zahl die B l ü t e n s t ä n d e b e v ö l k e r t e n , so k a m er zu der Ans ich t , 

dass die Ameisen m i t zu den r ege lmäss igen B e s t ä u b e r n zu z ä h l e n seien, wenn 
auch die P o l l e n ü b e r t r a g u n g durch das einzelne Tier stets nur eine gelegentliche 

ist. E r h ö h t w i r d die Mögl ichke i t dieser A r t der B e s t ä u b u n g dadurch, dass 
h ä u f i g e r Sch i ld l äuse auf den Narben sitzen, wie es K n u t h bei P t y c h o s p e r m a 

p a r a d o x a beobachtete. 

E n d l i c h hat K n u t h bei P i n a n g a d i s t i c h a auch noch Nacktschnecken 
beobachtet, denen er die F ä h i g k e i t der Pol len ü b ertragung zuschreibt. 

Eine sichere Trennung der einzelnen A r t e n ist schwer d u r c h f ü h r b a r . 

Nach der V e r s t ä u b b a r k e i t des Pollens unterscheidet K n u t h zwei Gruppen 
von Palmen, w ind- und i n s e k t e n b l ü t i g e , i n die er die v o n i h m beobachteter* 

A r t e n wie f o l g t un terbr ingt : 

I . W i n d b l ü t i g e P a l m e n : C o l e o s p a d i x o n i n e n s i s (F ig . 6, s), H y -

d r i a s t e l e W e n d l a n d i a n a (Fig. 7, 3 u . 4), P h o e n i x h y b r i d a (F ig . 6, i ) r 

C o c o s c a m p e s t r i s (F ig . 7,7) , K e n t i a M a c A r t h u r i (F ig . 6, 2), N e n g a 

W e n d l a n d i a n a (Fig . 6, 3), A r c h o n t o p h o e n i x A l e x a n d r a e , D i d y m o ^ 
s p e r m a p o r p h y r o c a r p o n (F ig .6 , 4), P i n a n g a d i s t i c h a (F ig .5 , 4), P . K u h i i i , 

P . c o r o n a t a , P. p a t u l a , P m a l a i a n a , D r y m o p h l o e u s o l i v a e f o r m i s , 
A r e c a W e n d l a n d i a n a , P t y c h o s p e r m a T e y s m a n n i a n a , B a c t r i s c o r o s s i l l a 
(F ig . 4, 6), B . c u s p i d a t a , B . m a j o r , C y r t o s t a c h y s R e n d a (F ig . 4, 10), 
P h o e n i x r e c l i n a t a (F ig . 4, 21), P i g a f e t t a e l a t a ( F i g . 4, i 2 ) , C a r y o t a sp . , 

M i s c h o p h l o e u s p a n i c u l a t a (F ig . 4, ie) , A r e c a sp., C a r y o t a m i t i s ( F i g . 
4, 20), P h y t e l e p h a s m a c r o c a r p a (Fig . 5, 6). 

I I . I n s e k t e n b l ü t i g e P a l m e n : C h r y s a l i d o e a r p u s l u t e s c e n s (F ig . 7,1}, 
S a b a l p r i n c e p s (Fig. 7, c), S. g l a u c e s c e n s , S. G h i e s b r e g h t i i , S. sp. 
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L o x o c o c c u s r u p i c o l a (F ig . 5, 1), M a r t i n e z i a c a r y o t a e f o l i a (F ig . 5, 2), 
M . L i n d e n i a n a , O r e o d o x a r e g i a (F ig . 4, 2), A r e c a m a d a g a s c a r i e n s i s 

(Fig . 5, 5), S t e v e n s o n i a g r a n d i f o l i a , T h r i n a x a r g e n t e a (Fig . 6, G), L a -
t a n i a L o d d i g e s i i (Fig. 4, 1), C h a m a e d o r e a e l a t i o r (F ig . 4, 1), P t y c h a n d r a 

g l a u c a (F ig . 4, 5), A t t a l e a G u i c h i r e (Fig. 4, 7), G r o n o p h y l l u m m i c r o -
c a r p u m (Fig . 4, s), L i v i s t o n a h u m i l i s (Fig . 4 , u ) , L i c u a l a g r a n d i s (Fig . 4, is), 

J u b a e a s p e c i o s a (Fig . 4, 19), N i p a f r u t i c a n s (F ig . 4, 22). 

Fig. 7. P a l m e n b l ü t e n . 
1 Scheinzwitterige Pollenblüte von C h r y s a l i d o e a r p u s l u t e scens W e n d l . a Antheren. 
s Narbe, p Perigonblatt, n Nektarium. Nach der Natur (2: 1); das vordere Staubblatt ist 
fortgenommen. — 2 Perigonblatt derselben (4 : 1), n Nektarium, w Wurzel der Staubblätter. 
— 3 <f Blüte von H y d r i a s t e l e W e n d l a n d i a n a W e n d l . Nach der Natur (3:1) . Die 
vorderen Staubblätter sind fortgenommen, um den Stempel zu zeigen. — 4. Stempel (3 : 1) 
mit gespaltener Narbe, unter der ein Flüssigkeitstropfen hängt. — 5 Pollenkorn (750: 1). — 
6' Sabal p r inceps . Blüte nach Entfernung des vorderen Perigon- und Staubblattes. Nach 
der Natur (5:1). — 7 Cocos c a m p e s t r i s Mart. rf nach Entfernung des vorderen 
Perigonblatts. Nach der Natur (2:1). — 8 J ebenso; ein äusseres und zwei innere Perigon-
blätter sind entfernt; p inneres, p1 äusseres Perigonblatt, s Narbe, ov Fruchtknoten, sp Ahren-
spindel. — 9 Teil aus der Mitte einer Ähre, a geöffnete männliche Blüte, a' geschlossene 
rf Blüte, b weibliche Blüten; dieselben sind noch grün gefärbt und deshalb in der Zeichnung 

dunkler gehalten. — Orig. K n u t h . 
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1 5 . P h o e n i x L . 

56 . P . d a c t y l i i ' e r a L . I n den Dattelpf lanzungen Algiers und neuerdings 

auch einiger nordamerikanischer Versuchsstationen wird nach der a u s f ü h r l i c h e n 
Schilderung S w i n g l e s (The Date P a l m and its Culture. Yearb . Depart . A g r i 

cult . Washington 1 9 0 1 . p. 453 — 490) der K u l t u r b a u m nicht aus Samen, sondern 
aus Schöss l ingen gezogen, die nahe der Stammbasis entspringen und die man 

i n einem bestimmten A l t e r ablös t . Nach 4—6 Jahren werden dann die Schöss -
l ingspflanzen mannbar; ein völ l ig erstarkter Baum k a n n unter güns t i gen K u l t u r -

bedingungen jähr l i ch einen Er t rag von 4 0 0 — 6 0 0 P f u n d Da t t e ln geben. Das 
A u f b l ü h e n beginnt i n der Sahara i m A p r i l und kann sich bis zum J u n i for t 

setzen; die weiblichen B l ü t e n k o l b e n , die i n der Zah l von 5 — 20 am einzelnen 

Baum auftreten, erscheinen sehr ungleichzeitig, so dass bei k ü n s t l i c h e r B e s t ä u b u n g 
auf diesen Umstand R ü c k s i c h t zu nehmen ist. D i e Farbe der weiblichen B l ü t e n 

ist weiss und geht erst nach der B e s t ä u b u n g i n G r ü n über . I n der be s t äub t en 

B l ü t e f a l l en Ende J u n i r ege lmäss ig 2 Karpe l le aus und nur das dri t te ent

wickel t sich zur reifen Frucht . Blieb die B l ü t e u n b e s t ä u b t , entwickeln sich alle 

3 Karpe l le zu tauben, wertlosen F r ü c h t e n . D i e k ü n s t l i c h e B e s t ä u b u n g w i r d i n 

der o f t beschriebenen Weise durch A n b i n d e n eines noch n icht völl ig g e ö f f n e t e n 
m ä n n l i c h e n Kolbens an die weibliche Inflorescenz bewerkstelligt. I s t kein frischer 

Pol len zur H a n d , k a n n auch der B l ü t e n s t a u b v o r j ä h r i g e r , an trockenem O r t 
aufbewahrter, m ä n n l i c h e r K o l b e n benutzt werden. — D u r c h die vom Depart

ment of Agr icul ture zu Washington geschaffenen Massregeln ist es nach S w i n g l e 
(a. a. O.) gelungen, eine i n Alg ie r aufgekaufte , grosse K o l l e k t i o n der besten 
Ku l tu r so r t en i n Schöss l i ngsp f l anzen nach einigen Versuchsstationen i n Ar izona 

u n d Cal i fornien ü b e r z u f ü h r e n und durch rat ionel l betriebene W e i t e r k u l t u r der

selben an kl imatisch geeigneten Orten den bisherigen P r o d u k t i o n s l ä n d e r n der 

Da t t e l f ruch t erfolgreich Konkur renz zu machen. Ob n ich t ein mechanischer 

G e b l ä s e a p p a r a t bei B e s t ä u b u n g der weiblichen B l ü t e n s t ä n d e m i t Pol len etwa 

v o n Nutzen sein und den Fruchter t rag vergrössern k ö n n t e , d ü r f t e sich als eine 
den Versuchsstationen vorzulegende Frage empfehlen, da das bisherige Verfahren 

der B e s t ä u b u n g besonders bei hochwüchs igen B ä u m e n sehr unbequem und kost

spielig ist (!). 

T r a b u t (Li t ter . N r . 2371) berichtete ü b e r Geschlechtswechsel einer m ä n n 
lichen Dattelpalme in Algier . 

N a u d i n (Li t ter . N r . 1864) berichtet aus S ü d f r a n k r e i c h , dass die dort 
kul t iv ie r ten D a t t e l b ä u m e f r ü h e r nur taube Samen erzeugten, nach E i n f ü h r u n g 

von P. c a n a r i e n s i s H o r t , aber reichlich normale F r ü c h t e hervorbrachten; 
er f ü h r t diese Thatsache auf Ü b e r t r a g u n g des Pollens durch Insekten z u r ü c k 
(Bot. Jahresb. 1893. I . S. 360—361) . 

Ü b e r die B e s t ä u b u n g der Dattelpalme s. S c h w e i n f u r t h (Li t te r . N r . 3389) . 

* 5 7 . P . h y b r i d a H o r t . B o g . hat K n u t h i n Buitenzorg untersucht. 
Die m ä n n l i c h e n B l ü t e n sitzen d i c h t g e d r ä n g t an der Spitze der aufrechten Ä h r e n * 
sie sind hellgelblich g e f ä r b t und haben einen Durchmesser von 8 m m . D i e 
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6 Antheren entlassen pulverigen, spitz re i skornförmigen , glatten, durchscheinenden 
Pol len , der schon bei leichtem Windhauche in W o l k e n e n t f ü h r t wi rd . Doch 
geschieht dies nicht auf einmal, da er sich i n den Buchten der drei Perigon-
zipfel ansammelt und von hier aus i n einzelnen Portionen abgeholt werden 

kann. (S. F i g . 6, I ) . 

Trotz dieses leicht stäubenden Pollens hält K n u t h diese Ar t nicht für ausschliess
lich windblütig, da er am 6. Januar 1899 die Blütenstände von zahlreichen kleinen 
eifrig psd. Bienen — Trigona iridipennis Sm. — besucht sah. Ausserdem beobachtete 
K n u t h noch zahlreiche Ameisen, Apis (A. indica F.?) psd., 1 Schwebfliege (Eristalis? 
sp.) und 1 Muscide pfd. an den Blüten, ohne die Tiere einfangen zu können. 

* 58 . P . spec. aus A f r i k a untersuchte K n u t h i n Buitenzorg. Die 
Ä h r e n haben eine L ä n g e von 15—20 c m , sie sind mit 5 0 — 6 0 m ä n n l i c h e n 
B lü ten besetzt, von denen die am Grunde sitzenden sich zuerst ö f f n e n . D ie 
etwa 7 m m i m Durchmesser haltende B l ü t e hat drei, seltener vier schräg auf
wär t s stehende Per igonb lä t t e r . Die mi t pulverigem, ve r s t äubendem Pol len ge
f ü l l t e n , fi lamentlosen, zusammenneigenden Antheren haben eine L ä n g e von 
4 mm. Weibliche B l ü t e n f and K n u t h ebensowenig wie F r ü c h t e und vermutet 

daher Zweihäus igkei t . 
Auch an dieser A r t sah K n u t h kleine psd. Bienen. 

* 5 9 . P . r e c l i r i a t a J a c q . D ie m ä n n l i c h e n B l ü t e n s t ä n d e bestehen aus 
etwa zehn Etagen, deren jede etwa zehn Ä h r e n en thä l t . Diese Ä h r e n sind 
etwa 15 cm lang und in ihnen stehen gegen 100 gelbe B l ü t e n dicht g e d r ä n g t 
neben und übere inander , so dass also ein solcher B l ü t e n s t a n d etwa 10000 m ä n n 
liche B lü ten en thä l t . Das A u f b l ü h e n derselben schreitet von der Spitze nach 
dem Grunde der Ä h r e n a l lmähl ich for t . Der weisse, mehlige Pollen ist äusse r s t 
beweglich. — Die weiblichen B l ü t e n sitzen i n besonderen Ä h r e n , die l ä n g e r als 
die der m ä n n l i c h e n B l ü t e n (25-—30 cm) sind und von der Hauptachse weit 
abstehen. Das A u f f a n g e n des Pollens durch die Narben ist dadurch wesentlich 
erleichtert. Die weiblichen B lü t en sind eiförmig, g rün , 6 m m lang und 4 m m 
dick; von ihren drei Samenanlagen kommt meist nur eine zur Entwickelung. 

(S. F i g . 4, 21 u . sfi a.) 

* 6 0 . T h r i n a x a r g e n t e a Scop. (S. F i g . 6, 6). Die reich verzweigten 
Ä h r e n tragen sehr zahlreiche, g rün l ich-ge lbe kumarin- bis honigduftende B l ü t e n . 
Die Te i l äh ren sind 10—15 cm lang , mi t je 100, meist zu drei angeordneten 
Zwi t te rb lü ten von nur 3 m m Durchmesser; die drei P e r i g o n b l ä t t e r stehen sch räg 

a u f w ä r t s . D ie 6 Filamente sind un te rwär t s blattart ig verbreitert und umschliessen 
den , einen sehr kurzen mi t kleinen Narben versehenen G r i f f e l tragenden 
Fruchtknoten. 

Die kleinen B l ü t e n sind homogam bis schwach protandrisch, der Pollen 
ist haf tend und , da die Antheren von der Narbe 1 mm entfernt sind, so er
scheint anfangs S e l b s t b e s t ä u b u n g ausgeschlossen. S p ä t e r lösen sich die Antheren 
von den Filamenten los und es erfolgt direkte B e r ü h r u n g mi t der Narbe. 

Im Anfangsstadium erfolgt die Pollenübertragung durch Insekten und vermutete 
K n u t h , der die Pflanze in Buitenzorg untersuchte, wegen der Ähnlichkeit der Farbe 
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und des Duftes mit Galium verum Fliegen als Besucher, doch beobachtete er am 10. Febr. 
1899 kleine psd. Bienen und Ameisen. 

16. Licuala Wurmb. 

Die S t a u b b l ä t t e r sind einem fleischigen Ringe e i n g e f ü g t ( D r u d e i n Englers 
Na t . Pf lanz. I I . 3. S. 35) und werden nach B e c c a r i (vgl . Bot . Jb . 1890. I . 
S. 464) völ l ig von den Petalen umschlossen; letzterer Forscher betrachtet sie 
daher als typisch-entomophil i m Gegensatz zu den W i n d b l ü t e n der nahverwandten 

Gat tung P r i t c h a r d i a . 
* 6 1 . L . g r a n d i s H o r t . (S. F i g . 4, is). D ie grossen, von 15—20 cm langen 

Ä h r e n gebildeten B l ü t e n s t ä n d e stehen sch räg a u f w ä r t s gerichtet einen Meter und 
mehr zwischen den B l ä t t e r n der strauchigen Palme hervor. D ie dicht g e d r ä n g t e n 

Zwi t t e rb lü t en sind bei einem Durchmesser von 3 mm nur 5,5 mm hoch. Die 

6 S t a u b b l ä t t e r sind zu einem 2,5 m m tiefen G l ö c k c h e n verwachsen, das an 
seinem Saume die mi t haftenden Pollen versehenen Antheren t r äg t . I m Grunde 

dieses G l ö c k c h e n s befindet sich der Fruchtknoten , der durch reichliche Nektar
absonderung g l ä n z e n d erscheint. D ie Narben stehen mi t dem Rande des Glöck

chens in gleicher H ö h e , so dass von den benachbarten Antheren her durch 
Po l l en fa l l Autogamie erfolgen kann. D e m Nektar nachgehende Insekten k ö n n e n 
ebensogut Selbst- wie F r e m d b e s t ä u b u n g he rbe i füh ren . Bei der geringen Tiefe 

des G l ö c k c h e n s ist der Nektar auch den kurz rüsse l igs t en Insekten zugäng l i ch . 
K n u t h sah am 13. März 1899 in Buitenzorg: Apis sgd. wiederholt; Meli-

pona (?) sgd.; Lucilia sgd., Calliphora vomitoria sgd.; auch die unvermeidlichen Ameisen 
fehlten nicht. 

* 6 2 . L i v i s t o n a h u i n i l i s R . B r . (S. F i g . 4, 14). Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g 
ist nach K n u t h derjenigen der S a b a l - A r t e n einigermassen ä h n l i c h . D i e L ä n g e 

der Ä h r e n b e t r ä g t nur 5—10 cm; sie sitzen g e d r ä n g t v o l l kleiner weisser, 
honigduftender Zwi t t e rb lü t en , die centripetal a u f b l ü h e n . D ie 6 weissen auf

gerichteten, 4 m m langen P e r i g o n b l ä t t e r bi lden ein Becherchen mi t einer 2,5 mm 

weiten Ö f f n u n g , aus der die 6 nach unten verbreiterten Fi lamente mi t den 

Antheren um 1 mm hervorragen. I m B l ü t e n g r u n d e f indet eine Nektarabsonderung 
statt, die o f t so stark ist, dass das Becherchen bis zum vierten Teile damit ge

f ü l l t ist und durch den Geschmack der H o n i g deutlich wahrgenommen werden 
kann . I n der B l ü t e n m i t t e , unmit te lbar unter der Ö f f n u n g des Perigons, steht 
die stark papi l löse Narbe. Der Pol len ist stark haf tend , so dass K n u t h 

Ü b e r t r a g u n g durch den W i n d f ü r ausgeschlossen h ä l t ; er glaubt jedoch, dass 

ausser der B e s t ä u b u n g durch Insekten auch Autogamie durch P o l l e n f a l l ein
treten kann . 

Als B e s u c h e r der sich kaum 1 m über den Boden erhebenden Blütenstände 
sah K n u t h am 6. März 1899 in Buitenzog kleine psd. und sgd. Bienen (Apis), zahl
reiche im Blütengrunde sgd. Fliegen (besonders Lucilia-Arten), sowie Ameisen, die eben
falls den Kopf in das Blüteninnere steckten. 

6 3 . P r i t c h a r d i a Seem. et W e n d l . Nach B e c c a r i (Malesia. V o l I I I 

fasc. V p. 281 f f . : cit. nach Bot. Jb . 1890 I . p. 4 6 3 — 4 6 4 ) fa l l en die Petala 
ab u n d legen die S t a u b b l ä t t e r f rei , die sich bei W i n d z u g leicht entleeren. 
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1 7 . S a b a l A d a n s . 

* 6 4 . S. p r i n c e p s H o r t . (S. F ig . 7, e). D ie d ü n n e n , r u t e n f ö r m i g e n 
B l ü t e n s t ände , die aus zahlreichen, 6—8 cm langen, 3 0 — 4 0 b lü t igen Ä h r e n zu
sammengesetzt s ind, schwanken schon bei leiser Luf tbewegung. D ie schwach 
honigduftenden, aber nektarlosen, weissen Zwi t te rb lü ten sind nur 3—4 m m gross, 
doch wirken sie durch die H ä u f u n g augenfä l l i g . Die weissen Filamente der 

6 S t a u b b l ä t t e r sind breit und starr; sie sind 2 m m lang und sch räg a u f w ä r t s 
gerichtet. Sie tragen kleine gelbe, quergestellte Antheren , deren P o l l e n k ö r n e r 

un rege lmäss ig schmal e i f ö r m i g , 0,03—0,036 mm lang und 0 ,018—0,024 m m 
breit , mi t ganz fe in rauher O b e r f l ä c h e i n K l ü m p c h e n zusammenkleben; sie 
s t ä u b e n infolgedessen nicht aus. Die Antheren übe r r agen die stark papi l löse 
Narbe u m 1 mm, so dass nach K n u t h spontane S e l b s t b e s t ä u b u n g unvermeid
l ich ist. Einer P o l l e n ü b e r t r a g u n g durch den W i n d steht die starke Klebr igke i t 
des Pollens entgegen. Rein weibliche B l ü t e n konnte K n u t h i n Buitenzorg 
nicht f inden. Dass es sich bei dieser A r t nicht u m Scheinzwittrigkeit handelt, 
konnte K n u t h mikroskopisch an dem Vorhandensein ausgebildeter Samenanlagen 
i n den drei F ä c h e r n des Fruchtknotens nachweisen, von denen manchmal alle, 
öf te r aber nur einzelne, befruchtet wurden. 

Fremdbestäubung kann nach K n u t h durch verschiedene in den Blütenständen 
vorkommende Insekten hervorgerufen werden; er beobachtete als solche: sehr zahl
reich Thrips, winzige hellbraune Ameisen und eine kleine Coccinella-artige Wanze. 

* 65 . S. g laucescens L o d d . hat dieselbe B l ü t e n e i n r i c h t u n g wie 
vorige A r t . 

Am 25. Februar 1899 sah sie K n u t h in Buitenzorg von kleinen psd. Bienen be
sucht. Auch fand er an derselben bei näherer Untersuchung zahlreiche kleine, rotäugige 
Musciden. 

* 66 . S. Grh iesbregh t i i van Hout te und eine nicht n ä h e r bestimmte, i n 
Buitenzorg kultivierte A r t von Tr in idad schliessen sich den vorigen an , doch 
beobachtete K n u t h i n Buitenzorg bei S. Ghiesbreghtii eine geringe Fruchtbar
kei t , trotzdem sich auf den B l ü t e n s t ä n d e n zahlreiche Ameisen und Musciden 
fanden. 

6 7 . C o p e r n i c i a c e r i f e r a M a r t . b l ü h t i n Nordbrasil ien nach A . de M a -

c e d o (Notice sur le palmier Carnauba. Paris. 1867; cit. nach W a r m i n g 
Lagoa Santa p. 397) w ä h r e n d der langen Trockenperiode. Ä h n l i c h verhalten 
sich A t t a l e a h u m i l i s M a r t . und C o c o s s c h i z o p h y l l a M a r t . 

* 6 8 . L a t a n i a L o d d i g e s i i M a r t . (S. F i g . 4, I u. i a). V o n dieser zwei-
häus igen Palme konnte K n u t h nur ein m ä n n l i c h e s Exemplar i n Buitenzorg 

untersuchen. Die B l ü t e n s t ä n d e sind reich verzweigt. I n die dunkelbraune 
Ä h r e n a c h s e sind die B l ü t e n 4 mm tief eingesenkt, so dass sie nach dem A b 
fa l l en derselben wie aus Bienenzellen zusammengesetzt erscheint. Der aus der 

B l ü t e n a c h s e hervorstehende Te i l des Perigons ist g l ä n z e n d dunkelbraun und 
umschliesst die zahlreichen (etwa 30), u n t e r w ä r t s verwachsenen S t a u b b l ä t t e r eng. 
Die quergestellten, an einem Punkte auf dem R ü c k e n befestigten, lebhaft gelb 
g e f ä r b t e n Antheren sind 3,5 mm lang und ragen ebenso weit aus dem Perigon 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. III, l . 5 
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hervor. Der Pol len ist dick we izenkornförmig , 0,04—0,045 m m lang und 0,024 

bis 0,03 m m breit, s t äubend . 

Die männlichen Ähren haben einen stark mäuseart igen Geruch, durch den die 
kleinen Bienen nicht abgeschreckt und ausserdem sehr zahlreiche kleine Fliegen ange
lockt werden. Die Bestäubung kann auch durch den Wind erfolgen. An dem sonnigen 
Vormittage des 17. Februar 1899 sah K n u t h ausserdem Apis psd., Scolia rubiginosa 
Fabr., sowie Eristalis- und Syrphus-Arten an den Blüten. 

* 6 9 . P i g a f e t t a e l a ta W e n d l . (S. F i g . 4, 12). D ie 6 0 — 7 0 cm langen 
h e r a b h ä n g e n d e n B l ü t e n s t ä n d e sind nach K n u t h aus zahlreichen, 12—15 cm 
langen gleichfalls h e r a b h ä n g e n d e n Ä h r e n zusammengesetzt. Diese bestehen aus 

d i c h t g e d r ä n g t e n , etwa 5 m m grossen, 4,5 m m dicken m ä n n l i c h e n B l ü t e n . Die 

6 S t a u b b l ä t t e r sind u n t e r w ä r t s verbreitert , f leischig verdickt u n d zu einem 
wulstigen Ringe verwachsen, dessen f e in gekörn te , g l ä n z e n d e O b e r f l ä c h e gern 

von kle inen r o t ä u g i g e n Fl iegen besucht wird . Der Pollen ist s t ä u b e n d , so dass 

seine Ü b e r t r a g u n g sowohl durch den W i n d als auch durch Insekten erfolgen kann. 
Weibl iche B l ü t e n sah K n u t h nicht. 

Am 4. März 1899 beobachtete K n u t h im botanischen Garten zu Buitenzorg einen 
völligen Blütenregen. Die männlichen Blüten fielen so dicht von den hohen Palmen 
herab, dass der Boden rasch etwa 1 cm tief mit den weisslichen Blüten bedeckt war. 
Dabei war ein Geräusch wie das von aufschlagenden Hagelkörnern zu vernehmen. In 
einer Minute fing K n u t h auf einer kreisrunden Fläche von 20 cm Durchmesser 104 
Blüten auf. 

1 8 . C a r y o t a L . 

* 70 . C. m i t i s L o u r . , var. plicata (Autor? ) . (S. F i g . 4, 20). Diezwischen 
den B l ä t t e r n stehenden Ä h r e n erreichen eine L ä n g e von mehr als 4 0 cm. Sie 

sind dicht besetzt mi t protandrischen B l ü t e n g r u p p e n , die aus je einer weiblichen 
und zwei m ä n n l i c h e n B l ü t e n bestehen. Letztere haben ein an der Spitze röt

liches, ansehnliches Perigon, dessen drei B l ä t t e r eine L ä n g e von 1 0 — 1 1 mm 

und eine Breite von 5 m m besitzen. Sie sind s ch räg a u f w ä r t s gerichtet und 
umschliessen die etwa 24 S t a u b b l ä t t e r , die dem Perigon an L ä n g e fast gleich

kommen. Der Pol len ist s t ä u b e n d und w i r d i n so grosser Menge hervor
gebracht, dass alle B lü t en t e i l e damit bedeckt sind. Es ist daher W i n d b e s t ä u b u n g 
vorherrschend, doch kann gelegentlich auch der Besuch von kle inen psd. Bienen, 

wie i hn K n u t h i n Buitenzorg beobachtete, B e s t ä u b u n g h e r b e i f ü h r e n . 

* 7 1 . C. spec. von Bangka untersuchte K n u t h i n Buitenzorg. D i e 20 cm 
langen Ä h r e n sitzen ringsum v o l l von m ä n n l i c h e n u n d weiblichen B l ü t e n , die 

i n der gewohnten A n o r d n u n g von 2 : 1 sitzen. D ie m ä n n l i c h e n B l ü t e n einer 

Ä h r e ö f f n e n sich fast sämt l i ch gleichzeitig und f a l l en vor der Narbenreife ab. 

D ie m ä n n l i c h e E i n z e l b l ü t e hat eine H ö h e von 1 cm, ihre drei dunkelviolett-

roten, 8 m m langen und 4,5 m m breiten P e r i g o n b l ä t t e r s ind s c h r ä g a u f w ä r t s 

gerichtet, so dass ihre Spitzen nur 4—6 m m weit voneinander ent fernt sind. 

Die gelben, fast sitzenden, mi t stark s t ä u b e n d e m , sehr reichlichen Pol len ver

sehenen Antheren sind fast von der L ä n g e der P e r igonb l ä t t e r . D i e weiblichen 
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B l ü t e n s i nd kugelig, etwa 4 m m dick und haben gleichfalls drei violettrote Perigon
blä t ter , i n deren Ö f f n u n g die Narbe steht. 

Die Pollen Über t ragung geschieht i n erster L i n i e durch den W i n d , doch 
beobachtete K n u t h auch h ä u f i g den Besuch von kleinen psd. Bienen. 

19. Geonoma Willd. 

S p r u c e (Palmae Amazonicae i n Journ. L i n n . Soc. Bot. X I . 94 ; cit. 

nach H . v. M o h l i n Bot. Zeit. 1869. p. 664—666) beobachtete bei San Carlos 
del Rio Negro eine G e o n o m a - A r t , deren Indiv iduen an einem bestimmten 

Standort nur weibliche B l ü t e n und junge F r ü c h t e , einen Monat spä te r aber 
sämt l ich m ä n n l i c h e B l ü t e n trugen. E i n solches Vorauseilen des 2 Geschlechts 
kommt bei G . d i s c o l o r S p r u c e , p a n i c u l i g e r a M a r t . , c h e l i d o n u r a 
S p r u c e u . a., sowie bei M a x i m i i i a n a r e g i a M a r t . vor; D r u d e (Palmae 
in E n g l . Na t . Pf . I I . ) h ä l t diese Angaben f ü r i r r tüml ich ; nach seinen Beob
achtungen gehen vielmehr bei Palmen m i t monöcischer Geschlechts Verteilung 

„die m ä n n l i c h e n B l ü t e n i n dem A u f b l ü h e n voran und die weiblichen pflegen 
erst sehr viel später , o f t erst nach Monaten, nachzufolgen" (s. Bot . Zeit. 1877. 

p. 592). Sehr schön ist diese protandrische Entwicke lung z. B . bei G e o n o m a 
p r o c u m b e n s H . W n d l . zu beobachten (s. D r u d e i n E n g l . Na t . P f . I I . 3. 
p. 18. F ig . 16 C). 

72 . Gr. M a r t i i W e n d l . ( = G . M a r t i a n a ? ) . Nach F a i v r e und G a u l i n 
(Li t ter . N r . 647) ö f f n e n sich die m ä n n l i c h e n B l ü t e n einige Tage vor den weib
lichen. 

73. G. sp. An einer zwergwüchsigen Ar t Brasiliens bemerkte U l e (Ber. Deutsch. 
Bot. Gesellsch. X V I I I . 1900. p. 130) bei Rio de Janeiro verschiedene Fliegenarten, die 
sowohl an den Ausscheidungen der männlichen als der weiblichen Blüten saugten. 

20. Chamaedorea Willd. 

74 . C h . E r n e s t i A u g u s t i W e n d l . V o n einem kult ivierten m ä n n l i c h e n 
Exemplar untersuchte L o e w i m M ä r z 1893 einen B l ü t e n k o l b e n . Derselbe be-
sass ein zugespitztes, b lü tenf re ies Ende und war un te rwär t s mi t zahlreichen etwa 
nach 1ls angeordneten B l ü t e n i n ungleichen A b s t ä n d e n besetzt. D ie der Ko lben
achse eingesenkten E i n z e l b l ü t e n haben einen Durchmesser von etwa 3 mm bei 
gleicher H ö h e ; übe r den drei kurzen, weisshäut igen K e l c h b l ä t t e r n stehen drei 
rotgelbe, k lappig nach innen übergre i fende K r o n b l ä t t e r . Die 6 Stamina bilden 
mi t ihren kurzen, steifen Filamenten einen sechsstrahligen Stern im Umkreis 
eines säu lena r t ig vorspringenden Ovarrudiments, dessen Spitze drei kurze, abge
rundete Lappen als Andeutung der reduzierten Narbe t räg t . Dieses Ovarrudi-
ment zeigte eine deutlich fleischige Beschaffenheit und Glykosereaktion. Die 
Antheren ö f f n e n sich innenseits und enthalten nur eine verhä l tn i smäss ig geringe 

Pollenmenge; drei derselben ragen beim A u f b l ü h e n nebst der fleischigen Spitze 
des Ovarrudiments zwischen den spa l t en fö rmig klaffenden R ä n d e r n der K r o n 

lappen ein wenig hervor, so dass durch ein anfliegendes Insekt von passender 

5* 
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K ö r p e r o r g a n i s a t i o n sowohl etwas Pollen abgeholt als auch der Zuckergehalt des 
Ovarrudiments durch Einstechen des Saugorgans nutzbar gemacht werden k ö n n t e . 
D ie B l ü t e n besitzen einen schwachen Wohlgeruch. — Selbst aus diesen unvo l l 
s t änd igen Beobachtungen scheint der entomophile Charakter der B l ü t e n hervor

zugehen. Doch müss t e , um die Entomophil ie derselben völ l ig sicher zu erweisen, 
ausser dem analogen Honigapparat der weiblichen B l ü t e n auch ein rege lmäss iger 
und stetiger Besuch der beiderlei B l ü t e n f o r m e n durch pollen aufnehmende und 

honigsaugende Insekten i n der He imat der Pflanze (Mexiko) nachgewiesen 

werden (!). 

* 7 5 . C h . e l a t i o r M a r t . (S. F i g . 4, 4). D ie k le inen, reichverzweigten 
B l ü t e n s t ä n d e tragen an 15 cm langen Ä h r e n gegen 80 kleine, schwach duftende, 

kugelige, lebhaf t orangegelb g e f ä r b t e Zwi t t e rb lü ten , deren Durchmesser 2,5 mm 

be t räg t . D i e Narbe steht i m B l ü t e n e i n g a n g e , so dass ein den K o p f i n die 
B l ü t e steckendes Insekt F r e m d b e s t ä u b u n g vermit te ln kann . Honigabsonderung 

hat K n u t h , der diese A r t i n Buitenzorg untersuchte, n icht beobachtet, doch 

sah er kleine Bienen die B l ü t e n besuchen. Wegen des Beschaffenheit des Pollens 
h ä l t K n u t h W i n d b e s t ä u b u n g f ü r ausgeschlossen. 

* 76. Chrysalidoearpus lutescens Wendl. (=Hyopkorbe Gärtn). 

(S. F i g . 7, 1.) Die 15 cm langen Ä h r e n tragen nach K n u t h etwa 5 0 weib
liche u n d 100 m ä n n l i c h e , d i c h t g e d r ä n g t stehende B l ü t e n , die ung le i chmäss ig , 
bald h ie r -ba ld dort i n der Inflorescenz, a u f b l ü h e n . Es sind duftlose, weissliche, 
scheinzwitterige Pollenblumen von etwa 7 m m Durchmesser. A m Grunde jedes 

der 3 P e r i g o n b l ä t t e r sitzen zwei H ö c k e r , die saftreiches Gewebe enthalten und 

wohl auch eine ganz flache Honigschicht aussondern, da sie g l ä n z e n d erscheinen. 

D ie sechs den Stempel umgebenden S t a u b b l ä t t e r ö f f n e n ihre Antheren nicht 

gleichzeitig, sondern nacheinander, wodurch die B l ü t e d a u e r v e r l ä n g e r t u n d die 
Mögl i chke i t einer F r e m d b e s t ä u b u n g e r h ö h t wi rd . D i e 5 m m langen, weissen, 

starren, also i m W i n d e nicht bewegten Fi lamente tragen quergestellte weissliche 
Antheren von 2 m m . L ä n g e , deren P o l l e n k ö r n e r so fest anhaf ten , dass sie 

sich nur schwer a u s s c h ü t t e l n lassen u n d auch dann noch zu kleinen K l ü m p c h e n 
zusammengeballt bleiben. D i e P o l l e n k ö r n e r sind u n r e g e l m ä s s i g rund l i ch , rauh 

u n d sehr ungleich gross, von 0,025 — 0,05, einzelne bis 0,06 m m Durchmesser. 
Die weiblichen B l ü t e n , die kleine g r ü n l i c h e K u g e l n von 3 — 4 m m Durchmesser 
darstellen, entwickeln erst dann ihre 3 Narben , wenn sämt l i che männl iche 

B l ü t e n einer Inflorescenz abgefallen sind, so dass B e s t ä u b u n g durch den Pollen 
benachbarter B l ü t e n ausgeschlossen ist. 

Als hauptsächlichste B e s u c h e r und Pollen Überträger sah K n u t h in Buitenzorg 
kleine psd. Bienen. 

* 77. O r e o d o x a H . B . K . (An t i l l en , S ü d a m e r i k a ) . (S. F i g . 4, 2 . ) Die 

grossen, stark verzweigten, gelblich-weissen, schwach duftenden B lü tens t ände , 
die unter der aufgerichteten B l ä t t e r k r o n e sitzen, sind nach K n u t h so augen

f ä l l i g , dass ihnen ein lebhafter Insektenbesuch zu te i l w i r d . M i t einem an 

einem 10 Meter langen Bambusrohr befestigten Netze f i n g K n u t h am 16. Januar 
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1899 im Bergtuin zu Tjibodas kleine Bienen, einzelne Musciden und vereinzelt 

Podalirius. 
D ie m ä n n l i c h e n B l ü t e n sitzen paarweise, je eine weibliche einschliessend, 

i n lockerer Anordnung, so dass insgesamt etwa 150 B l ü t e n auf jede der 20 cm 
langen Ä h r e n kommen. Der B l ü t e n d u r c h m e s s e r be t r äg t 8 mm. Die 12—15 
S taubb l ä t t e r haben 2 m m lange Filamente und gleichfalls 2 m m lange violette 
Antheren. Dazwischen steht das Rudiment des Stempels i n F o r m einer weissen 
K u g e l von 1 m m Durchmesser. D ie P o l l e n k ö r n e r sind re i skornförmig , zu kleinen 

K l ü m p c h e n zusammengeballt und kaum ve r s t äubba r . D ie weiblichen B l ü t e n 
sind klein, etwa 3 m m im Durchmesser, weisslich, kuge l fö rmig , mi t dreistrahliger 
Narbe. D a selbst i m Laboratorium sich kleine Bienen zum Besuche einfanden, 

vermutet K n u t h , dass h o n i g f ü h r e n d e s Gewebe i n den B l ü t e n vorhanden ist. 
Als B l u m e n b e s u c h e r beobachtete K n u t h in Buitenzorg die Bienen Trigona 

iridipennis Sm. und Halictus cattulus Vach. 

* 78 . S t evenson i a g r a n d i f o l i a J . D u n e . ( = P h o e n i c o p h o r i u m 
W e n d l . ) V o n den beiden grossen B l ü t e n s t ä n d e n , welche das am 3 1 . Januar 
1899 von K n u t h i n Buitenzorg untersuchte Exemplar t rug , war der eine ver
b l ü h t und mit nur wenigen befruchteten weiblichen B lü t en besetzt; der andere 
war i n rein m ä n n l i c h e m Zustande. A n den etwa 40 cm langen Ä h r e n s p i n d e l n 
waren die duftlosen, gelben, m ä n n l i c h e n B l ü t e n an verschiedenen Stellen ent
wickelt . K n u t h zähl te 80 b l ü h e n d e , 220 noch nicht b l ü h e n d e m ä n n l i c h e und 
150 noch im Knospen zustande befindliche weibliche B l ü t e n . Die m ä n n l i c h e n 
B l ü t e n haben einen Durchmesser von 6—7 m m ; die 2 mm langen Filamente 
der 12—24 S taubb lä t t e r sind am Grunde verdickt; sie tragen 1,5 m m lange 
Antheren mi t nicht ve r s t äubba rem Pollen. Die jeweils von zwei m ä n n l i c h e n 
f lankier ten weiblichen B l ü t e n sind kugelig, g rün , etwa 3,5 m m i m Durchmesser 

und haben eine kleine dreistrahlige Narbe. 
Als Besucher beobachtete K n u t h in Buitenzorg kleine Bienen, psd. und eine pfd. 

winzige Muscide. Diese Besuche finden aber vorwiegend im männlichen Zustande statt, 
in dem der Blütenstand eine erhöhte Augenfälligkeit besitzt, wurden aber nach dem Ab
fallen der männlichen Blüten nur noch vereinzelt wahrgenommen. 

* 79 , P t y c h a n d r a g l a u c a Scheff . (S. F i g . 4. 5.) Die 4 0 — 5 0 cm langen 
Ä h r e n tragen am Grunde weibliche, mi t je einer oder zwei m ä n n l i c h e n ver
gesellschaftete B l ü t e n , an der Spitze nur männ l i che . D ie m ä n n l i c h e n B l ü t e n 
ö f f n e n sich nur wenig; ihre zahlreichen (etwa 30) S t a u b b l ä t t e r sind am Grunde 
zu drei vor je einem Perigonblatte stehenden B ü n d e l n von etwa 10 Staub
b lä t t e rn verwachsen. I n der Mi t te dieser B l ü t e n f inden sich die Reste des 

Fruchtblattes. Der Pollen ist nur wenig vers täubbar . D i e 5—6 mm dicken, 
g r ü n l i c h weissen, kugeligen, weiblichen B l ü t e n werden erst nach A b f a l l der 
m ä n n l i c h e n geschlechtsreif. 

Als Besucher sah K n u t h in Buitenzorg kleine Bienen und Ameisen. 

* 8 0 . G r o n o p h y l l u m m i c r o c a r p u m Scheff . ( = H y d r i a s t e l e W e n d l . 

e t D r u d . ) h ä l t K n u t h f ü r zweihäusig, da er an den beiden B ä u m e n i m botani

schen Garten zu Buitenzorg nur weibliche B l ü t e n (F ig . 4, s) sah. Diese riechen 
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höchs t unangenehm, an A r i s a r u m v u l g a r e erinnernd. Sie stehen dicht
g e d r ä n g t i n langen Ä h r e n , die durch die weisse Farbe der wagerecht stehenden 
P e r i g o n b l ä t t e r recht augen fä l l i g werden. Das Perigon umgiebt die stark papil-
löse g l ä n z e n d e Narbe als dreistrahliger etwa 7 m m Durchmesser haltender 
Stern. 

Besucher hat K n u t h nicht beobachten können, vermutet aber wegen des Ekel
geruches Fliegen. 

* 8 1 . H y d r i a s t e l e W e n d l a n d i a n a H . W e n d l . (S. F i g . 7, 3, 4 und 5). 
A n den bis 20 cm langen Ä h r e n sitzen nach K n u t h i m ganzen etwa 100 
B l ü t e n , von denen ein D r i t t e l weibl ich, zwei D r i t t e l m ä n n l i c h sind. Letztere 

sind locker gestellt, weiss, schwach honigduf tend , von 12 m m Durchmesser. 

E ine Nektarabsonderung konnte K n u t h nicht bemerken. D i e S taubge fäs se , 

deren etwa 24 i n je einer B l ü t e sind, bestehen aus den etwas wel l ig gebogenen, 
4—5 langen, starren Fi lamenten und den an einem Punkte auf dem R ü c k e n 

befestigten, ebenfalls fast unbeweglichen, meist quergestellten Antheren von 

1,5 m m L ä n g e . Der Pol len ist schmal - re i skornförmig , 0 ,035—0,045 m m lang 

u n d 0,013—0,018 mm breit. I n der B l ü t e n m i t t e befindet sich ein steriler Stempel, 
dessen die Antheren ü b e r r a g e n d e , zweispaltige Narbe m i t einem wasserhellen 

T r ö p f c h e n bedeckt ist. — Die weiblichen B l ü t e n sind kleine g r ü n e K u g e l n , die 

ihre dreistrahligen Narben erst entwickeln, wenn sämt l i che m ä n n l i c h e B l ü t e n 
von der Ä h r e desselben B l ü t e n s t a n d e s bereits abgefallen sind. 

Trotz der Starrheit der S t a u b f ä d e n und der geringen Beweglichkeit der 

Antheren ist nach K n u t h auch B e s t ä u b u n g durch den W i n d nicht ausge
schlossen, da der Pollen durch Windzug , besser noch beim Anstossen der B l ü t e n 

oder S c h ü t t e l n der Ä h r e n , leicht a u s f ä l l t u n d infolge seiner K le inhe i t leicht for t 

g e f ü h r t wird . F ü r ein Zeichen der W i n d b l ü t i g k e i t h ä l t K n u t h auch den U m 

stand, dass nicht nur die P e r i g o n b l ä t t e r , sondern auch die Ä h r c h e n a c h s e n mit 
zahlreichen P o l l e n k ö r n e r n bedeckt waren. 

Ausserdem werden die Blüten nach K n u t h viel durch Ameisen und psd. kleine 
Bienen besucht. 

* 8 2 . K e n t i a M a c A r t h u r i ( A u t o r ? ) (S. F i g . 6, 2). Gegen 20 m ä n n 

liche und ebensoviele weibliche B l ü t e n sitzen gepaart am Grunde der etwa 

20 cm langen, g r ü n e n , starren Ä h r e , deren Spitze weitere 20 m ä n n l i c h e B l ü t e n 
einnehmen. Zuerst b l ü h e n die m ä n n l i c h e n B l ü t e n i n un rege lmäss ige r Folge auf 
und entfalten sich zu einem Durchmesser von etwa 1 cm. D ie zahlreichen 

weissen, gegen 5 m m langen S t a u b b l ä t t e r stehen mi t ihren weissen, quergestellten, 
i m W i n d e leicht beweglichen, 2 m m langen Antheren divergierend aus der B l ü t e 

heraus. D i e B l ü t e n m i t t e w i rd von einem wohlausgebildeten Stempel eingenommen, 

der jedoch funktionslos ist. Ers t wenn sämt l iche m ä n n l i c h e n B l ü t e n abgefallen 

s ind, treten die Narben hervor, so dass eine B e s t ä u b u n g innerhalb derselben 

Inflorescenz ausgeschlossen ist. D ie Pflanze ist ausgesprochen w i n d b l ü t i g ; die 

Antheren sind leicht beweglich, der Pol len ist ve r s t äubba r , alle Teile der B l ü t e n 
sind mi t i h m bedeckt. D ie P o l l e n k ö r n e r sind im M i t t e l 0,045 m m lang und 
0,015 mm breit. 
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Trotz der Windblütigkeit erhielten nach K n u t h die männlichen Blüten im Buiten
zorg lebhaften Insektenbesuch, namentlich durch kleine Bienen, die psd. die Inflorescenzen 
umschwärmten. Auch Apis sah er am 24. Januar 1899 an den Blüten beschäftigt. 
Ausserdem finden sich zahllose Ameisen auf den Blutenständen. 

* 8 3 . D r y m o p h l o e u s o l i v a e f o r m i s M a r t . hat nach K n u t h dieselbe 
B l ü t e n e i n r i c h t u n g , wie Ken t i a Mac A r t h u r i . Der Durchmesser der schein-
zwitterigen, schwach honigduftenden P o l l e n b l ü t e n be t r äg t 1,5 cm, der der weib
lichen B l ü t e n nur 0,5 cm. Die B l ü t e n sind ausgep räg t protandrisch. 

Auch bei dieser Ar t finden sich stets zahlreiche Schildläuse, die Ameisen herbei
locken, doch können diese nur ausnahmsweise Fremdbestäubung herbeiführen. Wenn 
auch kleine psd. Bienen die Blüten besuchen, so wird die Pollen Übertragung doch vor
wiegend durch den Wind vermittelt. 

* 84 . C y r t o s t a c h y s Renda B l . (S. F i g . 4, 10). Die einen halben Meter 
langen Ä h r e n tragen paarweise männ l i che und weibliche B l ü t e n und zwar sind 
die ersteren bereits abgefallen, wenn die letzteren ihre Narben entwickeln. Die 
m ä n n l i c h e n B l ü t e n haben einen Durchmesser von 7 m m ; ihre 12 S t a u b b l ä t t e r 
sind unten zu einem etwas fleischigen Ringe verwachsen, auf dem der rudi
men tä re , weisse, g länzende , mi t drei Narben versehene Fruchtknoten sitzt. D i e 
weiblichen B lü t en sind kuge l fö rmig . Nach K n u t h kann die B e s t ä u b u n g durch 
W i n d und Insekten vermittelt werden. 

Als B e s u c h e r sah K n u t h in Buitenzorg psd. Bienen (Trigona iridipennis Sm. 
und Halictus cattulus Vach.), kleine in die Blüten kriechende Musciden, sowie Ameisen. 
Bei letzteren beobachtete er, dass sie den Kopf zwischen die Staubblätter hindurch 
steckten und mit ihren Kiefern den Blütengrund zwischen dem unteren Ende der Antheren 
und dem Fruchtknoten bearbeiteten; sie fanden hierbei offenbar eine ihnen zusagende 
Flüssigkeit. Wenn auch ein regelrechter Besuch der weiblichen Blüten nicht stattfand, 
so ist eine gelegentliche Pollenübertragung doch nicht ausgeschlossen. 

* 8 5 . Co leospad ix o n i n e n s i s Becc . ( = P t y c h o s p e r m a L a b i l 1.) 
(S. F i g . 6, 8). A n den 30 cm langen Ä h r e n sitzen je etwa 100 m ä n n l i c h e 
und weibliche B l ü t e n paarweise nebeneinander. Die ersteren sind gelblich-weiss, 
schwach honigduftend, aber honiglos und haben einen Durchmesser von etwa 
12 mm. Die zahlreichen (etwa 36) S t a u b b l ä t t e r haben 5 m m lange F ä d e n und 
1 mm lange leichtbewegliche Antheren. Der Pollen ist leicht ve r s t äubbar , schmal 
re i skornförmig , 0,036—0,045 mm lang und 0,015—0,018 m m breit, an beiden 
Enden zugespitzt. I n der B l ü t e n m i t t e steht der 2 m m hohe und 1,5 m m dicke 
Fruchtknoten, dessen 7 m m langer G r i f f e l an der Spitze ein kleines F l ü s s i g 
ke i t s t röpfchen t r äg t , unter dem die zweispaltige Narbe verborgen ist. Trotz 

der scheinbar völligen Ausbi ldung dieser F r u c h t b l ä t t e r sind diese B l ü t e n nicht 
zwitterig, sondern m ä n n l i c h , da die Narbe e m p f ä n g n i s u n f ä h i g ist. D ie spä te r 
erst sich v o l l entwickelnden weiblichen B l ü t e n sind kaum 5 m m gross, kugelig
eiförmig. 

Die zu reichlicher Fruchtb i ldung f ü h r e n d e B e s t ä u b u n g kann nach K n u t h 
sowohl durch den W i n d als auch durch Insekten vermittelt werden. 

Als B e s u c h e r sah K n u t h in Buitenzorg kleine psd. Bienen, sowie Ameisen. 
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2 1 . P t y c h o s p e r m a L a b i l l . 

* 8 6 . P . p a r a d o x a Schef f . untersuchte K n u t h i n Bui tenzorg^ D ie 

reichverzweigten weissen B l ü t e n s t ä n d e sind mi t m ä n n l i c h e n u n d weiblichen j ^ ™ * ^ 
i m V e r h ä l t n i s von 2 : 1 besetzt. D ie i n unregelmassager Folge a u f b l ü h e n d e n 
m ä n n l i c h e n B l ü t e n haben i m Durchmesser 2,5 cm. D ie sehr zahlrechen (etwa 
120) S t a u b b l ä t t e r haben 6 m m lange Filamente u n d ebensolange Staubbeutel mit 
s t ä u b e n d e m Pollen, dessen K ö r n e r 0 , 0 4 5 - 0 , 0 6 m m lang u n d 0 , 0 1 8 - 0 , 0 2 2 mm 
breit sind. D ie nach allen Seiten aus der B l ü t e hervorragenden S taubgefässe 
werden ü b e r r a g t von der funkt ionslosen Narbe , die den Abschluss des 20 mm 

hohen Fruchtblat tes bildet. 
D i e weiblichen B l ü t e n sind u n r e g e l m ä s s i g kugelige K ö r p e r von etwa 6 mm 

Durchmesser u n d m i t den m ä n n l i c h e n gleichzeitig entwickelt . D i e Narben sind, 
wie bei Nenga papillenlos, d a f ü r aber von einer sehr flachen, g l ä n z e n d e n Flüssig

keitsschicht bedeckt. 
Auf den Blüten sah K n u t h Schildläuse sitzen, die von Ameisen, an denen er Pollen

körner fand, besucht wurden. Auch sah er kleine Bienen und Apis psd., sowie zahl
reiche andere Besucher, die wegen der Höhe der Bäume jedoch nicht zu erkennen waren. 
K n u t h hä l t daher diese A r t f ü r wind- und insektenblütig. 

* 8 7 . P . T e y s m a n n i a n a Schef f . n ä h e r t sich i n seiner Blü tene inr ich tung 

nach K n u t h am meisten der Pinanga disticha, doch steht eine grössere Anzahl 

von Ä h r e n , 1 2 — 1 5 , zusammen. Dieselben sind g e s c h l ä n g e l t und haben eine 

L ä n g e v o n 20 cm. D i e s ä m t l i c h e n m ä n n l i c h e n u n d weiblichen B l ü t e n einer 

Ä h r e n g r u p p e entwickeln sich gleichzeit ig, so dass S e l b s t b e s t ä u b u n g eintreten 

muss, doch ist sie n u r v o n geringem Er fo lge , da K n u t h beobachtete, dass von 

mehr als 60 weiblichen B l ü t e n einer Ä h r e nur ein geringer T e i l zur Frucht

b i l d u n g gelangte. 
Die Pol lenüber t ragung geschieht ausser durch den Wind auch durch Insekten und 

zwar sah K n u t h hier wieder dieselben kleinen Wanzen, wie bei Pinanga disticha, 
ferner kleine Käfer (Kurzflügler). 

K n u t h untersuchte auch noch vier nicht bestimmte A r t e n , die i m botani
schen Gar ten von Buitenzorg ku l t iv i e r t werden: 

* 8 8 . P spec. v o n Bangka. Dieselbe schliesst sich ebenfalls dem Typus 

v o n Pinanga disticha an, doch hat sie a u s g e p r ä g t e Protogynie. D i e Ä h r e n sind 
etwa 20 cm l ang ; die F ruch tb i ldung war eine besonders reichliche. 

* 8 9 . P . spec. von der Inse l K e i s t immt i n ihrer B l ü t e n e i n r i c h t u n g im 
wesentlichen m i t Archontophoenix Cunninghamii ü b e r e i n , doch sitzt gewöhnl ich 

neben einer weiblichen nur eine m ä n n l i c h e B l ü t e . D i e schwach honio-duftenden 
m ä n n l i c h e n B l ü t e n haben ausser den zahlreichen S t a u b b l ä t t e r n ein Stempel
rud iment u n d zwar ü b e r r a g t die Narbe die Antheren . Erstere t r ä g t ein deutlich 
s ü s s schmeckendes H o n i g t r ö p f c h e n ; dieses w i r d von den besuchenden kleinen 

psd. Bienen benutzt, um den pulverigen B l ü t e n s t a u b besser an den Hinter tarsen 
zu befestigen. — Die F ruch tb i ldung war sehr reichl ich. 

* 9 0 . P . spec. von Papua schliesst sich der vorigen A r t vö l l ig an. A u c h 
hier t r i t t neben W i n d b e s t ä u b u n g solche durch kleine psd. Bienen ein- a h 
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sind gewöhnl ich , angelockt durch Schi ld läuse , zahlreiche Ameisen in den B l ü t e n 
s t ä n d e n vorhanden. 

* 9 1 . P . spec. von der Inse l A m b o n ist durch kleine m ä n n l i c h e und 
grosse weibliche B l ü t e n ausgezeichnet. Die ersteren sitzen d i ch tged räng t an der 
Spitze der 20 cm langen Ä h r e n , w ä h r e n d die letzteren mi t je einer m ä n n l i c h e n 
B lü t e zusammen den unteren Te i l der Ä h r e einnehmen. Die m ä n n l i c h e n Ä h r e n 
ö f fnen die drei Pe r igonb l ä t t e r nur wenig, so dass die B l ü t e n ö f f n u n g nur 4—5 mm 
weit ist. D i e 6 S t a u b b l ä t t e r haben nur 1 m m lange Filamente, aber 5—6 m m 
lange Antheren, die p ra l l m i t pulverigen, s t ä u b e n d e n Pollen bedeckt sind. Pollen

kö rne r 0,036 mm lang, 0,018—0,025 m m breit. 
B e s u c h e r der schwach honigduftenden Blüten sind kleine Apiden und Musciden. 

* 9 2 . L o x o c o c c u s r u p i c o l a W e n d l . et D r u d e . (S. F i g . 5, i ) . A n den 
schön dunkelrosenroten Ä h r e n s p i n d e l n sitzen die schwach honigduftenden m ä n n 
lichen und weiblichen B l ü t e n ziemlich locker. Die 9 —15 Filamente sind schön 
he l lp f i r s i chb lü t en fa rben , 4 m m lang und tragen 3 mm lange, sehr pollenreiche 
Antheren. Der Pollen ist weiss, ziemlich haftend 1 , aber bei Anstoss abfallend, 
reis- bis weizenkornförmig mi t .breiter L ä n g s f u r c h e , fast glatt, 0 ,027—0,036 m m 
lang, 0,015—0,022 m m breit. Die weiblichen B l ü t e n sind spi tzeiförmig, 7 m m 
hoch und 5 m m dick mi t pap i l löse r , dreilappiger Narbe. Der Fruchtknoten 
ist bis zu Dreiviertel von den schmutzigkarminroten P e r i g o n b l ä t t e r n umgeben. 

Info lge der ausgepräg ten Protandrie ist B e s t ä u b u n g innerhalb desselben 
Blü t ens t andes ausgeschlossen. D ie lebhafte F ä r b u n g der Ä h r e n s p i n d e l und der 
S t aub fäden , der D u f t der B l ü t e n und die Beschaffenheit des Pollens lassen auf 
I n s e k t e n b e s t ä u b u n g schliessen. 

K n u t h , der die Pflanze im Buitenzorg untersuchte, bemerkte kleine Bienen als 
Blumengäste. 

* 9 3 . D i d y m o s p e r m a p o r p h y r o c a r p o n H . W e n d l . et D r u d e . (S. F i g . 
6, 4). Die reich verzweigten B l ü t e n s t ände bestehen aus zahlreichen etwa 20 cm 
langen Ä h r e n mi t etwa 60 sich zu verschiedenen Zeiten ö f f n e n d e n m ä n n l i c h e n 
B l ü t e n ; zwischen zwei dieser letzteren sitzt meist ganz versteckt eine weibliche. 
Schon wenn die äusseren dunkelbraunen Pe r igonb l ä t t e r der m ä n n l i c h e n B l ü t e n 
nur wenig auseinandergetreten sind, wird der Pollen der sitzenden, 5 m m langen, 
die Per igonblä t te r nicht ü b e r r a g e n d e n 20 Antheren v e r s t ä u b t , da letztere sich 
bereits i n der Knospe ö f fnen . Der Pollen ist weizenkornförmig , stark g e k ö r n e l t , 
0,018—0,020 m m lang und 0,012—0,014 mm breit. 

K n u t h glaubt, dass auch Insekten bei der Bestäubung mitthätig sind, da er 
am 5. Februar 1899 in Buitenzorg auf den Blüten zahlreiche kleine Rüsselkäfer 
beobachtete. 

22. Archontophoenix Wendl. et Drude. 

* 9 4 . A . A l e x a n d r a e W e n d l . et D r u d e . Die bis 50 cm langen Ä h r e n 
haben eine milchweisse Achse und ebensolche B l ü t e n , so dass der B l ü t e n s t a n d 
recht augen fä l l i g ist. A n diesen Ä h r e n sitzen in einem A b s t ä n d e von wenigen 
Mil l imetern paarweise die m ä n n l i c h e n B l ü t e n , un rege lmäss ig hier und da eine 
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weibliche umgebend. D ie Zah l der e i f ö r m i g e n , mi t dreistrahliger Narbe ver
sehenen weiblichen B l ü t e n einer Ä h r e ist eine sehr verschiedene; sie k a n n auf 
einige wenige (5—10) reduziert sein, j a die 9 k ö n n e n ganz fehlen, andererseits 
f inden sich wieder B l ü t e n s t ä n d e m i t 5 0 — 6 0 weiblichen B l ü t e n . — D i e m ä n n 
lichen B l ü t e n haben einen Durchmesser von 6 mm. Sie enthalten etwa 
15 S t a u b b l ä t t e r , deren u n t e r w ä r t s verdicktes F i l amen t 2,5 m m lang ist. Die 
an einem Punkte befestigten Antheren haben dieselbe L ä n g e . D e r Pol len ist 

s t ä u b e n d . I n der M i t t e der m ä n n l i c h e n B l ü t e sitzt das Rudiment eines Stempels. 
D ie i n Buitenzorg zu reichlicher F ruch tb i ldung f ü h r e n d e B e s t ä u b u n g 

wi rd nach K n u t h teils durch den W i n d , teils durch kleine Bienen vermittelt . 

* 9 5 . A . C u n n i n g h a m i W e n d l . et D r u d e . (S. F i g . 5 , 3). A n den 
etwa 30 cm langen ä h r i g e n B l ü t e n s t ä n d e n sitzen die m ä n n l i c h e n u n d weiblichen 

B l ü t e n zu je einer bei einander. D i e ohne erkennbare Ordnung a u f b l ü h e n d e n , 
honigduftenden, m ä n n l i c h e n B l ü t e n haben einen Durchmesser von 1 0 — 1 2 mm. 

Die 3 0 — 4 0 S t a u b b l ä t t e r ragen weit aus den B l ü t e n hervor , so dass die quer
gestellten, m i t s t ä u b e n d e n Pol len versehenen Antheren etwa 4 m m v o m Perigon-

rande entfernt sind. Sie werden aber noch von einer Narbe übe r r ag t , die, trotz

dem das Fruchtb la t t vo l l s t änd ig erscheint, nicht e m p f ä n g n i s f ä h i g i s t , so dass 

eigentlich nicht m ä n n l i c h e , sondern scheinzwitterige B l ü t e n vorhanden sind. 
Nach dem A u s s t ä u b e n des Pollens f a l l en diese ab und dann erst entwickeln 
sich die weiblichen B l ü t e n . Diese sind e i förmig, g r ü n , 6 m m hoch und 5 m m 
dick, mi t einer kleinen, pap i l lösen , dreistrahligen Narbe versehen. 

Als B e s u c h e r der honiglosen Blüten sah K n u t h von Blüte zu Blüte fliegende 
kleine Bienen und winzige Fliegen, ausserdem einen Elater. 

* 9 6 . N e n g a W e n d l a n d i a n a Schef f . ( = A r e c a W e n d l a n d i a n a 
S c h e f f . , A r e c a N e n g a B l u m e , P i n a n g a N e n g a B l . ) [S. F i g . 6 , 3]. 
Die m ä n n l i c h e n B l ü t e n der gemisch tb lü t igen Ä h r e n haben an den drei äusseren 
Perigon b l ä t t e rn einen grannenartigen geschwungenen Fortsatz von 6—10 m m 

L ä n g e ; die inneren sind spitz e i fö rmig , 5 m m lang. D i e weiblichen B l ü t e n 
sind nachlaufend, k l e i n , k u g e l f ö r m i g , etwa 4 m m dick. D ie Narben bedecken 

sich an der Spitze m i t einer f lachen F lüss igke i t s sch ich t , nach deren Aust rocknung 

erst die drei p u n k t f ö r m i g e n , etwas pap i l lösen Narben Schenkel hervortreten, um 
dann sehr rasch braun zu werden. Die N a r b e n f l ü s s i g k e i t w i r d von den Pa
pi l len nur im jüngs t en Stadium abgesondert. 

Auf den männlichen und weiblichen Blüten fand K n u t h 2 mm lange Wanzen 
in grosser Zahl, an denen zahlreiche Pollenkörner hafteten. Andere Besucher stellten 
sich zunächst nicht ein und vermutet K n u t h , dass dieselben durch den an den Blüten
ständen haftenden Wanzengeruch abgeschreckt wurden. Später sah derselbe auf anderen 
Exemplaren zahlreiche kleine Aphiden und Ameisen, sowie kleine Bienen. 

* 9 7 . M i s c h o p h l o e u s p a n i c u l a t a Schef f . (S. F i g . 4, i 6 ) . D i e 15 bis 

25 cm langen Ä h r e n tragen sehr zahlreiche m ä n n l i c h e , i n der oberen H ä l f t e 

auch eine A n z a h l (10—25) weibliche B lü t en , die dann von je zwei m ä n n l i c h e n 
begleitet sind. Die letzteren sind gelblich, m i t 10—12 m m langen, am Grunde 

verwachsenen P e r i g o n b l ä t t e r n , deren 2 m m schmale, 7 m m lange Z i p f e l s c h r ä g 



Palmae. 75 

a u f w ä r t s stehen. Die 6 m i t s t ä u b e n d e n Pollen versehenen Antheren erreichen 
die Spitze des Perigons nicht. Die sich nach den m ä n n l i c h e n entwickelnden 
weiblichen B l ü t e n sind l äng l i ch eiförmig, 10 m m lang, 4 m m dick. 

Die P o l l e n ü b e r t r a g u n g f indet nach K n u t h i n erster L i n i e durch den 
W i n d statt, doch kann sie auch durch kleine psd. Bienen geschehen, die aller
dings die weiblichen B l ü t e n nur selten aufsuchen werden, da von ihnen nichts 

zu holen ist. 

23. Pinanga BL 

* 9 8 . P . d i s t i c h a B l . (S. F i g . 5 , 4). D ie h ä n g e n d e n , 20 cm langen 
u n d 12 m m dicken Ä h r e n sind e inhäus ig . Die honigduftenden, aber honig
losen, weissen, m ä n n l i c h e n B l ü t e n stehen zu etwa 30 dicht g e d r ä n g t an der 
B l ü t e n s t a n d s a c h s e so nahe aneinander, dass die Pe r igonb l ä t t e r der höher stehen
den B l ü t e n die Basis der tiefer stehenden decken. Jede Ä h r e besteht aus zwei 
Doppelreihen, also insgesamt etwa 120 m ä n n l i c h e n B l ü t e n . Zwischen diesen 
sind an den Seiten der Ä h r e zwei Reihen weibliche B l ü t e n so verborgen, dass 
nur die Narben ganz wenig zwischen den P e r i g o n b l ä t t e r n von je zwei m ä n n 
lichen B l ü t e n hervortreten. (Verg l . hierzu die A b b . von P. Malaiana). 

Die männ l i che E i n z e l b l ü t e ist infolge ihrer Stel lung zwischen den übr igen 
von oben und von einer Seite e ingedrück t . Sie hat einen L ä n g s d u r c h m e s s e r 
von 10 m m , einen Querdurchmesser von 6 m m und eine H ö h e von 8 m m . 
Die filamentlosen, 3 m m langen 18 Antheren sitzen auf kleinen Anschwellungen 
des fleischigen B l ü t e n b o d e n s . Der Pollen ist trocken, s t ä u b e n d . Die einzelnen 
K ö r n e r sind we izenkornfö rmig , einzelne gedrungener, 0,030—0,036 m m lang 
und 0,018—0,024 m m breit, f e in punktier t . 

Die weiblichen B l ü t e n sind kleine hel l rosenröt l iche K ö r p e r von 4 m m 
Breite und 2,5 mm H ö h e , die an der Spitze die stark papi l löse Narbe tragen. 

M ä n n l i c h e und weibliche B l ü t e n sind gleichzeitig entwickelt, so dass von 
den beiden sich nach der weiblichen B l ü t e h i n ö f f n e n d e n , übe r dieser stehen
den männ l i chen B lü t e Pollen auf die Narbe fa l l en muss. I n der Tha t sind 
die Narben, wie auch die Innen- und Aussenseite der P e r i g o n b l ä t t e r u n d der 
B l ü t e n g r u n d dicht mi t Pollen bedeckt. Der eigene Pollen hat aber offenbar 
keine W i r k u n g , denn sonst müss t en ja alle 60 Fruchtkoten eines B l ü t e n s t a n d e s 

zu F r ü c h t e n werden. K n u t h bemerkte aber höchs tens f ü n f ausgebildete Frucht 
a n s ä t z e , meist sogar nur zwei bis vier , selbst nur eine oder gar keine an den 
Ä h r e n , deren männ l i che B l ü t e n abgefallen waren. 

D ie F r e m d b e s t ä u b u n g kann teils durch den W i n d , teils durch Insekten, 
die durch die lebhaft weisse Farbe sowie durch den D u f t der B l ü t e n angelockt 
werden, erfolgen. 

Als B e s u c h e r bemerkte K n u t h psd. Bienen. Ferner fand er wiederholt eine 
Schnecke auf den Ähren umherkriechend, deren Schleim, nach mikroskopischer Unter
suchung, reichlich Palmenpollen führ te . Da Perigonblätter wie Antheren einer Anzahl 
von Blüten angefressen waren, vermutet K n u t h auch den Besuch von Käfern. 
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* 9 9 . P . c o r o n a t a B l . D ie B l ü t e n e i n r i c h t u n g s t immt ganz mi t derjenigen 

von P. disticha übere in . D i e Ä h r e n sind jedoch etwas l ä n g e r (25 cm) und 
dicker (20 mm). D ie Ü b e r t r a g u n g des 
Pollens geschieht meist durch den W i n d , 
doch sind auch Insekten daran beteiligt, 
so bemerkte K n u t h am 6. Februar 1899 
i n Buitenzorg einen ü b e r u n d ü b e r mit 

Pol len bedeckten K ä f e r auf den B l ü t e n 

s t ä n d e n . 

* 1 0 0 . P . p a t u l a B l . hat ebenfalls 
die gleiche B l ü t e n e i n r i c h t u n g wie die vorigen. 

Die Innenseite der P e r i g o n b l ä t t e r der m ä n n 
lichen B l ü t e n ist schön rosenrot g e f ä r b t , 

wodurch die A u g e n f ä l l i g k e i t der schwach 
honigduftenden B l ü t e n e r h ö h t w i rd . A u c h 

die nach dem A b f a l l e n der m ä n n l i c h e n 
B l ü t e n verbleibenden weiblichen Ä h r e n 

tragen, durch die lebhaf t dunkelkarminrote 
F ä r b u n g der Fruchtknoten und die braun
rote Farbe der Ä h r e n s p i n d e l zur Augen

fä l l i gke i t des G e s a m t b l ü t e n Standes bei. 

Der stäubende Pollen wird schon durch 
leisen Wind leicht entführt . Ausserdem wirken 
pollensammelnde und pollenfressende kleine 
Insekten als Pollenüberträger. 

* 1 0 1 . P M a l a i a n a Schef f . B l ü 

teneinrichtung wie B e s t ä u b u n g s v e r h ä l t n i s s e 
gleichen denen der vorigen A r t e n . Selbst 

die [nur noch m i t weiblichen B l ü t e n be

setzten Ä h r e n , von denen die m ä n n l i c h e n 

B l ü t e n l ä n g s t abgefallen sind, sind h ä u f i g 
dicht m i t den vom W i n d e dor th in getra

genen Pol len bedeckt. Diese der m ä n n 

lichen B l ü t e n bereits entbehrenden Ä h r e n 

haben noch denselben starken H o n i g d u f t 
wie f r ü h e r . 

I m Knospenzustand bi lden vier 
nebeneinander liegende Ä h r e n einen zu

s a m m e n h ä n g e n d e n , an der Unterseite 

a u s g e h ö h l t e n , porcellanweissen K ö r p e r 
(F ig . 8 ) , der 20 cm l ang , 6 cm breit 

und 1 , 0 - 1 , 2 5 cm d ick ist. Schon i n 

diesem haben einzelne weibliche B l ü t e n 

ihre Narben entwickelt (s), w ä h r e n d die 

Fig. 8. P inanga Mala i ana Scheff. 
Vier zusammenliegende Ähren (2:3). Männ
liche Blüten (m) im Knospen zustande 
kurz vor der Entfaltung der Perigonblätter. 
Weibliche Blüten mit bereits empfängnis
fähigen Narben (s) an einzelnen Stellen 
zwischen den männlichen Knospen her

vorsehend. Orig. 
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m ä n n l i c h e n (m) sich zwar zu ö f f n e n beginnen, aber die Antheren noch sämtl ich 
geschlossen sind. W i r haben es hier also mi t einer schwachen Protogynie zu 

thun, die jedoch i n kurzer Zeit in Homogamie übe rgeh t . 

* 102 . P . K u h i i i B l u m e hat dieselben B l ü t e n e i n r i c h t u n g e n und dieselben 

Besucher wie P. d i s t i c h a . 

24. Areca L. 

* 103 . A . m a d a g a s c a r i c n s i s M a r t . (S. F i g . 5, 5) untersuchte K n u t h i n 
Buitenzorg. Die Pe r igonb lä t t e r der m ä n n l i c h e n B l ü t e n sind zusammengebogen, 

so dass die B l ü t e n die Gestalt von kleinen, etwa 3 mm im Durchmesser halten
den, gelben K u g e l n haben, aus denen die sechs Antheren ein wenig hervor
ragen. Sie sitzen in 20—25 cm langen Ä h r e n und zwar am Grunde derselben 
zu zweien, nach der Spitze zu einzeln. Sie ö f f n e n sich in unrege lmäss iger 
Folge und lassen bei ihrem Ö f f n e n die Antheren hervortreten. D ie pollen
bedeckte Seite der letzteren richtet sich dabei nach oben, wodurch ein v o l l 
s tändiger Schluss der B lü t e zu s t ände kommt und das i m Grunde befindliche 
Fruchtknotenrudiment völlig verdeckt wi rd . Der Pollen ist nur sehr wenig ver
s t ä u b b a r ; seine K ö r n e r sind re i skornförmig , etwa 0,035 m m lang und 0,012 m m 
breit, sehr fe in bekö rne l t , fast glat t erscheinend. Die weiblichen B l ü t e n sind 
grünl iche Kuge ln von nur 2 mm Durchmesser m i t einer pap i l lösen Narbe. Der 
Pollen wi rd von denselben kleinen Bienen, wie der anderer Palmen abgeholt u n d 
auf die weiblichen B l ü t e n übe r t r agen . E inen Besuch der weiblichen B l ü t e n be
obachtete K n u t h n icht , schliesst aber aus dem reichlich vorhandenen Frucht
ansatz, dass er stattfindet. 

* 104 . A . spec. von Mauritius (F ig . 4 , 17) ohne n ä h e r e Bestimmung 
untersuchte K n u t h i n Buitenzorg. Die ü b e r meterlangen, r u t e n f ö r m i g e n Ä h r e n 
tragen i n lockerer Anordnung 300 — 400 m ä n n l i c h e und etwa 100 weibliche 
B l ü t e n . Letztere stehen an der Basis der Ä h r e n , umgeben von je zwei m ä n n 
lichen B l ü t e n und entwickeln sich erst nach dem A b f a l l e n der m ä n n l i c h e n . 
Die <zT sind nur wenig g e ö f f n e t , haben eine H ö h e von 6,5 m m und einen 
Durchmesser von 5 mm. Der Pollen ist s t ä u b e n d , er wird vom W i n d e über
tragen, doch beobachtete K n u t h auch Insektenbesuch. 

* 105 . A t t a l e a Gtuichire K r s t . (S. F i g . 4, 7) ist zweihäusig . D i e nach 
K n u t h stark, fast wie Nitrobenzol riechenden m ä n n l i c h e n B l ü t e n stehen i n 

dicht ged räng ten Ä h r e n . Die drei gelblich-weissen Perigonzipfel sind 17—18 m m 
lang, fleischig, auf dem Querschnitte rund, so dass sie nadelartig abstehen und 
den B l ü t e n s t a n d fast wie ein Nadelholz erscheinen lassen. I m B l ü t e n g r u n d e 
sitzen die 6 S taubb lä t t e r mit 3,5 mm langen Fi lamenten und 2 mm langen 
Antheren. Der Pollen ist zwar ve r s t äubba r , d ü r f t e aber vom W i n d e kaum weit 
e n t f ü h r t werden, da die Pe r igonb lä t t e r und die B l ü t e n s t a n d s a c h s e k lebr ig sind 
und dadurch den Pollen auffangen. K n u t h n immt daher an, dass die Pollen
ü b e r t r a g u n g vorwiegend durch Insekten geschieht, doch konnte er wegen der 
H ö h e der Palmen solche nicht beobachten. 
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2 5 . C o c o s L . 

1 0 6 . C. f l e x u o s a M a r t . entwickelt nach W a r m i n g (Lagoa Santa 
p . 226) i n den Campos Brasiliens ihre gelb weissen, wohlriechenden B l ü t e n s t ä n d e 

w ä h r e n d der Regenzeit. 

107 . C. Untergat tung B u t i a Becc . 
An den B u t i a - P a l m e n in der UmgebuDg Blumenaus beobachtete F r i t z 

M ü l l e r (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1883. p. 167) zur Blütezeit derselben ganze 
Schwärme von „Cagafogos" ( T r i g o n a c a g a f o g o H . M ü l l . Nature X. 1874. p. 31) 
die zu der Bienengattung M e l i p o n a gehören. — Ob die Blüten Nektar abscheiden, 
wird nicht angegeben (!). 

108 . C. n u c i f e r a L . F r . D a h l (Sitz.-Ber. d. Gesellsch. naturf . Freunde. 

Ber l in . 1900. p . 108) sah auf dem Bismarck-Archipel die B l ü t e n der Kokos
palmen rege lmäss ig von einer kleinen pollenfressenden Papageien-Art (Char-

mosyna subplacens Sei.) u n d zwei Nectarini iden (Cinnyris f renata S. M ü l l , und 

C. Corinna Salvad.) besucht. 

1 0 9 . C. c a m p e s t r i s M a r t . (S. F i g . 7 , i—9). Diese aus Brasil ien 
stammende A r t beschreibt K n u t h nach Exemplaren von Buitenzorg. Sie ist 

e inhäus ig , protandrisch; die B l ü t e n stehen i n 3 0 — 4 0 cm langen, gelben Ä h r e n , 
die i n der oberen H ä l f t e von m ä n n l i c h e n , i n der unteren H ä l f t e von m ä n n l i c h e n 

und weiblichen B l ü t e n besetzt werden. Schon i m Knospenzustande ö f f n e n sich 
die Antheren, die d ick m i t pulverigem, s t ä u b e n d e n Pol len a n g e f ü l l t sind. D i e 

drei P e r i g o n b l ä t t e r sind 10 m m lang u n d i n der M i t t e 3 m m breit, nach oben 
zugespitzt, etwas zusammenneigend. D ie P o l l e n k ö r n e r sind 0 ,03—0,036 m m 

lang und 0,015—0,018 m m breit ; sie s t ä u b e n schon bei dem geringsten L u f t 
zug aus, so dass die Starrheit aller B lü t en te i l e die Ü b e r t r a g u n g durch den W i n d 
nicht bee in t räch t ig t . 

D i e weiblichen B l ü t e n sind noch g r ü n u n d geschlossen, wenn die m ä n n 

lichen derselben Ä h r e schon a u s s t ä u b e n . A u f g e b l ü h t haben sie eine gelbe Farbe 

und die grossen, dreilappigen, stark pap i l lö sen Narben f ü l l e n den B l ü t e n e i n g a n g 
völ l ig aus. Der Pol len ist so reichlich vorhanden, dass die ganzen Ä h r e n mehlig 

b e s t ä u b t erscheinen. 

* 1 1 0 . C. spec. E ine n icht n ä h e r bestimmte, von K n u t h i n Buitenzorg 
untersuchte A r t ist ausgezeichnet durch die sehr langen (50—80 cm) Ä h r e n und 

den Gegensatz der sehr kleinen m ä n n l i c h e n zu den grossen weiblichen B l ü t e n . 
Erstere sind gelb und haben eine L ä n g e von 8—9 m m und einen Durchmesser 
von 5 m m . Sie sind f r ü h e r g e ö f f n e t als die weiblichen. D ie S t a u b b l ä t t e r sind 
etwas k ü r z e r als das Perigon. D ie weiblichen B l ü t e n sind 12 m m hoch und 
an der Basis 10 m m dick. 

Trotz ausgesprochener Windblütigkeit sah K n u t h mehrfach Insektenbesuch. 

1 1 1 . D i p l o t h e m i u m m a r i t i m u m M a r t . U l e (Ber. Deutsch. Bot . 

Gesellsch. X V I I I . 1900. p . 129—130) beobachtete an den m ä n n l i c h e n B l ü t e n 

kolben dieser stammlosen Palme bei R io de Janeiro massenhaften Besuch von 
kleinen oder grösseren R ü s s e l k ä f e r n , B o c k k ä f e r n , Wespen u n d M e l i p o n e n . 
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Doch sind die Tiere f ü r die B e s t ä u b u n g ohne Nutzen, da die weiblichen B l ü t e n 
eine spätere Blütezei t haben als die m ä n n l i c h e n , und auch von den genannten 

pollenausbeutenden Insekten nicht aufgesucht werden. U l e h ä l t daher die Pflanze 

f ü r einen echten W i n d b l ü t e r . 

26. Martinezia Kth. 

* 1 1 2 . M . c ä r y o t a e f o l i a H . B . K . (S. F i g . 5, 2 und 2 a). D ie 2 0 — 3 0 cm 
langen Ä h r e n tragen an der Spitze dichtstehende männ l i che , am unteren D r i t t e l 
locker stehende weibliche B l ü t e n , denen einzelne männ l i che beigemischt sein 
k ö n n e n . Die Antheren springen bereits i n der Knospe auf, so dass der Pollen 
sofort beim Ö f f n e n der B l ü t e abgeholt werden kann. Der Durchmesser der 
weisslich-gelben, im Grunde dunkelgelb g e f ä r b t e n B l ü t e n be t r äg t nur 6 mm. 
I n der Mi t t e des etwas verdickten Grundes sitzt, umgeben von den sechs zurück
gebogenen S t a u b b l ä t t e r n , das Fruchtknotenrudiment. Die re i skornförmigen , auf 
der Obe r f l ä che punkt ier t erscheinenden P o l l e n k ö r n e r sind etwa 0,03—0,036 m m 
lang und 0,012—0,015 mm breit, ha f t end , aber beim Schü t t e ln herabfallend. 
Aus den kle inen, g r ü n e n , kugeligen weiblichen Narben ragen die dreilappigen, 
stark papi l lösen Narben heraus. I n den B l ü t e n f and K n u t h i n Buitenzorg 
nur Thr ips ; irgend welchen Besuch konnte er nicht feststellen. 

* 113 . M . L i n d e n i a n a H . W e n d l . (S. F i g . 5, 20). D ie B l ü t e n e i n r i c h t u n g 
ist dieselbe wie bei voriger A r t , nur sind die Antheren an ihrem Grunde etwas 
verdickt. K n u t h berichtet auch, dass er bei dieser A r t i m B l ü t e n g r u n d e eine 
d ü n n e , nur durch ihren Glanz erkennbare F lüss igke i t s sch ich t wahrgenommen 
habe. A u c h die B lü tenver t e i lung ist anders wie bei voriger A r t , insofern immer 
eine weibliche und zwei m ä n n l i c h e B l ü t e n zusammenstehen. V o n den weiblichen 
B l ü t e n gelangten immer nur die am Grunde der Ä h r e n , i n einer u n g e f ä h r e n 
Ausdehnung von 10—12 cm stehenden, zur Entwickelung. 

27. Astrocaryum Mey. 

114 . A . C h i c h o n H o r t . L e y d . ( = A . m e x i c a n u m L i e b m . ) K r a u s 
(a. a. O. p. 257) beobachtete einen männ l i chen , offenen B l ü t e n s t a n d , der i n der 

aussen braunen, innen purpurrot g e f ä r b t e n Spatha etwa 50 f ingerdicke, weisse 
Ä s t e t r u g ; die Blü ten wurden von zahlreichen kleinen Bienen umflogen. 

115. A . sp. An den männlichen Blüten dieser Palme konnte D u c k e (Beob. I I . 
p. 326) bei Parä den Besuch von M e l i p o n a h y a l i n a t a Lep . sicher feststellen; auch 
an vielen anderen Palmen der Umgegend von Pa rä sah er die männlichen Blüten von 
Meliponen umschwärmt, doch konnten bis jetzt Besuche derselben an weiblichen Blüten 
nicht beobachtet werden. 

28. Bactris Jacq. 

* 116 . B . cusp ida ta M a r t . (S. F i g . 4, 15). Die E inr ich tung der m ä n n 
lichen B l ü t e n s t immt nach K n u t h mi t derjenigen von B . c o r o s s i l l a übere in . 
Sie stehen dicht g e d r ä n g t i n 20—25 cm langen Ä h r e n . Zwischen ihnen stehen 
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einzelne weibliche, u n r e g e l m ä s s i g e i -kuge l förmige K ö r p e r von 5—6 mm D u r c h 
messer. A u f die gegen 400 m ä n n l i c h e n B l ü t e n einer Ä h r e kommen nur etwa 
25 weibliche. Letztere entwickeln ihre Narben f rühe r , als die m ä n n l i c h e n sich 
ö f f n e n und den trockenen, pulver igen, leicht v e r s t ä u b b a r e n Pol len darbieten. 
— Diese A r t steht also durch ihre Protogynie i m Gegensatz zu den meisten 
der bisher untersuchten Palmen. — Die Narbenpapil len sind nur ku rz , doch 
w i r d das A u f f a n g e n des Pollens dadurch erleichtert, dass die Narben klebr ig 
sind. Ers t wenn die Narben unter B r ä u n u n g einzuschrumpfen beginnen, ö f f n e n 
sich die m ä n n l i c h e n B l ü t e n , es ist also B e s t ä u b u n g innerhalb derselben Ä h r e 
ausgeschlossen. 

Die Pollenübertragung erfolgt in erster Linie durch den W i n d , doch sind auch 
psd. Bienen (Apis) und pfd. oder an der Narbenflüssigkeit leckende Fliegen nicht seltene 
Besucher. 

* 1 1 7 . B . m a j o r J a c q . hat nach K n u t h dieselbe B l ü t e n e i n r i c h t u n g wie 

B . c u s p i d a t a , m i t derselben ausgesprochenen Protogynie. I n den 20—25 cm 

langen Ä h r e n stehen neben etwa 450 m ä n n l i c h e n nur 6—12 weibliche. Meist 
f inde t man alle Fruchtanlagen entwickelt . 

118 . B . speciosa H . B o g . ( = G u i l i e l m a s p e c i o s a M a r t . ?). E i n von 

K r a u s (a. a. O. p. 254) beobachteter, etwa 8 cm langer B l ü t e n s t a n d enthielt 
eine gelockerte Rispe, deren B l ü t e n sich noch i m Knospen zustand befanden; 
jedoch waren die Narben „berei ts saftbedeckt". Hiernach scheint Protogynie 
vorzuliegen (?). 

Die männlichen Blüten sah D u c k e (Beob. I I . p. 326) bei Parä von schwarzen 
Trigonen besucht, die jedoch in unerreichbarer Höhe flogen. 

* 119 . B . c o r o s s i l l a K a r s t . (S. F i g . 4, e). D ie 6 m m hohen^und fast 
5 m m dicken m ä n n l i c h e n B l ü t e n sind nach K n u t h denen von Ptychandra 

glauca ähn l i ch . Die P e r i g o n b l ä t t e r sind auch hier s c h r ä g aufgerichtet , so dass 
nur eine kleine Ö f f n u n g von 2,5 m m entsteht, i n welcher die m i t s t ä u b e n d e n 

Pol len bedeckten Antheren der 6 S t a u b b l ä t t e r stehen. D i e nach dem A b f a l l 

der cT zur Geschlechtsreife sich entwickelnden $ haben bei gleicher Grösse eine 

u n r e g e l m ä s s i g kugel ig-e i förmige Gestalt. Ih re flache dreieckige Narbe ist mit 
einer hellbraunen g l ä n z e n d e n F l ü s s i g k e i t s s c h i c h t bedeckt, welche den durch 

L u f t z u g reichlich h e r b e i g e f ü h r t e n s t ä u b e n d e n Pollen a u f f ä n g t . W e n n auch der 
W i n d i n erster L i n i e als P o l l e n ü b e r t r ä g e r t h ä t i g ist, so k ö n n e n doch auch die 

kleinen, die B l ü t e n besuchenden Bienen gelegentlich die P o l l e n ü b e r t r a g u n g her
b e i f ü h r e n . 

Das den B l ü t e n s t a n d ü b e r d e c k e n d e , 30 cm lange, 15 cm breite, wie die 
ganze Palme m i t langen, scharfen, starren Dornen bewehrte, gewölb te H ü l l b l a t t 
bleibt bis zur Fruchtre i fe und d a r ü b e r hinaus als Regendach ü b e r den B l ü t e n -
u n d F r u c h t s t ä n d e n stehen. 

* 120 . B . spec. (S. F i g . 4, 9). Eine unbestimmte A r t untersuchte K n u t h 
i n Buitenzorg. D i e reich verzweigten m ä n n l i c h e n B l ü t e n s t ä n d e bestehen aus 
zahlreichen nur 10 cm langen Ä h r e n , an denen die B l ü t e n i n den Achse ln von 

braunen schuppigen H o c h b l ä t t e r n i n zweizeiliger A n o r d n u n g stehen. Sie haben 
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denselben starken, mäusea r t igen Geruch wie die Balanophora-Arten. Das A u f 
b l ü h e n f indet centr ifugal statt. D ie drei äusseren Pe r igonb lä t t e r umgeben nur 
den B l ü t e n g r u n d , die drei inneren sind l änge r und schräg a u f w ä r t s gerichtet. 
Die sechs S t a u b b l ä t t e r ragen an 1 cm langen Filamenten aus der B lü t e hervor, 
die an einem Punkte angehefteten, s c h a u k e i f ö r m i g e n , 5 m m langen Antheren 
mi t s t ä u b e n d e n Pollen tragend. 

Die Pollenübertragung geschieht wohl meist durch den Wind , doch sah K n u t h 
auch zahlreiche Fliegen, nicht aber Bienen, als Besucher. 

* 1 2 1 . Phy te l ephas m a c r o c a r p a R. et P. (Fig. 5, 6). Diese aus dem 
tropischen Amer ika stammende Palme ist zweihäusig , doch konnte K n u t h i m 
botanischen Garten zu Buitenzorg nur die m ä n n l i c h e Pflanze untersuchen, da 
die weiblichen nicht b l ü h t e n . D ie m ä n n l i c h e n B l ü t e n sind zu einem 80 cm 
langen, s ch langenfö rmig hin- und hergebogenen, weisslich-gelben B l ü t e n s t a n d 
von etwa 6 cm Dicke vereinigt. E r ist d ich tgedräng t mit fast perigonlosen, 
18—20 mm langen B l ü t e n besetzt; die sehr zahlreichen S t aubb l ä t t e r haben 
9—10 m m lange Filamente und 5 mm lange Antheren. D a die B l ü t e n schon 
i n sehr vorgerück tem Stadium zur Beobachtung kamen , konnte K n u t h nicht 
sicher entscheiden, ob der Pollen s täubt , vermutete dies aber, da die B lü t en fast 
pollenleer waren. W ä r m e e r h ö h u n g i m B l ü t e n k o l b e n wurde von G. N i c h o l s o n 
beobachtet (Bot. Gaz. V I . p. 243) ; desgleichen bei C a r l u d o v i c a P l u m i e r i 
und P h i l o d e n d r o n s a g i t t i f o l i u m . 

Als B e s u c h e r sah K n u t h am 18. März 1899 Apis, eifrig den Kopf tief in die 
Blüten steckend, sowie Melipona zahlreich, die Reste des Pollens sammelnd. 

122 . N i p a f r u t i c a n s W u r m b . ist nach K r a u s (a. a. O. S. 274) ent
schieden entomophil. Sie besitzt leuchtend orangerote Spaten, hochgelbe K o l b e n 
und i n den Pollenmassen sieht man morgens, wenn die B l ü t e n s t ä n d e warm sind, 
massenhaft Insekten sich baden. E i n offener m ä n n l i c h e r B l ü t e n s t a n d wurde 
am 18. Februar morgens von wespenartigen Insekten mit schwarz-gelb geringeltem 
Leibe sehr e i f r ig besucht (a. a. 0 . S. 256—257). 

0. S c h m i e de k n e c h t sah 1901 im botanischen Garten von Buitenzorg die Blüten 
dureh Faltenwespen (Eumenes) besucht; ob diese Besucher eine regelmässige Pollen
übertragung herbeiführen, bedarf weiterer Feststellung (!). 

* Die nach K n u t h wie feines Obst duftenden m ä n n l i c h e n und weiblichen 
B l ü t e n s t ä n d e sind von orangeroten H ü l l e n gestützt , wodurch die A u g e n f ä l l i g k e i t 
eine sehr grosse wird. Die männ l i chen B l ü t e n stehen in gelben an grosse 
W e i d e n k ä t z c h e n erinnernden K ä t z c h e n von 6 cm L ä n g e und 1,5 cm Dicke, und 
enthalten reichlich in K l ü m p c h e n zusammenhaftenden Pollen. D ie weiblichen 
B l ü t e n bilden einen kugeligen B l ü t e n s t a n d von etwa 5 cm Durchmesser D ie 
Narben sind noch nicht entwickelt, wenn die beiden, die weiblichen Blü ten s t ände 
f lankierenden m ä n n l i c h e n pollenreif sind. 

Die weiblichen Blü ten (s. F i g . 4, 22) sind unregelmäss ige , eckige K ö r p e r von 
14 mm H ö h e , 10 mm L ä n g s - und 7 m m Querdurchmesser. Die Narbe bildet eine 
schräge, an einer Seite der B lü t enobe r f l ä che sitzende, bis 6 m m lange, 1,5 m m 
breite und bis 3 m m tiefe, ganz mi t F lüs s igke i t ge fü l l t e Spalte, die sich an 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 6 
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einer Stelle in einen senkrecht nach unten gerichteten, 1 mm weiten u n d bis 
7 mm langen K a n a l vertieft. Es sind immer je drei weibliche B l ü t e n zu einer 
Gruppe vereinigt, die ihre Narben s t r a h l e n f ö r m i g nach einem Punkte zusammen

laufen lassen. 
Die Pollenübertragung geschieht nach K n u t h vorwiegend durch I n s e k t e n und 

zwar beobachtete er am 16. März 1899 in Buitenzorg zahlreiche Apis und Meliponen, 
die die männlichen und weiblichen Blüten besuchten, in ersteren psd. und im Blüten
grunde saugend, in letzteren die Narbenflüssigkeit ableckend. 

17 Familie Cyclanthaceae. 

[ E n g l e r - P r a n t l , Nat . P f l . LT, 3. p. 9 3 — 1 0 1 ; N a c h t r ä g e p. 58.J 

29. Carludovica R. et P. 

Nach Beobachtungen D r ü d e s (Bot. Zeit. 1877. p . 591—592) an Ge
w ä c h s h a u s e x e m p l a r e n entwickeln sich die anfangs von mehreren Scheiden um

schlossenen, saftigen B l ü t e n k o l b e n unter W ä r m e e n t b i n d u n g auf fa l l end rasch und 
verbreiten dabei einen intensiven D u f t . A n den f r e i hervorgetretenen, etwa 

fingerdicken und bis 2,5 cm langen K o l b e n fa l l en zahlreiche, senkrecht hervor

stehende, sehr lange F ä d e n (s. F i g . 9) von weisser Farbe auf , die i n regel
mäss iger Ver te i lung gruppenweise zu je vier zwischen den dicht aneinander ge-
pressten E i n z e l b l ü t e n entspringen und als Staminodien zu betrachten sind. 

W ä h r e n d der beiden ersten B l ü h t a g e funk t ion ie r t der K o l b e n ausschliesslich 
als weib l ich , da die Antheren w ä h r e n d dieser Zeit geschlossen ble iben, die 
Narben der Karpel le dagegen e m p f ä n g n i s f ä h i g sind. A m dri t ten Tage des 

B l ü h e n s welken die Staminodien und h ä n g e n dann schlaff herab, w ä h r e n d die 

Antheren platzen und den Ko lben reichlich mi t weissem Pol len ü b e r s c h ü t t e n ; 
schon am 4. Tage welken die B l ü t e n s t ä n d e völ l ig u n d gehen dann rasch zu 
Grunde, wenn nicht Befruchtung erfolgt . Letztere k a n n wegen der stark aus

g e p r ä g t e n Protogynie nur zwischen ungleichzeitig entwickelten K o l b e n stattf inden 
und unterbleibt daher an G e w ä c h s h a u s e x e m p l a r e n i n der Regel. 

A n dem B l ü t e n k o l b e n umgeben gruppenweise je vier m ä n n l i c h e B l ü t e n 

m i t zahlreichen S t a u b b l ä t t e r n eine viereckige, tief i n die Kolbenachse eingesenkte 
weibliche B l ü t e ; mi t den 4 Narben letzterer wechseln die vier e r w ä h n t e n , lang-
f ä d i g e n Staminodien ab. Entwicklungsgeschichtlich liegen jedoch nach R o n t e 

(Flora 1891 . p. 492—504) Zwi t t e rb lü t en vor, die je aus 4 Staubblattphalangen, 
4 Staminodien und einem viergliedrigen Ovar bestehen. D i e Ansehnl ichkei t 
der Staminodien und ihre leuchtend gelblich-weisse Farbe deutet auf A n l o c k u n g 
b l ü t e n b e s u c h e n d e r Insekten h i n ( R o n t e a. a. O. p , 502). 

* 123 . C. p u m i l a (? Autor ) . D i e m ä n n l i c h e u n d weibliche B l ü t e n 
tragenden, k o l b e n f ö r m i g e n , gänz l i ch zwischen den B l ä t t e r n verborgenen B l ü t e n 
s t ä n d e erheben sich bis höchs t ens 1 m übe r den Boden. Sie haben nach 

K n u t h eine L ä n g e von 15—18 cm und einen Durchmesser von 2,5 3,5 cm. 
Sie sind dicht mi t 12 cm langen f a d e n f ö r m i g e n Staminodien der $ B l ü t e n 
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bedeckt, wodurch der Durchmesser auf 20—25 cm vergrösser t wi rd und die Augen
fä l l igkei t sehr erheblich steigt. Die m ä n n l i c h e n B l ü t e n lassen L ü c k e n f ü r die 
Narben der weiblichen f r e i , die schon vor dem Aufspr ingen der Antheren 
e m p f ä n g n i s f ä h i g werden. W ä h r e n d des ersten Zustandes duf ten die Kolben , 

Fig. 9. C a r l u d o v i c a . 
A Blütenkolben mit schon abwelkenden Staminodien; die männlichen Blüten werden zwischen 
diesen schon deutlich sichtbar. B Abgeblühter Kolben mit befruchteten, weiblichen Blüten 
an einer noch die 4 Staminodien; rf Blüten abgefallen. C Einzelne weibliche Blüte mit vor
gestreckten Staminodien, rechts und links je eine Vierer - Gruppe von männlichen Blüten 
D Längsschnitt durch eine weibliche Blüte mieden Placenten. — Nach E n g l e r - P r a n t l 

6* 
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wie feines Obst und zwar geht der D u f t nach K n u t h von den Staminodien 

aus. D a n n fa l len die F ä d e n ab und wenn die Antheren aufspringen, hat sich 
der Geruch gänz l i ch verloren. D a f ü r dient der reichliche Pol len nunmehr als 

Anlockungsmit te l . 
Besucher, die als B e s t ä u b e r i n Betracht kommen k ö n n t e n , hat K n u t h 

nicht beobachten k ö n n e n . 

Die folgenden A r t e n haben nach K n u t h ä h n l i c h e B e s t ä u b u n g s e i n r i c h 

tungen : 

* 124 . C. m a c r o p o d a K l o t z s c h . B l ü t e n s t ä n d e 6 cm lang, 2,5 cm dick, 
nur 1 cm lang gestielt, anfangs aufrecht, dann umgebogen, so dass die Frucht
s t ä n d e fast oder ganz auf dem Boden liegen. D ie cf B l ü t e n bleiben auch 

nach dem Ver t rocknen der Antheren zwischen den sich entwickelnden F r ü c h t e n 
stehen. 

* 1 2 5 . C. l a t i f o l i a R . et P . B l ü t e n s t ä n d e 7 — 8 cm lang , etwa 3 cm 
dick und 20 cm l a n g gestielt. 

* 1 2 6 . C. D r u d e i Mas t . B l ü t e n s t ä n d e 15—16 cm lang, 3 cm dick und 
0,5 m lang gestielt. 

1 2 7 . C y c l a n t h u s P o i t . (Tropisches Amer ika) . M ä n n l i c h e u n d weibliche 
B l ü t e n sind regionenweise am K o l b e n gesondert, indem sie zu übere inander -

stehenden, r ing fö rmigen Gruppen vereinigt sind oder auch je eine fortlaufende, 

die Kolbenachse umkreisende Spirale bilden ( D r u d e i n E n g l e r s Na t . P f l . 
a. a. O. p. 97, 101). 

1 8 . F a m i l i e A r a c e a e . 

30. Anthurium L. 

* 1 2 8 . A . L i n d e n i a n u m C. K o c h et A u g u s t (? A u t . ) . D i e weissen, 
spä te r rö t l ichen K o l b e n (F ig . 10, l ) haben eine L ä n g e von 12—15 cm u n d einen 

Durchmesser von etwa 1,5 cm. Die A u g e n f ä l l i g k e i t e r h ö h t ein grosses, in eine 
Spitze vorgezogenes, weisses Deckblat t , das fast die L ä n g e des Kolbens besitzt 

und etwa 15 cm breit ist. E i n weiteres Anlockungsmi t t e l bildet auch der eigen
artige, entfernt sa lbe iähn l iche Geruch. D ie zweigeschlechtigen B l ü t e n liegen 
d i c h t g e d r ä n g t i n einer F l ä c h e , aus der im ersten weiblichen Zustande die 

Narben , i m zweiten m ä n n l i c h e n die aus den Antheren vorquellenden Pollen-
massen heraustreten. 

D e l p i n o rechnet die A n t h u r i u m - A r t e n zu dem Typus der „ A p p a r e c c h i 
reptatorii", die dadurch charakterisiert s ind, dass die Besucher (Schnecken) auf 

den völ l ig ebenen B l ü t e n s t ä n d e n umherkriechen. Bei der Lage u n d Entwicke-

lungsfolge der Befruchtungsorgane ist diese A r t der Bef ruch tung woh l möglich, 
wenn auch zu bedenken is t , dass bei dem weiten W e g , den die Schnecken 

zwischen den gleichzeitig entwickelten QT und 2 B l ü t e n z u r ü c k l e g e n m ü s s e n , 
v ie l Pol len unterwegs verloren gehen muss. 
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In Buitenzorg hat K n u t h Schnecken als Besucher nicht beobachten können, was 
bei der Seltenheit dieser Tiere dort jedoch nicht besonders auffällt . Dagegen bemerkte 
er auf den Blütenständen sehr zahlreich Ameisen mit grossen Pollenballen einherkriechen, 
ferner hfg. Bienen und kleine Fliegen, sowie vereinzelte kleine Asseln. Alle diese Be
sucher können bei ihren Bewegungen auf den Blütenständen Bestäubung bewirken, in 
erster Linie dürf ten jedoch die fliegenden dabei in Frage kommen. 

* 129 . A . H o o k e r i Scho t t ( A . t e t r a g o n u m H o o k . ) hat dieselbe E i n 

richtung und dieselben Besucher, wie A . L i n d e n i a n u m . D ie im b l ü h e n d e n 

Fig. 10. A n t h u r i u m L i n d e n i a n u m C. Koch et Augus t . 
1 Blütenstand in erstem (weiblichen) Zustande (2 : 3). 2 Spitze desselben im zweiten (männ
lichen Zustande (2 : 1). 3 Einzelne Blütenmitte; die Narbe ist vertrocknet, die vier Antheren 

sind geöffnet (3,5:1). Orig. K n u t h . 

Zustande wie Hefe riechenden Kolben sind 12—"18 cm lang und tragen am 
Grunde eine g r ü n e Scheide. ( K n u t h . ) 

* 130 . A . m a g n i f i c u m L i n d e n hat ebenfalls E in r ich tung und Besucher 
wie A . L i n d e n i a n u m . D ie gelben, von g rüne r Scheide ges tü tz ten K o l b e n 

sind bis 30 cm lang und nach oben zugespitzt. I h r Geruch erinnert an Mus-
katnuss. ( K n u t h . ) 
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P o e p p 

* 1 3 1 . A . f e r r i e r e n s e (Gard. Chron. 1883. I I . 758) ist zwar eine Hybr ide , 
br ingt jedoch k e i m f ä h i g e Samen. Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g e n u n d Besucher sind 

wie bei A . L i n d e n i a n u m . Der weisse 9 cm lange K o l b e n besitzt einen 
schwachen Rhabarbergeruch. A m Grunde desselben sitzt ein grosses (12 cm 
langes und 10 cm breites) lebhaf t karminrotes H ü l l b l a t t . ( K n u t h . ) 

1 3 2 . A . r e g a l e L i n d e n . 
Die Blütenstände sah D u c k e (Beob. I L p. 326) im botanischen Garten von Parä 

häufig von E u g l o s s a c o r d a t a L . und E. b i c o l o r D u c k e , und zwar ausschliesslich 
cf, besucht. Auch andere A n t h u r i u m - A r t e n des Gartens wurden häufig von männ
lichen Euglossa-Arten, sowie von Melipona goeldiana Friese besucht. 

* 1 3 3 . S p a h t i p h y l l u m e a n n a e f o l i u m Scho t t . ( = S p . c a n d i c a n s 

e t E n d l . ; A n t h u r i u m c a n n a e f o r m e E n g l . ? ) . D i e von einer 

grossen, offenen Scheide umgebenen, etwa 10 cm 

langen K o l b e n (F ig . 11) duf ten nach Hyacin then 

und G e w ü r z n e l k e n . A u c h hier l iegen, wie bei 

A n t h u r i u m , die B l ü t e n i n einer Ebene, so dass 

durch d a r ü b e r hinkriechende Schnecken Befruch
tung mögl ich ist. De r Pol len t r i t t i n wurmförmi -

gen, weissen Massen aus den Antheren heraus und 

f ä l l t , wenn er nicht abgeholt w i r d , i n zusammen

h ä n g e n d e n K l ü m p c h e n auf die B lü tensche ide , wo er 

sich i n dem W i n k e l zwischen K o l b e n u n d Spatha 
i n ziemlicher Menge ansammelt. ( K n u t h . ) 

Als B e s u c h e r sah K n u t h im Hort. Bog. Ameisen, 
kleine Bienen und Fliegen. 

134 . S y m p l o c a r p u s f o e t i d u s N u t t . , in 
Nordamerika einheimisch, besitzt nach T r e l e a s e 

(Li t ter . N r . 2374) eine B l ü t e n e i n r i c h t u n g , die in 

der Mi t t e zwischen der of fenen Eke lb lume von 

C a l l a p a l u s t r i s u n d der Kesselfal lenblume von 
A r u m m a c u l a t u m steht. D ie b r ä u n l i c h e oder 

rotliche, auch g r ü n g e l b l i c h e , o f t gefleckte Spatha 

umschliesst i n F o r m einer geschlossenen Muschel 

den K o l b e n , dessen weibliche B l ü t e n zuerst ge

schlechtsreif sind. Doch kann auch Se lbs tbes täu
bung durch Po l l en fa l l eintreten. 

D i e B l ü t e n s t ä n d e werden anfangs von H o n i g 
bienen und einer kleinen Hemiptere , spä t e r von 

zahlreichen, schwarzen Fliegen besucht; auch Schnecken kle t tern bisweilen übe r 
die B l ü t e n . 

M e e h a n (Li t ter . N r . 1659. p. 277—279) f a n d die Exemplare i n der U m 
gebung von Germantown bei Philadelphia teils protandrisch, teils protogyn. Die 

schon f rühze i t ig — Ende Februar — erscheinenden B l ü t e n s t ä n d e , deren Spatha 
eine ge lbg rüne oder purpurne, verwaschene F ä r b u n g besitzt, sah er nur von einigen 

Fig. 11. S p a t h i p h y l l u m 
e a n n a e f o l i u m Schott . 

Blütenstand (2: 3). Orig. K n u t h . 
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Fliegen besucht. Der charakteristische Geruch der Pf lanze machte sich nur 
an abgebrochenen Stengeln und B l ä t t e r n bemerklich. — L o v e l l (Amer. Nat . 
X X X I I I . 1899. p . 495) nennt als Besucher Fl iegen der Gat tung P h o r a . 

31. Amorphophallus Blume. 

135 . A . T i t a n u m B e c c a r i . Diese bereits i n Handb . I I . 2. p. 424 er
w ä h n t e Riesenekelblume wurde von B e c c a r i i m August 1878 i n den W ä l d e r n 
Sumatras bei A j e r Mantcior aufgefunden und nach dem vom Entdecker ge
sammelten Mater ia l eingehend durch A r e a n ge I i (Nuov. Gio rn . Bot. I t a l . X I . 
1879. p . 217 — 223) beschrieben. Aus einer kle inen, nach K e w gesendeten 
Kno l l e erwuchs i n den dortigen T re ibhäuse rn eine Pflanze, die nach 11 Jahren 

zur B lü t e gelangte; ihre G e s a m t h ö h e betrug 2,25 m , die L ä n g e des Kolbens 
1,5 m ; die Spatha hatte eine Tiefe von 1 m und an der M ü n d u n g einen 
Durchmesser von 1,2 m. Die Vo l l en t f a l tung der Spatha vollzog sich i n einer 
einzigen Nacht , dann schloss sie sich wieder nach A r t eines sich mi t L ä n g s 
fa l ten zusarnmenschliessenden Schirms. Aussenseits ist die F ä r b u n g am unteren 
Te i l der H ü l l e h e l l g r ü n , nach der Spitze zu weiss. D ie Innenseite erscheint 
dunkel weinrot m i t b läu l i chem Schimmer. Der B l ü t e n k o l b e n ist rahmgelblich 
g e f ä r b t ; der sehr starke Geruch erinnert an faulende Fische (nach B e c c a r i 
F ior i t . delP Amorphoph. T i t . i n Bullet . R . Soc. Toscana d i Ort icul t . X I V 1889. 

Estr . p. 1—6). 
Ü b e r die B e s t ä u b u n g dieser Riesenblume sind bisher nur Vermutungen 

aufgestellt. B e c c a r i sah an dem von i hm auf Sumatra untersuchten B l ü t e n 
exemplar nur A a s f l i e g e n und keine K ä f e r . D a die V o l l b l ü t e auch i n der 
Heimat der Pflanze zur Nachtzeit eintr i t t , l äss t dies vielleicht auf A a s k ä f e r 
mi t nächt l icher Lebensweise als Bes täuber schliessen. Doch h ä l t B e c c a r i 
(a. a. O. p. 3) auch B e s t ä u b u n g der weiblichen B l ü t e n durch herabfallenden 
Pollen der männ l i chen , oberen B l ü t e n f ü r nicht ausgeschlossen. 

* 1 3 6 . A . c a m p a n u l a t u s B l u m e . K n u t h untersuchte einige i m bot. 
Garten zu Buitenzorg spontan gewachsene Exemplare. 

Die Knospe der riesigen Blume wi rd von der oben unrege lmäss ig gefalteten 
und gefurchten Spatha umschlossen. Letztere bildet beim En t f a l t en einen nach 
unten verengten Napf von etwa 10 cm Durchmesser, dessen schmutzig purpurner 
und g rüne r Rand nach allen Seiten ziemlich gle ichmässig etwa 15 cm weit ab
steht, so dass der Gesamtdurchmesser 40 cm be t räg t . Aus diesem i m Grunde 
schmutzig-braunroten Napfe ragt ein vielfach gefurchter, brauner, wulstiger 
Kolbenanhang von 25 cm Durchmesser und 10 cm H ö h e empor. Unter diesem 

Wulste sitzen etwa 1000 cf B l ü t e n dicht z u s a m m e n g e d r ä n g t an einem kegel
fö rmigen Ko lben von etwa 8 cm H ö h e und ebensolchem Durchmesser, der sich 

nach unten zu v e r j ü n g t und hier gleichfalls etwa 1000 ? B l ü t e n t räg t . — 
Die cf1 B l ü t e n bestehen aus 3 — 4 sich an der Spitze ö f f n e n d e n S t a u b b l ä t t e r n , 
während die $ aus einem knöpf förmigen Fruchtknoten bestehen, der einen 

braunroten, 6 — 9 mm langen G r i f f e l mi t grosser, zweilappiger, gelblicher 
Narbe t räg t . 
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K a u m hat sich die B lü t ensche ide z u r ü c k g e s c h l a g e n , so sind auch schon 
die Narben e m p f ä n g n i s f ä h i g ; nach kurzer Zeit ö f f n e n sich die Antheren und 
der Pol len f ä l l t in den B l ü t e n k e s s e l hinab, wo er sich i n gelben Massen an
sammelt. Eine bedeutende T e m p e r a t u r e r h ö h u n g konnte K n u t h i m I n n e r n der 
B l ü t e nicht wahrnehmen, ebensowenig einen Geruch, doch glaubt K n u t h , dass 
diese Beobachtung zu u n g ü n s t i g e r Zei t a u s g e f ü h r t ist, da nach der Mi t t e i l ung 
Buitenzorger Botaniker die B l ü t e n einen starken Gestank entwickeln. 

Die i n den Kessel gelangenden Insekten f l iegen zuerst auf die augen
f ä l l i g e n Narben der unten stehenden ? B l ü t e n und b e s t ä u b e n dieselben mi t 

etwa mitgebrachtem Pol len. D a n n kriechen sie bis 

zu den Antheren a u f w ä r t s und beladen sich von 
neuem m i t B l ü t e n s t a u b oder, was meist der F a l l 
ist, sie kommen auf den Boden des Kessels und be-
pudern sich hier. 

Der beim Herabfa l len aus den Antheren die 

Narben b e s t ä u b e n d e eigene Pol len b le ib t nach einer 

Beobachtung K n u t h s unwirksam. 
Als B e s u c h e r sah K n u t h keine Fliegen, sondern 

wiederholt eine kleine pollensammelnde Biene, die jedoch 
auch keine Bestäubung herbeiführen konnte, da zur Zeit 
der Beobachtung nur noch ein einzelner Kolben vorhanden war. 

32. Schismatoglottis Zoll, et Mor. 

* 137 . S. c a l y p t r a t a Z . et M . hat protogyne 

Kesselblumen (F ig . 12). D i e unteren 3 cm des K o l 

bens sind m i t zahlreichen 9 B l ü t e n besetzt, die ihre 

Narben f r ü h e r entwickeln, als die ü b e r ihnen stehen

den rf B l ü t e n sich ö f f n e n . Ü b e r den weiblichen 

B l ü t e n ist die B l ü t e n h ü l l e e i ngeschnü r t . D i e den 

obersten T e i l des Kolbens auf eine Strecke von 2,5 bis 
3 cm einnehmenden rf B l ü t e n ö f f n e n sich erst, wenn die 

Narben zu vertrocknen beginnen u n d zwar schreitet 

das Ö f f n e n von unten nach oben fo r t . D i e Antheren 

springen mi t je zwei nach aussen gerichteten Spal
ten auf. 

Als B e s u c h e r und Bestäuber beobachtete K n u t h 
ausser den kleinen Fliegen, die auch Blütenstände von 
A l o c a s i a besuchen, kleine Käfer. Diese winzigen Insek
ten kriechen teils pollenfressend auf den rf Blüten umher, 
teils finden sie sich im Kessel auf den weiblichen Blüten 
ein. Nach geschehener Bestäubung fäl l t erst der die rf 

Blüten umgebende Teil der Spatha ab, dann folgt der männliche Teil des Kolbens 
selbst, während der unter Teil der Blütenhülle die sich entwickelnden Früchte umschliesst. 

* 1 3 8 — 1 3 9 . S. z o n a l i s H a l l . fil. u n d Sch. r u p e s t r i s Z . et M . haben 
dieselbe B l ü t e n e i n r i c h t u n g und dieselben Besucher, wie S. c a l y p t r a t a nur 
sind die B l ü t e n s t ä n d e etwas l ä n g e r und dicker ( K n u t h ) . 

Fig. 12. Schismatoglo t 
t i s c a l y p t r a t a Z. et M. 
Blütenstand (nat. Gr.) in der 
Mitte des männlichen Zu-
standes. Der die weiblichen 
Blüten uruschliessende Teil 
der Hülle ist vorn geöffnet. 
2 weibliche, rf' geöffnete, 
rf noch geschlossene männ
liche Blüten. Orig. K n u t h . 
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140 . S. l a t i f o l i a M i q . D ie Kolben , die von einer weissen, unten g r ü n e n 
Spatha u m h ü l l t werden, ö f f n e n dieselbe nach Beobachtungen von K r a u s 
(Physiol. aus den Tropen I I . p. 262—273) im botanischen Garten von Buiten
zorg f r ü h morgens, riechen dann stark nach Z immt u n d werden von kleinen 
F l i e g e n reichlich besucht. Gleich nach dem Ö f f n e n t r i t t E r w ä r m u n g (mit 4 , 9 ° 
Tempera tu rübe r schuss gegen die umgebende L u f t ) e in ; das M a x i m u m derselben 
wurde um die Mittagsstunde beobachtet. Bereits am folgenden Tage waren die 
Antheren ve r s t äub t . 

S c h m i e d e k n e c h t sah 1901 die Blutenkolben auf Java von Fliegen und Ameisen 
besucht. 

33.' Philo dendron Schott. 

1 4 1 . P . sp. I n den U r w ä l d e r n von Montserrat beobachtete H . G . H u b -
b a r d (Insect fert i l izat ion of an A r o i d plant. Insect L i f e . V o l . V I I . 1895. 
p. 340—345) an einer unbestimmten Aracee, die vermutlich obiger Gat tung 
angehört , sehr merkwürd ige B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g e n . Die B l ü t e n s t ä n d e ä h n e l n 
vor der E n t f a l t u n g der eingerollten Spatha grossen Flaschen, deren Ha l s den 
männl ichen T e i l des Kolbens dicht umschliesst, w ä h r e n d der untere bauchige 
Tei l mi t einer schleimigen F lüs s igke i t e r f ü l l t ist und die weiblichen B l ü t e n um-
giebt. Letztere sind bereits f rüzei t ig e m p f ä n g n i s f ä h i g . Schon i n diesem B l ü t e n 

stadium dringt regelmässig ein P ä r c h e n einer N i t i du l ide ( M a c r o s t o l a l u t e a 
M u r r . ) i n den Innenraum der noch verschlossenen Spatha e in; es w ä h l t zum 
E i n t r i t t stets eine bestimmte Stelle, die i n der N ä h e einer Ausbuchtung des 
übergeschlagenen H ü l l b l a t t r a n d e s oberhalb des inneren F lüss igke i t sp iege l s l iegt 
und äusserlich in der Regel durch eine fleckenartige Pilzwucherung markier t 
ist. D a hier das sonst feste, lederartige Gewebe der Spatha nachgiebiger und 
etwas verschrumpft ist, gelingt es den K ä f e r n regelmässig , ihren d ü n n e n K ö r p e r 

zwischen den eingerollten S p a t h a r ä n d e r n e inzuzwängen und in ihre Hochzeits
kammer zu gelangen. Nach vollzogener Begattung bevö lke r t das eingedrungene 
K ä f e r p ä r c h e n mi t seiner sich rasch entwickelnden Nachkommenschaft den die 
männ l i chen Blüten umschliessenden Raum und stirbt dann ab. D ie L a r v e n 
e rnäh ren sich von dem inzwischen reif gewordenen Pol len , der zum Te i l auch 
durch abgesonderten Schleim i n den unteren, erweiterten H o h l r a u m der Spatha 
herun te rgespü l t wird und die dort befindliche F lüs s igke i t i n eine A r t von mehligen 
Teig verwandelt. Durch Weiterentwickelung der e r w ä h n t e n Pi lzwucherung an 
der Aussenbucht des H ü l l b l a t t e s entsteht schliesslich an letzterem eine rundliche 
Ö f f n u n g s s t e l l e , durch welche saprophile Insekten, wie besonders F l e i s e h -
f l i e g e n , i n beträcht l icher Zahl eindringen; ihre aus den abgelegten Eie rn sich 
schnell entwickelnden Maden e rnäh ren sich von der mehligen F l ü s s i g k e i t , die 
zu faulen beginnt und schliesslich aus der geöf fne ten , welkenden H ü l l e abtropft . 
Jetzt müssen auch die inzwischen zur Imagoform herangereiften K ä f e r ihren 

bisherigen Aufenthaltsort verlassen und suchen jüngere , noch geschlossene B l ü t e n 
s t ände auf, i n die sie ebenso paarweise eindringen, wie die Elterngeneration. 
Da ihr K ö r p e r reichlich mit der teigartigen Pollenmasse beschmiert ist, b e s t ä u b e n 
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sie nach dem Eindr ingen in eine frische Spatha die reifen Narben der stark 
protogynen weiblichen B l ü t e n und veranlassen deren Befruchtung. — Leider 
fehlen in dieser Beschreibung n ä h e r e Angaben ü b e r die Dauer der verschiedenen 
B l ü t e n z u s t ä n d e und die Entwickelungszeit des K ä f e r s vom E i bis zur Imago-
f o r m . (!) — 

Übrigens soll auch in den welkenden Blütenständen von Araceen auf Guadeloupe 
eine Nitidulide ( C i l l a e u s l i n e a r i s E r i c h s . ) nach Salle" und F l e u t i a u x (Ann. Soc. 
Entom. d. France 1889; cit. von Hubbard) gefunden sein. H u b b a r d (a. a. 0.) ver
mutet, dass überhaupt Nitiduliden aus den Gattungen C i l l a e u s , M a c r o s t o l a , B r a c h y -

p e p l u s , C o n o t e l u s u.a. an westindischen Araceenblüten eine 
ähnliche Rolle spielen möchten wie obige M a c r o s t o l a an P h i l o 
de n d r o n . 

142 . P . b i p i n n a t i f i d u m Scho t t . Ü b e r die Beobach

tungen W a r m i n g s zu Lagoa Santa an genannter Pflanze 
s. Handbuch I . p. 95. 

Z u m Vergleich mi t Beobachtungen von Buitenzorg 
teilte K r a u s auch eine i m botanischen Garten zu Hal le 

angestellte Beobachtungsreihe ü b e r die E r w ä r m u n g i m K o l 

ben genannter Pflanze mit . Dieselbe zeigte sehr deutlich 
eine mehrere Tage anhaltende Pe r iod iz i t ä t , wobei an den 
folgenden Tagen das M a x i m u m etwa u m eine Stunde f rühe r 

eintrat. A u c h die s e k u n d ä r e n M a x i m a erfuhren eine gleich

sinnige Verschiebung, womit f r ü h e r e Beobachtungen von 
J . R o m er (1870) übe re ins t immen . M i t den Perioden der 

Temperatursteigerung gehen ebensolche der Geruchs in t ens i t ä t 

parallel. A l l e n diesen Erscheinungen liegen be

stimmte, von A r t zu A r t wechselnde innere 

L e b e n s v o r g ä n g e zu Grunde. ( K r a u s , a. a. 0 . 
p. 261.) 

* K n u t h , der z u n ä c h s t Fliegen f ü r die 

B e s t ä u b e r h i e l t , beobachtete i m H o r t . Bog. 

mehrere b l ü h e n d e B ä u m e , an denen ausschliess
l i ch kleine B i e n e n (Trigona iridipennis Sm.) 

die B l ü t e n i n grosser H ä u f i g k e i t besuchten. 
Dieser Besuch galt sowohl den gerade s täuben

den $ , an denen sie Pol len sammelten, als auch 
den cf, i n deren Kesseln die Bienen längere 

Zeit verweilten. F r e m d b e s t ä u b u n g ist hierbei 
unausbleiblich. 

Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g ist nach K n u t h 

folgende: D ie anfangs g r ü n e B l ü t e n s c h e i d e f ä r b t 

sich a l lmäh l i ch i n der oberen H ä l f t e leicht rosa. 
Der so g e f ä r b t e Te i l ö f f n e t sich dann, indem sich gleichzeitig ein ganz schwacher, 

obstartiger D u f t bemerkbar macht. Der obere T e i l des Kolbens, der jetzt die cf 

noch kaum erkennen l ä s s t , sondern noch ganz glat t und weiss erscheint, ist 

Fig. 13. P h i l o d e n d r o n b i p i n 
n a t i f i d u m Schott . 

1 Blütenstand (!/2 d. nat. Gr.). Um 
die weiblichen Blüten zu zeigen, 
ist der vordere Teil der Scheide 
fortgeschnitten. Die § haben ent
wickelte stark papillöse Narben, die 
darüberstehenden <~f sind noch völlig 
geschlossen, nur die ganz unten be
findlichen beginnen, sich ein wenig 
zu öffnen. 2 Weibliche Blüte (3:1). 

Orig. K n u t h . 
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auf eine Strecke von mehreren Centimetern sichtbar. Die den unteren Te i l des 
Kolbens einnehmenden, von den innen dunkelkarminrot g e f ä r b t e n B lü tensche iden 
umschlossenen $ sind dagegen schon dicht mi t g l ä n z e n d e n , papi l lösen Narben 
bedeckt. Dieses Stadium zeigt F ig . 13, I . Die auf den Narben befindliche flache 
F lüss igke i t s sch ich t d ü r f t e den besuchenden kleinen Bienen als Speise geboten 
werden. A l l m ä h l i c h mi t dem Eintrocknen und Verschrumpfen der Narben 
entwickeln sich die cT, und zwar ö f f n e n sich die unteren zuerst und be
decken sich dicht mi t Po l l en , der nunmehr von den Besuchern eifrigst ge

sammelt wi rd . 
Die Absonderung eines auch von W a r m i n g e r w ä h n t e n braunen, sehr 

zähen Schleimes hat K n u t h auf dem untersten Teile des von den cf ein

genommenen K o l b e n s t ü c k e s , sowie an der roten Innenseite der Scheide bemerkt. 
Fruchtb i ldung hat K n u t h nicht beobachtet, da die Stiele der B lü t en 

s t ände im H o r t . Bog. abfaulten, h ä u f i g schon zu einer Zeit, i n der sich die cf 
noch nicht g e ö f f n e t hatten. 

* 143 . P . m e l a n o c h r y s u i n Schomb. (? Au t . ) hat dieselbe B l ü t e n e i n r i c h t u n g 
wie Ph. p inna t i f idum. ( K n u t h . ) 

P . m e l a n o c h r y s u i n L i n d l , et A n d r . hat nach K r a u s (a. a. O. p. 264 
bis 265) etwa 20 cm lange, unten purpurbraune, oben g e l b g r ü n e S p ä t h en. Die 
Ö f f n u n g scheint erst nachmittags einzutreten und hat ein W ä r m e m a x i m u m am 
Abend ( 7 ° 15 ' ) i m Gefolge; am anderen Tage zeigte sich — mit Ü b e r s p r i n g u n g 
der Nacht — ein Max imum vormittags 11 U h r (a. a. O. p. 260). H ie rmi t 
s t immt das von W a r m i n g (Vidensk. Meddelelser for 1867. N . S. 8 — 1 1 . 
p . 145) beschriebene Verhal ten von P. L u n d i i ( = P b i p i n n a t i f i d u m 
S c h o t t , ex I n d . Kew.) fast völlig ü b e r e i n . 

144 . P . S e l l o u m C. K o c h . I m Gewebe der Spatha f and L u i s e M ü l l e r 
( V g l . Anatomie d. B lumenb lä t t e r p. 79) reichlich Glykose. 

145 . Zan tedesch ia a e t h i o p i c a ( L . ) S p r e n g . ( = R i c h a r d i a a f r i c a n a 
K u n t h ) . Nach E . W a l k e r (Notes on R i c h a r d i a a f r i c a n a Bot. Gaz. X I X . 
p . 241 — 243) sind die B l ü t e n protogyn mit etwa drei tägigem, weiblichen Stadium. 
A n isolierten Pflanzen wuchsen die Ovarien nur zu halber Grösse heran und 
gingen dann zu Grunde; etwa stattfindende Geitonogamie scheint also ohne Er 
f o l g zu sein. E igen tüml i ch ist der Bau der fast sitzenden, wür f e l fö rmigen 
Anthere; die 4 Abteilungen derselben ö f f n e n sich oberwär t s in eine gemeinsame 
Röhre , aus der mittelst einer feinen Ö f f n u n g der Pollen austritt. Letzterer wi rd 
durch starkes nachträgl iches Dickenwachstum des anfangs zarten Konnekt ivs 
bewirkt, das wie ein K e i l die F ä c h e r a u s e i n a n d e r d r ü c k t . Die dicht zusammen
ged räng te Stellung der Antheren am Spadix r u f t ausserdem seitlichen Druck 
zwischen den benachbarten Antheren hervor. Die Pollenzellen haben eine 
schleimige O b e r f l ä c h e , haften deshalb aneinander und werden i n Fo rm eines 

Fadens aus dem Endporus der Anthere hervorgepresst. Es scheint dies nach 
W a l k e r mi t der P o l l e n ü b e r t r a g u n g durch einen tierischen B e s t ä u b e r zusammen
zuhängen . 
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3 4 . A l o c a s i a S c h o t t . 

* 146 . A . spec. Diese Pflanze hat nach K n u t h dieselbe B l ü t e n e i n -

richtung, wie P h i l o d e n d r o n . D ie $ B l ü t e n sitzen am unteren, etwa 4,5 cm 
langen Teile des Ko lbens , wäh 
rend die d a r ü b e r liegenden 3 cm 
von den cf eingenommen werden. 
D a die En twicke lung der B l ü t e n 

eine a u s g e p r ä g t protogyne ist, so 
erscheint S e l b s t b e s t ä u b u n g aus
geschlossen. Nach geschehener 

B e s t ä u b u n g schliesst sich die 

g r ü n e B l ü t e n h ü l l e i n ihrem un

teren Teile ganz, so dass die sich 
nun entwickelnden F r ü c h t e völl ig 

von ihr u m h ü l l t werden, während 

der obere, gleichfalls g r ü n e Teil 

der B l ü t e n h ü l l e sich nach unten 

z u r ü c k s c h l ä g t . Es liegen also 
die cf B l ü t e n bei Beginn der 

A n t h e r e n ö f f n u n g f r e i und sind 
den Besuchern unmittelbar zu

gäng l ich . D u r c h das völlige 

Schliessen des unteren Teiles der 

Spatha w i r d erreicht, dass der 
weisse, reichlich aus der cf Blü te 

herabfallende Pol len m i t den 

unterhalb bef indl ichen $ Blüten 
nicht i n B e r ü h r u n g kommt , so 

dass also eine n a c h t r ä g l i c h e Selbst

b e s t ä u b u n g auch dann ausge

schlossen ist , wenn noch einige 

Narben e m p f ä n g n i s f ä h i g geblieben 

sein sollten. 
Als B e s u c h e r hat K n u t h 

vereinzelte Ameisen, zahlreich kleine 
Fliegen — dieselbe Ar t , die sich auch 
in den Blütenkesseln von Aristo-
lochia fand —, beobachtet. Diese 
letzteren stellten sich auch zahlreich 
auf einigen zu Untersuchungszwecken 
im Laboratorium gehaltenen Blüten
ständen ein, teils umherkriechend 
und die in den Vertiefungen zwischen 
den <f Blüten befindliche Flüssigkeit 

Fig. 14. A l o c a s i a spec. 
ßlütenstand (2 : 3) am Ende des ersten (weib
lichen) Zustandes. Oben der völlig blütenlose Kolben
teil (Je), darunter die noch unentwickelten, männlichen 
Blüten [ r f ) und unter diesen in der geschlossen 
bleibenden Blütenscheide die befruchteten weiblichen 
Blüten ( $ ) . bs Die herabgeklappte Blütenscheide. 

Orig. K n u t h . 

auftupfend, teils auch die in reichlicher Menge von der zurückgeschlagenen Hülle ab
gesonderten Tröpfchen saugend. Am 26. Februar 1897 hat K n u t h im Kessel der 
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unangenehm faulig riechenden Blumen die kleinen Fliegen in sehr grosser Zahl angetroffen; 
am 3. März sah er eine kleine Biene (Trigona iridipennis Sm.) psd. auf den nunmehr 
geruchlosen, im männlichen Zustande befindlichen Kolben. Auch Halictus cattulus Vach. 
flog (11. Jan. 1899) an den Blüten einer Alocasia-Art. 

* 147 . A . o d o r a C. K o c h . Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g , die K n u t h i n Buiten
zorg feststellte, st immt _ i m allgemeinen mi t der bei voriger A r t beschriebenen 
überein, doch sch läg t sich nach geschehener Befruch
tung der obere T e i l der B lü tensche ide nicht herab, 
sondern bleibt aufrecht. Der untere Te i l schliesst sich 
jedoch auch hier dicht um die sich entwickelnden 

F r ü c h t e , so dass kein Pollen i n den Kessel hinab
fal len kann . E i n schwacher, sehr angenehmer, an 

den D u f t von Marschall Niel-Rosen erinnernder Ge
ruch t r ä g t zur An lockung der Insekten bei. W i e 

stark diese A n l o c k u n g wi rk t , zeigt eine Notiz K n u t h s , 
nach der er i n einem im ersten Zustande befindlichen 
Blü thenkesse l , in welchem die Zwischenräume zwischen 
den 9 B l ü t e n mi t einer F lüs s igke i t a n g e f ü l l t waren, 

120 kleine und 10 etwas grössere Musciden vorfand. 

148 . A . Y e i t s c h i i Schot t ö f f n e t ihre dunkel
roten Spathen nach K r a u s (a. a. O. p. 263—264) am 
f r ü h e n Morgen. Das Temperaturmaximum trat gegen 
8 U h r vormittags mi t einem Uberschuss von 7° gegen 
Luft temperatur ein. A m nächs t en Tage waren die 
Antheren bereits vers täubt . 

149 . S t a u r o s t i g m a Sche idw . B lü t ens t enge l 
und Blattstiele einer i n Brasilien wachsenden A r t 
ä h n e l n i n F ä r b u n g und Zeichnung einer dort sehr 
ge fü rch te t en Giftschlange — der Jararaca. ( F r i t z 
M ü l l e r nach L u d w i g i n Bot. Centr. B d . 7 1 . p. 348.) 

3 5 . A r u m L . 
Fig. 15. Alocas ia odora 

C. Koch. 
Blütenstand (2 : 3). Der 
untere Teil der Spatha ist 
teilweise fortgeschnitten, um 
die entwickelten, weiblichen 
Blüten zu zeigen. Darüber 
sitzen die noch geschlossenen, 

männlichen Blüten. 
Orig. K n u t h . 

* 1 5 0 . A . s a n c t u m (? Aut . ) hat dieselbe aus
gepräg t protogyne B l ü t e n e i n r i c h t u n g } wie die ver
wandten Ar ten . Der ausgebreitete Te i l der Spatha 

ist 30 — 40 cm lang und am Grunde übe r 20 cm breit, 
längl ich eiförmig zugespitzt, oberseits dunkelbordeaux

rot ge f ä rb t und besonders am Rande mi t weisslichen 

Flecken besetzt. Aus derselben ragt ein g l änzend schwarzer, nur mi t schwammigem 
M a r k etwas angefül l te r , sonst aber hohler, zugespitzter K o l b e n von 30 cm L ä n g e 

und 2,5 cm unterem Durchmesser hervor. E r ve r schmä le r t sich unten plötz l ich 
bis zur H ä l f t e des Durchmessers und hat hier dieselbe Farbe, wie die Ober
f läche der Spatha. E r setzt sich i n das Innere des 8—9 cm langen und 5 cm 
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breiten B l ü t e n k e s s e l s f o r t und träa;t an seinem unteren Ende die dicht g e d r ä n g t 
stehenden und unmit te lbar aneinanderstossenden cf und 9 B l ü t e n . Erstere 
sind schwarzrot, werden von einigen wenigen sch räg a u f w ä r t s gerichteten, gleich
fa l ls schwarzroten Borsten ü b e r r a g t und nehmen einen Raum von etwa 1,5 bis 
2 cm am Ko lben ein. D ie darunter stehenden, weisslichen 2 bedecken den etwa 

2 cm grossen unteren Rest des Kolbens. 
Als B e s u c h e r beobachtete K n u t h Fliegen und Käfer. Erstere umschwärmten 

die Blüten in Menge und setzten sich häufig auf den Kolben, doch krochen sie nur selten 
in den Blütenkessel hinein. Diese Fliegen scheinen jedoch nicht wieder herauszukommen, 
wenigstens deutet es darauf h in , dass sich in den Blütenkesseln häufig reichlich Über
reste derselben (Flügel, Köpfe, Beine, Hinterkörper) fanden. Die Käfer sitzen meist an 
der Stelle des Kolbens, wo sich derselbe plötzlich zusammenzieht und nagen hier an 
dem blanken schwarzen Teile. Berühr t man einen Käfer, so lässt er sich sofort in den 
Kessel herabfallen, um nach einiger Zeit wieder an dem Kolben emporzuklettern und, 
falls die Blüte im männlichen Zustande war, pollenbedeckt im Eingange zu erscheinen 
und fortzufliegen. Hiernach sind diese K ä f e r als die eigentlichen Pollenüberträger anzu
sehen, während dies von den Fliegen nicht mit Bestimmtheit zu sagen ist. (Knuth . ) 

* 1 5 1 . A . m a c u l a t u m L . Der noch i n der B l ü t e n h ü l l e befindliche 
b lü t en f r e i e Te i l des Kolbens ist 2 cm lang u n d 0,5 cm dick ; an i h n schliesst 

sich dann der herabgebogene Append ix an. 

Die rein cf B l ü t e n s t ä n d e , die etwas k ü r z e r sind u n d daher dicker erscheinen, 
tragen auf dem unteren, etwa 3 cm langen T e i l ihres Kolbens etwa 80 cf, von 

derselben Gestalt wie die cf i n den § K o l b e n . I m ü b r i g e n ist der Bau des 

B l ü t e n s t a n d e s derselbe. Die P o l l e n k ö r n e r sind kugel ig und m i t starken Stacheln 
besetzt. 

E i n u r i n ö s - m ä u s e a r t i g e r Geruch lockt winzige F l i e g e n i n den Kessel 

beider Blumenformen. Die mikroskopische Untersuchung zeigt, dass den nicht 
gerade zahlreichen Insekten, die sich i n den Kesseln der noch nicht s t äubenden 

9 B l ü t e n s t ä n d e befanden, Pol len anhaftet. A u c h f a n d K n u t h auf den Narben 

derartiger B l ü t e n bereits Pollen, wodurch erwiesen ist, dass winzige Insekten die 
B e s t ä u b u n g vermit teln. K n u t h f and i n den B l ü t e n k e s s e l n zahlreiche kleine 

F l i e g e n , auch viele kleine F l i e g e n f l ü g e l ohne K ö r p e r , und vermutet, dass die 
Tiere von Raubinsekten verzehrt worden sind. Ausserdem wurden Thrips, ein

zelne Fliegenlarven und kleine h e l l g r ü n e R ü s s e l k ä f e r beobachtet. — Die Frucht
b i ldung war stets reichlich. 

1 5 2 . A . sp . Eine i m Himalaya einheimische A r t , soll nach H . C o l l e t 
(Nature X V I . 1876. p. 266 ; cit. nach Bot . Jahresb. 1877. p . 754 u . 759) einer 
Cobraschlange m i t erhobenem K o p f e t ä u s c h e n d ä h n l i c h sehen. 

36. Arisaema Mart. 

153 . A r i s a e m a t r i p h y l l u m Schot t . Die grösseren Spathen dieser nord
amerikanischen Pflanze enthalten nach M i s s M . S c h l e g e l (Asa Gray B u l l . 

N r . 4. 1896. p . 1—2; cit. nach Bot . Jahresb. 1896. I . p. 151) vorwiegend 

weibliche K o l b e n ; i m Grunde der m ä n n l i c h e n Spathen fanden sich stets zahl
reiche Cecidomyiden in totem oder halbtotem Zustande. Das E i n s c h l ü p f e n i n 
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weibliche B l ü t e n s t ä n d e wurde nicht beobachtet. L o v e l l (Amer. Nat . X X X I I I . 
1899. p . 495) bezeichnet die Besucher als Mycetophiliden. 

Nach M i s s B e s s i e P u t n a m (Asa Gray B u l l . V I . 1898. p. 5 0 — 5 2 ; 
cit. nach Bot . Jahresb. 1898. I I . p. 420) variieren die Spathen i n der G r ö s s e 
und Farbe; die gröss ten scheinen i n der Regel weibliche, die kleinen cf B l ü t e n 
zu enthalten; die Spatha ist h ä u f i g g r ü n und purpurn gestreift. 

M e e h a n (Lit ter . N r . 1637) f a n d fruchtende Exemplare äussers t selten; 
auch war Insektenbesuch an den B l ü t e n s t ä n d e n nicht zu beobachten (Bot. Jb . 

1887. I . p. 415). 
Eine Besonderheit i m Bau der B l ü t e bildet nach W W . R o w 1 e e (Li t ter . 

N r . 2134) der hohle G r i f f e l , dessen Innenseite bis zur F r u c h t k n o t e n h ö h l e hinab 
mi t Papil len bedeckt ist (nach einem Auszug i n Bot. Gaz. X X I I . 1896. p. 234 
bis 235). Ä h n l i c h ve rhä l t sich A . D r a c o n t i u m S c h o t t . 

* 1 5 4 . A . j a p o n i c u m B l . Die Pflanze ist zweihäusig. Sowohl die cf 
als die 9 stehen nahe dem Boden und besitzen eine violettbraune, mi t weisslich-
g rünen Streifen durchzogene, 10—12 cm hohe und 2,5 — 3 cm dicke, sich i n 
ein ebenso langes ü b e r h ä n g e n d e s Dach ve r l änge rnde Spatha. Die Insekten 
werden während der Geschlechtsreife der B l ü t e n durch einen intensiv fauligen Ge
ruch, durch die e igentüml iche F ä r b u n g der B l ü t e n h ü l l e und durch eine 40 und 
mehr Centimeter aus der Blume h e r a u s h ä n g e n d e f a d e n f ö r m i g e , violettbraune 
Kolben Verlängerung angelockt. Die K o l b e n v e r l ä n g e r u n g ist besonders dadurch 
e igentüml ich , dass sie an einer Seite aus dem Kesselinneren hervortri t t , dann 
erst i n einem Bogen a u f w ä r t s strebt und schliesslich als langer Faden herab
h ä n g t . Diese höchs t me rkwürd ige Einr ich tung dient den besuchenden winzigen 
Fliegen als Leitseil i n das Innere des Blü tenkesse l s . Sind die Tiere i n das 
Innere gelangt, so f inden sie eine starke Verd ickung des Kolbens von 5—6 cm 
L ä n g e vor, der dann in den unteren mi t f bez. $ B lü t en besetzten T e i l 
übergeh t . A n den f S t ä n d e n ist dieser Te i l 3, bei den $ 3,5 cm lang. Bis 
zur Geschlechtsreife der B lü t en bleiben die R ä n d e r der Spatha fast geschlossen, 
dann aber ö f f n e n sie sich etwas, so dass die Insassen die Freiheit gewinnen 
k ö n n e n , die sie aber sofort wieder aufgeben, indem sie in eine andere B l ü t e 
hineinkriechen. I n den cf B l ü t e n s t ä n d e n sammelt sich bis zur Ö f f n u n g der Spatha 
der Pollenstaub dick am Boden des Kessels an , so dass die darin umher
kriechenden Insekten sich damit bedecken und i n eine $ B l ü t e gelangt Fremd
b e s t ä u b u n g hervorrufen müssen . 

* 155 . A . filiforme B l u m e . (S. F ig . 16). A u f etwa 65 cm hohem 
Schafte erhebt sich eine 8 cm lange, den B l ü t e n s t a n d umschliessende B l ü t e n 
hü l l e . Die unteren Zweidrittel derselben sind zu einem weisslichen, mi t g r ü n e n 
L ä n g s s t r e i f e n versehenen Cylinder von 1,5 cm Durchmesser zusammengerollt. 
A n seiner M ü n d u n g legt er sich seitlich zu zwei braunen W ü l s t e n u m , die 

nach oben i n ein ü b e r h ä n g e n d e s und so den Eingang zu dem Cylinder ver-
schliessendes, gleichfalls braunes herz förmig zugespitztes B l a t t von 14 cm L ä n g e 
u n d , an der breitesten Stelle, 6 cm Breite auslaufen. Dieses bildet nicht nu r 
ein vortreffliches Aushängesch i ld , um die B l ü t e den Insekten sichtbar zu machen, 
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sondern auch ein ebenso vortreffl iches Regendach. Dies schliesst K n u t h 
daraus, dass er i n keiner B lü tensche ide eine Spur Wasser vor fand , obgleich es 
14 Tage hindurch fast ununterbrochen geregnet hatte. A u s dem Cyl inder heraus 
h ä n g t eine f aden fö rmige , braune oder g r ü n e V e r l ä n g e r u n g des Kolbens, welche 
bis zu 25 cm L ä n g e erreicht und als W e g f ü r die anfliegenden kle inen Insekten 

unfehlbar i n den B l ü t e n k e s s e l leitet. 

L U I S O f Q t e i R O Z " ' 
^ PIRA4 l< A B A 

Fig. 16. A r i s a e m a f i l i f o r m e B l . 
1 Zweigeschleehtiger Blutenstand von der Seite. 2 Männlicher Blütenstand. Beide aufge
schnitten (1 : 2). 3 Zweigeschleehtiger Blütenstand mit schon befruchteten weiblichen Blüten 
und verschrumpfendem männlichen Teile. Die Blütenhülle ist bereits abgefallen, der Kolben 
zum Teil verwelkt, das Anhängsel ganz vertrocknet (2 : 3). ab Regendach, mb männliche Blüten 
mit noch geschlossenen, mb' mit schon geöffneten Antheren, sb sterile Blüten, wb weibliche 
Blüten, fh freier Kolbenteil mit dem lang herabhängenden, schwanzartigen Anhange ah, f sich 

entwickelnde Früchte. Orig. K n u t h . 

Von zehn Exemplaren, die Knuth am 15. Jan. 1899 im Urwalde von 

Tjibodas sammelte, hatten vier cf und 2 Blüten, während sechs rein cf waren. 

Rein 2 Pflanzen kamen nicht zur Beobachtung. Die zweigeschlechtigen Blüten-; 
s t ände , wie sie F i g . 1 und 3 darstellt, sind a u s g e p r ä g t p ro togyn; sie sind meist 
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schon erkennbar an der grossen L ä n g e der Scheide. D ie unteren 2 cm des 
Kolbens sind von $ eingenommen, die alle fast gleichzeitig ihre Narben ent
wickeln , doch sind zuweilen auch die Narben der unteren B l ü t e n bereits ver
trocknet, wenn die oberen noch f u n k t i o n s f ä h i g sind. I m ganzen sind es etwa 
100 9 , die d i ch tged räng t an der Achse sitzen. Jede stellt ein g r ü n e s K ü g e l c h e n 
von 2,5 m m Durchmesser dar, das mi t einer auf einem 1 m m langen G r i f f e l 
sitzenden, s t rah lenförmigen , stark pap i l lösen Narbe von 1 mm Durchmesser ge
krön t ist. A u f diese $ folgen nach oben die locker sitzenden cf, die aus je 

vier, auf einem 1—2,5 m m langen, rö t l i ch-braunen Stiel sitzenden Antheren 
bestehen. Letztere bilden ein K ü g e l c h e n von 1,5—2 mm Durchmesser. D ie 

cf stehen unten etwas ged räng te r als weiter oben, insgesamt sind etwa 40 
vorhanden. Ihre Antheren ö f f n e n sich erst, wenn die Narben einzuschrumpfen 
beginnen, doch sind diese dann noch e m p f ä n g n i s f ä h i g , so dass bei ausbleibendem 

Insektenbesuch noch S e l b s t b e s t ä u b u n g als Notbehelf mögl ich ist. 
Uber den cf f inden sich noch einige zackige V o r s p r ü n g e am Kolben , die 

als v e r k ü m m e r t e cf anzusehen sind. Sie sind, wie der ganze, übe r den $ stehende 
Tei l des Kolbens braunpurpurrot g e f ä r b t , wie der freie K o l b e n von A r u m 

m a c u l a t u m . Der noch in der B l ü t e n h ü l l e befindliche Kolben te i l , der keine 
B lü t en t r äg t , ist 2 cm lang und 0,5 cm dick. Aus der Scheide heraustretend 
biegt er sich um und ver länger t sich i n dem bereits e rwähn ten , schwanzartig 
he r aushängenden Fortsatz. 

Die etwas kürzeren und daher dicker erscheinenden m ä n n l i c h e n B l ü t e n 

s tände tragen auf dem unteren, etwa 3 cm langen Teile des Kolbens etwa 80 
männ l i che Blü ten , die sich i n Gestalt und Grösse von denen der zweigeschlech-

tigen Ko lben nicht unterscheiden. Nach oben anschliessend f inden sich am 
Kolben wieder einige unfruchtbare B lü t en , worauf das rotbraune, 2,5 cm lange 
und 0,5 cm dicke K o l b e n s t ü c k kommt, das i n den bis 25 cm langen Schwanz 
aus läu f t . — Die P o l l e n k ö r n e r sind kugelig, mi t starken Stacheln besetzt. 

Ein urinös-mäuseartiger Geruch lockt winzige Fliegen in den Kessel beider Blüten
formen. Die mikroskopische Untersuchung zeigte, dass auch die nicht gerade zahlreichen 
Insekten, die sich in den Kesseln von Blüten mit noch nicht geöffneten Antheren fanden, 
Pollen mitbrachten; auch fand K n u t h auf den meisten Narben bereits Pollen, obgleich 
die Antheren desselben Blütenstandes noch völlig geschlossen waren, wodurch der Be
weis für die Bedeutung dieser kleinen Blütengäste für die Bestäubung erbracht ist. 
Auch Thrips fand K n u t h zahlreich in den Blüten, einzeln auch einen kleinen Rüssel
käfer. Auffallend ist die weitere Beobachtung K n u t h s , dass in den Kesseln meist 
kleine Fiiegenflügel vorhanden waren, doch gelang es nicht nachzuweisen, ob etwa 
Raubinsekten hieran Schuld tragen. Auch Fliegenlarven kamen zur Beobachtung. Die 
Fruchtbildung war an den in Buitenzorg untersuchten Exemplaren sehr reichlich. 

37. Cryptocoryne Fischer. 

156 , C. c i l i a t a F i s c h . Bei dieser ostindischen, durch Vivipar ie aus
gezeichneten. Sumpfpflanze ist nach G ö b e l (Flora 1897. p . 426 f f . ) der sehr 

kleine B l ü t e n k o l b e n dadurch besonders geschütz t , dass er an seiner b lü ten losen 
Spitze mi t einer Wucherung der Spatha in deren unterstem, röhr igen T e i l 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologio. I I I , 1. 7 



98 Lemuaceae. 

verwachsen ist. A u f diese Weise wi rd das Eindr ingen von Schlamm und von 
grösseren Tieren i n den verschlossenen B l ü t e n k e s s e l verhindert u n d ausserdem 
die P o l l e n ü b e r t r a g u n g gesichert. Letztere k o m m t wahrscheinlich durch kleine 
Fliegen und ä h n l i c h e Tiere zu s t ä n d e , die G ö b e l gelegentlich i n dem Kessel 

antraf. A u c h die e igen tüml iche Ö f f n u n g s w e i s e der Antheren steht m i t der A r t 
der B e s t ä u b u n g i n Zusammenhang. Ü b e r den beiden A n t h e r e n h ä l f t e n der m ä n n 

l ichen, je aus einem Staubblatt bestehenden B l ü t e l iegt n ä m l i c h ein Fortsatz, 

dessen Gewebe in spä t e ren Stadien teilweise verschleimt; dadurch w i r d ein mit 
den beiden P o l l e n s ä c k e n i n Verb indung stehender Schleimkanal hergestellt, in 

den die P o l l e n k ö r n e r hineintreten. „ W e n n n u n ein Insekt i n den kleinen Raum 

zwischen Spatha u n d Spadix an die A n t h e r e n f o r t s ä t z e s töss t , so wi rd es durch 
den D r u c k auf den mi t Pol len e r f ü l l t e n Ö f f n u n g s k a n a l leicht Po l len hervor

pressen und sich m i t demselben behaften" (a. a. 0 . p. 429) . Sehr auffallend 

erscheint auch der gewaltige G r ö s s e n u n t e r s c h i e d zwischen dem nur etwa 2,5 cm 

langen B l ü t e n k o l b e n und der gegen 32 cm langen Spatha. 

157 . C. s p i r a l i s F i s c h , hat eine ä h n l i c h e Verschlusseinrichtung des Blüten

kessels; doch wi rd dieselbe noch dadurch ve r s t ä rk t , dass oberhalb des Verschluss

lappens eine i n das Innere vorspringende Leiste vorhanden is t , die nur eine 

kleine, auf den Lappen z u f ü h r e n d e Ö f f n u n g f re i läss t . Ausserdem ist die Spatha 

spiralig gedreht ( G ö b e l a. a. O.). 

1 9 . F a m i l i e L e m n a c e a e . 

38. Lern na L. 

1 5 8 — 1 6 0 . L . m i n o r L . D ie Beobachtungen von T r e l e a s e (Proc. 

Boston Soc. X X I . 1882. p. 410—415) ü b e r die B l ü t e n e i n r i c h t u n g e n der Wasser

linse sind bereits i n B a n d I I , 2. p . 414 e rwähn t . Nach genanntem Forscher 

kann man viele Tausende von P f l ä n z c h e n an ein und derselben L o k a l i t ä t steril 

f i nden ; wo das B l ü h e n aber ü b e r h a u p t stat tf indet , t r i t t es an zahlreichen zu

sammenwachsenden Ind iv iduen gleichzeitig ein. D i e Ursachen, von denen hier 

der Ü b e r g a n g von agamer zu sexueller For tp f l anzung a b h ä n g t , sind unbekannt. 

Gerade der Gegensatz zwischen der stark reduzierten vegetativen Aus rüs tung 

u n d dem ve rhä l tn i smäss ig hoch differenzierten B e s t ä u b u n g s a p p a r a t m i t ausge
p räg t e r Narbenvorreife und entomophil gebautem Pol len weist deut l ich auf die 

Notwendigkei t einer nach rein vegetativen In terva l len erfolgenden Kreuzung hin 

(a. a. O. p . 438). 
Nach O. W C a l d w e l l (On the L i f e - H i s t o r y of L e m n a m i n o r . Bot. 

Gaz. X X V I I . p . 37—66) t r i t t die aus zwei ungleichzeitig a u s s t ä u b e n d e n Staub
b l ä t t e r n und einem K a r p e l l bestehende, von einer d ü n n h ä u t i g e n Spatha umhül l te 

B l ü t e nur am Rande des Laubes ein wenig hervor; die tief t r i ch te r fö rmige ' 

Narbe biegt sich spä t e r im Reifezustand ü b e r den Rand der Spatha nach auf-' 

wär t s , u m mittelst eines schleimigen Sekrets den Pol len festzuhalten. B e s t ä u b u n g 

und Bef ruchtung treten nur selten e in , da die B l ü t e n sehr spä r l i ch angelegt 
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werden; Samenanlage und Embryo kommen selten zu normaler Entwicke lung . 
D a f ü r ist die vegetative Vermehrung sowohl durch Thallussprosse als durch 
Knospenbildung um so ausgiebiger; die losgelösten, auf den G r u n d des Wassers 
niedersinkenden, kleinen, kugeligen Winterknospen machen die Samenbildung 
fast entbehrlich. 

L . t r i s u l c a L . , L . m i n o r L . und S p i r o d e l a p o l y r r h i z a S c h l e i d , wurden 
von H . G i l l m a n im Detroi t River auf Belle Isle i n Michigan 1871 reichlich 

b lühend gefunden (Amer. Na t . V . 1 8 7 1 . p. 651—653) . 

20. Familie Eriocaulaceae. 

Die Bestäubungseinrichtung ist bisher nicht genauer untersucht; allgemein 

verbreitet ist Dichogamie; welche biologische Bedeutung den A n h ä n g e n des 
Stylus und den Pe r igondrüsen zukommt, bleibt weiter zu ermit teln (nach W . 

R u h l a n d in E n g l e r s Pflanzenreich. 13. H e f t . 1903. p. 17). — R o b e r t 
s o n (Amer. Na t . X X X V I . 1902. p. 599) f and in I l l ino i s die B l ü t e n von 
E r i c a u l o n g n a p h a l o d e s M c h x . des Honigs wegen von H a l i c t u s n e l u m -

b o n i s Robts. 9 besucht. 

, 21. Familie Bromeliaceae. 

[Ule, über Blüten verschluss bei Bromeliaceen etc. Ber. d. Deutsch. Bot. 
Gesellsch. X I V - 1896. p . 407—422.] _ 

Die meist schönfarb igen H o c h b l ä t t e r der B l ü t e n s t ä n d e bi lden einen aus
gezeichneten Schauapparat. Die ebenfalls auffa l lend g e f ä r b t e n , le ich tvergäng
lichen E inze lb lü ten sind homogam oder protandrisch; h ä u f i g wird die Narbe 
von den Antheren umgeben, so dass Autogamie zu vermuten ist; doch ragt 
vielfach die Narbe soweit vor, dass bei normalem Besuch auch F r e m d b e s t ä u b u n g 
gesichert erscheint. Der H o n i g wird i n 3 Septalnektarien in den Sche idewänden 
des meist un te r s t änd igen Ovars erzeugt; i n der Mi t t e des letzteren vereinigen sie 
sich und m ü n d e n an der oberen Decke i m Umkreis des Griffelgrundes mit drei 
offenen Spalten; die Absonderung ist z. B . bei N i d u l a r i u m - A r t e n nach 
U l e (a. a. O.) so reichlich, dass die K r o n r ö h r e einige Centimeter hoch m i t 
Nektar ge fü l l t ist. A l s Saftdecke f inden sich besonders bei Formen mi t h ä n g e n d e n 

B l ü t e n innen am Grunde der 3 K r o n b l ä t t e r je 2 oder 1 kleine, meist gezähn te 
S c h ü p p c h e n , die das HerabfHessen des Honigs verhindern, i n anderen F ä l l e n 
aber ebenso wie die hervorspringenden Leisten der Innenwand wohl der Rüsse l 
f ü h r u n g dienen. Die Antheren der 6 S t a u b b l ä t t e r sind nach innen gewendet, 

doch ö f f n e n sich ihre F ä c h e r beim A u s s t ä u b e n z. B . bei N i d u l a r i u m B u r -
c h e l l i (nach U l e ) derart, dass die Narbe nicht mi t eigenem Pol len i n Be

r ü h r u n g kommt. V ie l f ach verbreitet ist eine e igentüml iche Spiral form der Narbe, 

deren Papil len den Rand eines i n mehreren U m l ä u f e n den obersten Gr i f f e l t e i l 

umziehenden Streifens einnehmen, wäh rend die Narbenfeuchtigkeit i n der Mi t t e 
7* 
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des Streifens abgesondert wi rd (nach L o e w z . B . an B i l l b e r g i a p u l c h e l l a 
C. K o c h ) . Be i einer Reihe von unten n ä h e r bezeichneten A r t e n f and U l e 

die K r o n e dauernd verschlossen ( k l e i s t o p e t a l e B l ü t e n ) , ohne dass damit 
die Honigabsonderung und andere der Al logamie dienende Einr ich tungen der 
B l ü t e eine A b ä n d e r u n g erfahren; die B e s t ä u b e r m ü s s e n i n diesem Fa l l e zwischen 

den aneinanderliegenden R ä n d e r n oder Spitzen der K r o n z i p f e l mi t einem ge

wissen A u f w ä n d e von Geschicklichkeit das Saugwerkzeug e i n f ü h r e n . A l s normale 

Besucher wurden von U l e K o l i b r i s u n d A p i d e n , seltener auch F a l t e r 

beobachtet. 
Die Honigabsonderung f inde t nach J . S c h n i e w i n d - T h i e s (Beitr. z. 

Kenn t , d. Septalnekt. p. 28—33) bei den verschiedenen Gattungen i n ungleicher ^ 

Weise statt; entweder ist bei u n t e r s t ä n d i g e m Fruchtknoten, die Sekretion im 

oberen T e i l des Ovars u n t e r d r ü c k t , so dass nur die drei inneren Septalnektarien 

fungieren ( B i l l b e r g i a n u t a n s W e n d l . , N i d u l a r i u m I n n o c e n t i H o r t . 
A e c h m e a f u l g e n s B r g n t . , H o p l o p h y t u m ) oder bei halb ober-, halb 

u n t e r s t ä n d i g e m Fruchtknoten wi rd auch i n drei äusse ren Ovar ia l fugen Nektar 

abgesondert; ausserdem sind aber sechs innere Septalnektarien — zum Tei l mit 

reichlicher Seitenverzweigung— ausgebildet ( P i t c a i r n i a , D y c k i a , Vr iesea ) ; 
bei T i l l a n d s i a sind die Spalten auf die Septen b e s c h r ä n k t , unverzweigt 

und m ü n d e n an der Basis des obe r s t änd igen Fruchtknotens nach aussen 

(a. a. O. p . 32). 
• 

39. Nidularium Lern. ^3 

D ie Blumen der Untergat tung E u n i d u l a r i u m verhalten sich beim Auf

b l ü h e n nach F r i t z M ü l l e r (Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. 1895. p . 160—162) 

verschieden von denen der Untergat tung E u c a n i s t r u m . Be i N . S t e l l a 

r u b r a und einigen anderen A r t e n schiebt sich w ä h r e n d einer Reihe aufeinander 

folgender Tage die Krone aus dem K e l c h hervor, bis sie i h n etwa u m 2 cm 
über rag t , f ä h r t aber, ohne sich irgendwie zu ö f f n e n , mi t der V e r g r ö s s e r u n g fort, 

beginnt zu vertrocknen u n d zu vergilben, s inkt um und zerfliesst schliesslich 

zu einer s ch lüp f r i gen Masse. „ S c h o n wenn die Krone den K e l c h erst um 2 cm 

ü b e r r a g t , f indet man o f t die fest aneinanderliegenden R ä n d e r ihrer Z ip fe l mit 
weissem B l ü t e n s t a u b bedeckt, den ein besuchender K o l i b r i an ihnen abgestreift 

hat. W i l l man die Blume b e s t ä u b e n , so muss man ein Blumenbla t t abbiegen 
und festhalten; losgelassen schmiegt es sich sofort wieder den beiden anderen j 

an" (a. a. O. p. 162). — Diese Beobachtungen sind wegen des Vergleichs mit 
anderen „k le i s tope t a l en" B l ü t e n von Wich t igke i t (!). 

U l e (Ber. d. Deutsch. Bot . Gesellsch. X V I . 1898. p. 3 6 0 — 3 6 2 ) fand 

bisher i m ganzen 20 kleistopetale A r t e n dieser Gat tung auf , die nach ihm 

sämt l i ch durch K o l i b r i s b e s t ä u b t werden; doch hat er den V o r g a n g direkt 
noch nicht im einzelnen festzustellen vermocht. 

1 6 1 . N . l o n g i f l o r u m U l e (Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. X I V . 1896. 

p. 408—412) . Die i m Tijucawalde bei Rio de Janeiro i n etwa 1000 m Meeres-
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höhe vorkommende A r t hat lange, grünl ich-weisse , an der Spitze mi lch weisse 
B lü t en , die i n einer d ich tgedrängten , von roten H o c h b l ä t t e r n umgebenen Rispe 
stehen. Sie bleiben dauernd, wie bei einer Reihe anderer Bromeliaceen, ver
schlossen. Innenseits tragen die K r o n b l ä t t e r unterhalb der S t a u b g e f ä s s e die 
auch sonst vielfach auftretenden, zähnchenar t igen A n h ä n g e . Die aus ziemlich 

weichem Gewebe bestehenden B l ü t e n f and U l e h ä u f i g — wohl durch V ö g e l — 
angebissen. 

162 . N . B u r c h e l l i M e z , i m Walde der Ti juca bei Rio de Janeiro von 

U l e (a. a. 0 . p. 417—418) gefunden, ö f f n e t die kleinen sternartigen B lü t en , 
i n deren M i t t e die spiralig gedrehte Narbe innerhalb eines Kranzes von 6 A n 

theren steht; letztere sind anfangs nach innen gewendet, die F ä c h e r ö f f n e n sich 
aber beim A u s s t ä u b e n seitlich, so dass sechs mit Pol len e r fü l l t e R ä u m e ent

stehen und die Narbe den eigenen B l ü t e n s t a u b nicht au fn immt . A n den seit

lichen Be rüh rungs s t e l l en zwischen den Kronz ip fe ln bleibt eine L ü c k e zur E i n 
f ü h r u n g der In sek t en rüs se l f re i . A l s Besucher wurden H u m m e l n bemerkt. 

163 . N . a m p u l l a c e u m E . M o r r . mi t kleinen blauen B l ü t e n sah U l e 

(a. a. 0 . p. 418) von K o l i b r i s besucht. 

164 . N . c o m p a c t u m Mez sah U l e (a. a. O. p. 419) bei R io de Janeiro 
von pollensammelnden B i e n e n besucht. 

165 . N . m i c r o c e p h a l u m U l e besitzt nach dem Entdecker (Ber. Deutsch. 
Bot. Gesellsch. X V I I . 1889. p. 4—5) innere Pe r i an thb lä t t e r , die auf eine grössere 
Strecke (12 mm) mi t den S t a u b f ä d e n verwachsen sind und eine R ö h r e herstellen. 
Dieser F a l l kommt auch bei anderen Bromeliaceen neben Ar t en mi t völl ig freien 
Petalen vor. 

166 . N . P a x i a n u m Mez X p r o c e r u m L i n d m . , sowie ähn l i che von F r i t z 
M ü l l e r und E . U l e (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1899. p . 51—63) i n 
Brasilien beobachtete, spontan entstandene Bastarde sind nach letzterem Beob
achter durch die B e s t ä u b u n g seitens K o l i b r i s entstanden, die allein imstande 
sind, mi t ihrem krä f t igen Schnabel den Blü tenversch luss zu ö f f n e n . „ D i e Kol ib r i s 
sind gewohnt, die reiche Nektarquelle der Bromel iaceenblü ten zu bestimmten 
Tageszeiten abzusuchen und da fliegen sie von einer Rispe zur anderen und 
gar o f t wechseln sie dabei mi t den untereinanderstehenden A r t e n " (a. a. 0 . 
p. 62). Nach U l e s Beobachtungen machen die Besuche von H u m m e l n und 

Fal tern etwa 1 / i o des Gesamtbesuchs aus, so dass die Bromel i aceenh lü ten un
zweifelhaft als K o 1 i b r i b 1 u m e n zu gelten haben. Die bisher beobachteten 
(9) Bastarde sind übr igens sämt l ich steril und haben somit keine Aussicht, sich 
zu erhalten. 

167 . Rhodos tachys l i t o r a l i s P h i l , i n Chile zeichnet sich nach R e i c h e 

( E n g l e r s Jahrb. X X I . 1896. p. 40) durch leuchtend purpurrote, innere 
Rose t t enb lä t t e r aus; doch sind die B l ü t e n autogam. Ä h n l i c h e S c h a u f ä r b u n g e n 

f inden sich auch bei B r o m e l i a b i c o l o r R u i z . et P a v . ( — R h o d o 
s t a c h y s b i c . B e n t h . e t H o o k . ) und anderen Bromeliaceen. 
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4 0 . B i l l b e r g i a T h u n b . 

168 . B . speciosa T h u n b . f and F r i t z M ü l l e r mi t eigenem Pollen 
unfruchtbar ; B . z e b r i n a L i n d l , ist dagegen selbstfertil (vg l . Band I . p . 45). 

169 . B . p y r a m i d a l i s L i n d . U l e (Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. X V I . 

1898. p. 361) f and i n Brasi l ien die langen Kronen durch M e l i p o n a - A r t e n 

durchbohrt. A u c h sah er (a. a. O. p. 418) bei R io de Janeiro K o l i b r i s als 

Besucher. 
1 7 0 . B . p u l c h e r r i m a C . K o c h ( = B . v i t t a t a B r o n g n . ? ) . Antheren 

und Narben zeigten sich an kul t iv ier ten Exemplaren bereits i n der geschlossenen, 

etwa 47 m m langen, dunkel violetten, an der Basis weisslichen B l ü t e vö l l ig ent

wickelt. D ie Narbe umzieht als Spiralband m i t 3 — 4 W i n d u n g e n den obersten 

T e i l des G r i f f e l s ; dasselbe sondert i n einer mit t leren Rinne Narbenfeuchtigkeit 

ab, w ä h r e n d der Rand m i t zarten Papi l len zur A u f n a h m e von Po l l enkörne rn 

besetzt ist. De r H o n i g t r i t t reichlich aus 3 Poren der oberen Fruchtknoten

wand aus, die m i t den drei tiefer gelegenen, gewundenen S e p t a l d r ü s e n des Ovars 

i n Ve rb indung stehen. G e ö f f n e t e B l ü t e n wurden n icht beobachtet ( L o e w an 

Exemplaren des Berliner botan. Gartens 1892!). 

4 1 . A n a n a s A d a n s . 

1 7 1 . A . s i l v e s t r i s F r i t z M ü l l e r ( = B r o m e l i a s i l v e s t r i s V e l l . ) 
f and F r i t z M ü l l e r (Ber. d. Deutsch. Bot . Gesellsch. 1896. p. 3—11) bei 

I t a j a h y bisweilen kul t iv ie r t . Sie besitzt einen durch die roten D e c k b l ä t t e r weit

h in sichtbaren B l ü t e n s t a n d und honigreiche, r ö t l i ch - l i l a g e f ä r b t e Blumen von 

e in tägiger Dauer; an diesen sammelte eine kleine Biene ( T r i g o n a ) h ä u f i g den 
i n grosser Menge aus den Antheren hervorquellenden Pol len. 

1 7 2 . A . s a t i v a v a r . h r a c t e a t a L i n d l . D i e B l ü t e n sah S c h r o t t k y 

(Bio l . Not . 1 9 0 1 . p. 213) bei St. Paulo i n Brasil ien i n einem vereinzelten Fa l l 
von der Apide E u g l o s s a n i g r i t a L e p . besucht. 

173 . A . s a t i v a L i n d l . S w i n g l e u n d W e b b e r (Yearb. U . S. Departm. 

Agr icu l t . 1897. p. 390) geben an, durch Kreuzung verschiedener Sorten, wie 

z. B . „ E g y p t i a n Q u e e n " mi t „ S m o o t h C a y e n n e " u . a. die Fruchtbar

keit der sonst samenlosen Mut terpf lanzen wesentlich e rhöh t zu haben u n d bildeten 
(Taf. X I X . F i g . 2) eine Reihe der von ihnen gezogenen S ä m l i n g e ab. 

Nach einer spä te ren Mi t t e i lung von H . J . W e b b e r (Journ. Roy. Hortic. 

Soc. X X I V . 1900. p . 138—139) bleiben die meisten kul t iv ier ten A n a n a s -
S o r t e n samenlos, trotzdem i n ihren B l ü t e n die Narben sich reichlich mit 
eigenem Pollen belegt zeigen und letzterer anscheinend normal ist ; es scheint 
also vol l s tändige Se lbs t s te r i l i t ä t vorzuliegen. Die von S w i n g l e und W e b b e r 

vorgenommenen Kreuzungen bezweckten die Erzeugung neuer Rassen mi t leichterer 

Versendbarkeit und grösserer W i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t gegen Krankhe i t en . Bis 1900 

wurden gegen 500 Misch l ingssäml inge mi t zahlreichen Var ia t ionen erhalten. 

Manche Rassen, wie „ P e r n a m b u c o " und „ A b b a k a " erwiesen sich auch bei 

Kreuzung untereinander als s t e r i l Dagegen hatten andere Kreuzungen, wie 
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zwischen „ A b b a k a " und „Smoo th Cayenne" guten E r f o l g . Reife f r u c h t e sind 

an den hybriden S ä m l i n g e n bis jetzt (1901) noch nicht erzielt. 

174 . Quesne l i a a r v e n s i s Mez. [ U l e , Ber. d. Deutsch. Bot . Gesj l l sch. 
X I V - 1896. p. 4 1 2 — 4 1 3 ] . Die etwa 4 cm langen B l ü t e n bilden eine dichte, 
mit roten D e c k b l ä t t e r n besetzte Ä h r e . Die rosa oder purpurn g e f ä r b t e n K e l c h 
blä t te r liegen der viel l ängeren , oben k u p p e i f ö r m i g geschlossenen (kleistopetalen) 

Krone an; an der Spitze der weissen K r o n b l ä t t e r liegt ein tiefblauer, mehr oder 
weniger ausgedehnter Fleck. Die S t a u b g e f ä s s e schliessen mi t den Antheren 

den gleichlangen G r i f f e l e in; die Narbe re i f t gleichzeitig mi t den Beuteln oder 
auch später . 

An Exemplaren des Museumsgarten von Rio de Janeiro sah U l e häufig den Falter 
H e l i c o n i u s e u c r a t e H ü b n . an den Blumen saugen, der seinen kräft igen Rüssel 
seitlich zwischen einem Ritz der Kronenzipfel oberhalb der Staubgefässe e inführte ; 
ausserdem finden sich Hesperiden, grössere Bienen und Kolibris als eifrige Besucher ein. 

175 . P o r t e a p e t r o p o l i t a n a Mez mi t ziemlich langen B l u m e n r ö h r e n sah 

U l e (a. a. O. p. 419) von einer s t ah lg rünen B i e n e besucht. 

176 . A e c h m e a P i n e l i a n a B ä k . wurde ebenfalls i m Museumsgarten von Rio 
de Janeiro durch U l e (a. a. O. p. 413—414) beobachtet. Ihre kleinen goldgelben 
B lü t en bi lden eine dichte, mi t braun begrannten Deckschuppen besetzte Ä h r e , 
die einer W e i z e n ä h r e nicht u n ä h n l i c h ist. A u f eine Zone mi t entwickelten 
B l ü t e n fo lg t eine solche mi t verwelkten, schwärzl ichen K r o n b l ä t t e r n . Die 
B l ü t e n bilden einen dauernd geschlossenen Kege l , i n den jedoch wie bei 
Q u e s n e l i a der R ü s s e l von H e l i c o n i u s e u c r a t e H ü b n . einzudringen 
vermag. 

177 . A . au reo- rosea B ä k . und A . b r o m e l i f o l i a B ä k . wurden nach 
U l e (a. a. O. p. 418) von K o l i b r i s besucht, an ersterer A r t bemerkte der
selbe auch eine s t ah lg rüne B i e n e . 

1 7 8 . S t r e p t o c a l y x f l o r i b u n d u s Mez sah U l e (a. a. O. p. 418) von 
K o l i b r i s besucht. 

179 . L a m p r ö c o c c u s m i n in tus Bee r . Die kleinen, etwa 13 cm langen 
B l ü t e n sind durch rote, äussere und himmelblaue, innere P e r i a n t h b l ä t t e r aus

gezeichnet. Unterhalb der Staubblattinsertionen befinden sich oberhalb des 
B l ü t e n g r u n d e s sechs kleine, häu t ige , am Rande gezackte, etwas ausgehöh l te 
S c h ü p p c h e n , die zu kurz s ind, um als Honigschutzdecke wirksam sein zu 
k ö n n e n ; vielleicht dienen sie dazu, das Herabfliessen des Honigs bei h ä n g e n d e r 

Lage der B lü t e zu besch ränken . Die Sep t a ld rü sen sind stark gewunden und 
fliessen oberwärts zu einem gemeinsamen, centralen Hoh l raum zusammen, aber 

m ü n d e n trotzdem mi t drei getrennten Aus t r i t t skanä l en ( L o e w an Exemplaren 
des Berliner Bot. Gartens 1892). 

180 . C h e v a l l i e r a sphaerocephala ( x a u d i c h . ist eine dem Meeresstrand-
gebiete um Rio de Janeiro angehör ige A r t m i t einer Blattrosette von 3 m L ä n g e 

und einem Schaft von 0,5 m H ö h e , der vor dem A u f b l ü h e n einen fast kugel

förmigen B l ü t e n z a p f e n etwa von der Grösse eines Kinder köpf es t r ä g t ; derselbe 

wächst monatelang — vielleicht ein ganzes Jahr — fo r t und streckt sich zu 



I U I Bromeliaceae. 

einer 0,5 m langen Walze. Den Schaft bedecken anfangs lebhaf t rot g e f ä r b t e 
H o c h b l ä t t e r . A m B l ü t e n s t a n d e stehen dichte, hornartige und stachelspitze, oben 

o f t schön grauweiss gestreifte Deckschuppen, zwischen denen die zuerst b l äu 
l ichen, dann g r ü n e n Kelchspitzen hervorragen. Die v o l l entwickelten B l ü t e n 

sind blau g e f ä r b t und haben ve rhä l tn i smäss ig lange K r o n b l ä t t e r , die nach der 
Spitze zu dauernd dicht aneinandergepresst oder zusammengedreht bleiben; nur 

i n einem Ausnahmefa l l wurde an einem kul t iv ier ten Exemplar eine völ l ig offene 

B l ü t e gefunden. Innenseits sind die K r o n b l ä t t e r jederseits nach dem Grunde 
zu m i t zwei g e z ä h n t e n S c h ü p p c h e n und darunter mi t schwielenartigen L ä n g s 

leisten versehen. D r e i S t a u b b l ä t t e r sind f r e i , die drei übr igen hoch oben an

gewachsen. S e l b s t b e s t ä u b u n g scheint vorzuherrschen; auch fanden sich einige 

ä l te re B l ü t e n , i n denen zahlreiche P o l l e n k ö r n e r zwischen den Narbenpapil len 

ihre K e i m s c h l ä u c h e getrieben hatten ( U l e a. a. 0 . p. 414—416) . 

Als B e s u c h e r der Blüten sah U l e Falter der Gattung A g e r o n i a ( f e r o n i a L.?;, 
sowie Wespen und vereinzelt eine kleine Biene; auch Schaben ( P a n c h l o r a oder 
M o n a c h o d a ) wurden an den Blütenständen bemerkt. Die jüngeren Teile der letzteren 
enthalten eine klebrige, gärende Flüssigkeit, nach der viele Insekten sehr begierig sind. 

1 8 1 . H o h e n b e r g i a a u g u s t a M e z . Die i n einer graufi lzigen Rispe zu

s a m m e n g e d r ä n g t e n , kleinen, s t e r n f ö r m i g e n B l ü t e n f a n d U l e (a. a. O. p . 419) 

bei Rio de Janeiro von einer „wespena r t i gen Z y g a e n i d e " besucht; derselbe 

(Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. X V I . 1898. p. 361) sah kleinere A p i d e n — 
darunter auch A p i s m e l l i f i c a — als Besucher. 

F r i t z M ü l l e r bemerkte bei Blumenau i n Brasil ien K o l i b r i s (s. Hand
buch B d . I . p . 91). 

182 . C a n i s t r u m (Unterg. E u e a n i s t r u m M e z . ) . A n den B l ü t e n ö f fne t 
sich am Tage vor dem A u f b l ü h e n z u n ä c h s t der K e l c h , am n ä c h s t e n Morgen 

auch die Krone und zwar derart, dass ihre K r o n z i p f e l nicht wie bei E u n i d u -

l a r i u m - A r t e n (s. N i d u l a r i u m ) sich zu einer K u p p e l zusammenschliessen, 

sondern sich etwas ausbreiten und die Geschlechtsorgane unbedeckt lassen; am 

L a u f e desselben Tages schliessen sie sich wieder, desgleichen auch der Kelch 

am folgenden Tage, so dass sie dann von neuem k n o s p e n ä h n l i c h erscheinen. 

183 . P i t c a i r n e a - A r t e n sah U l e (a. a. 0 . p . 418) bei Rio de Janeiro 
von K o l i b r i s besucht. 

4 2 . P u y a M o l i n . 

1 8 4 . P . c h i l e n s i s M o l . ( = P o u r r e t i a c o a r e t a t a R. e t P.). [ J o h o w , 
übe r Ornithophilie i . d. chilen. F lor . p. 335 — 341.] Diese mi t s ch l angen fö rmig 

gewundenem, b o d e n s t ä n d i g e m Stamm, m ä c h t i g e n Schwertblattrosetten und einem 

bis 3 m hohen B l ü t e n s c h a f t ausgestattete Charakterpflanze ( „ C h a r d o n " ) Chiles 
ist nach Beobachtungen des genannten Forschers an der K ü s t e von Aconcagua 

sicher ornithophil . Eine auffallende biologische E i g e n t ü m l i c h k e i t ihrer rispig-
verzweigten, mehrere Wochen das B l ü h e n fortsetzenden Inflorescenz (s. F i g . 17) 

besteht darin, dass der obere T e i l der Zweigenden auf */« bis 2k ihrer Gesamt-
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l ä n g e steril bleibt und daher zahlreiche (gegen 80) nur mi t H o c h b l ä t t e r n be
setzte, b lü ten lose Stammteile nach allen Seiten des B l ü t e n s t a n d e s vorragen. 
Die grossen, etwa 4 cm langen und 2 cm breiten E inze lb lü t en haben ein 

g lockenförmiges Perianth mi t g r ü n e n Aussenabschnitten und grünl ich-gelben, 
freien Innensegmenten. Die unter sich gleich langen B e s t ä u b u n g s o r g a n e der 
schräg aufsteigenden B lü t e sind nach 

oben zurückgesch lagen und lassen 
einen weiten Zugang zum Blü t en 

grunde f re i . Protandrie ist schwach 

angedeutet und m i t einem gering
füg igen Platzwechsel der Bes täu

bungsorgane verbunden, indem i m 
ersten B l ü t e n s t a d i u m die Antheren, 
i m zweiten die Narben etwas mehr 
nach unten geneigt sind; doch ist 

Autogamie nicht ausgeschlossen. Der 
sehr klebrige, gelbe Pollen besteht 
aus Zel len , deren Aussenhaut ein 
feines Netz von Verdickungsleisten 
t rägt . Der aus inneren Sep t a ld rü sen 
abgesonderte H o n i g t r i t t aus langen 
Schlitzen des obers tänd igen Ovars 
— besonders wäh rend der Nacht
stunden — hervor und ist daher 
am Morgen am reichlichsten vorhan
den. A n einer Inflorescenz Hess sich 
etwa 1U L i t e r F lüss igke i t sammeln 

deren Zuckergehalt auffal lend gering 
war. Die B lü t en erschienen völlig 
geruchlos. 

Als r e g e l m ä s s i g e n Besuche r 
und B e s t ä u b e r der Puya-Blüten be
obachtete J o h o w den zu der Familie 
derlcteriden gehörigen, chilenischen Star oder „Tordo" (Curaeus a t e r r i m u s K i t t l . ) . 
Die Vögel kommen scharenweise heran, setzen sich an den sterilen Zweigenden des 
Blütenstandes fest, führen den Kopf in die am Zweiggrunde stehenden, mit der Öffnung 
nach aussen gewendeten Blüten ein und trinken die wässerige Flüssigkeit, wobei sie 
regelmässig den klebrigen Pollen an der Stirn aufladen. Auch zwei andere Vogelarten: 
der chilenische Krammtsvogel oder „Zorzal" ( T u r d u s m a g e l l a n i c u s K i n g . ) und die 
ebenfalls zu den Turdiden gehörige „Thenca" ( M i m u s t h e n c a Mol . ) besuchen die Blüten 
in gleicher Weise und tragen zu ihrer Bestäubung bei. Der Riesenkolibri ( P a t a g o n a 
g i g a s V i e l l . ) pflegt die Blüten ebenfalls als Trinkquelle aufzusuchen, t r inkt aber im 
Schweben und ist daher zur Bestäubung ungeeignet. 

Auch B r i d g e s sah in der Umgebung von Valparaiso die Blüten häufig von dem 
R i e s e n k o l i b r i besucht, der sich von Fliegen ernährt. (Nach G o u l d , Introd. to the 
Trochil. p. 128-129.) 

Fig. 17. Puya ch i lens is M o l . 
Teil eines Blütenstandes. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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185 . P . c o c r u l e a M i e r s . hat nach J o h o w (a, a. O. p. 341) kleinere, 
„e lek t r i sch-b lau" g e f ä r b t e B l ü t e n mi t zinnoberrotem Pollen, i n denen der G r i f f e l 
die S t a u b g e f ä s s e ü b e r r a g t , so dass Autogamie ausgeschlossen is t ; die A r t der 
Nektaraussonderung ist die gleiche wie bei voriger A r t ; auch die nackten Zweig

enden des B l ü t e n s t a n d e s fehlen nicht. D i e B l ü t e n werden ebenfalls vom T o r d o 
bes t äub t . Dagegen ist 

186 . P . v e n u s t a P h i l , nach J o h o w (a. a. O. p. 339) n icht orni thophi l ; 
an der Inflorescenz fehlen daher die f ü r die ornithophilen A r t e n charakteristi

schen, sterilen Zweigenden, die eine durch Anpassung erworbene, biologische 

E inr ich tung darzustellen scheinen. D a f ü r spricht, dass bei P. c h i l e n s i s die 
u r s p r ü n g l i c h ver t ika l stehende T e r m i n a l ä h r e des B l ü t e n s t a n d e s spä t e r infolge 

des Anklammerns der V ö g e l eine sch räge oder sogar wagerechte Richtung 

annimmt. 

43. Tillandsia L. 

1 8 7 . T . a u g u s t a V e l l . i n F lor , f l u m i n . ( = H o h e n b e r g i a aug . 

M e z ? ) . D i e kleinen g r ü n e n B l ü t e n heben sich nach F r i t z M ü l l e r augen

fä l l ig von dem braunen F i l z des B l ü t e n s t a n d e s ab u n d haben einen angenehmen, 

aber schwachen D u f t . S e l b s t b e s t ä u b u n g ist durch die Stel lung der Narbe über 

den Antheren ausgeschlossen. Besucher waren k le ine , pollensammelnde und 

honigsaugende Bienen ( T r i g o n a , A u g o c h l o r a ) , seltener H u m m e l n und A p i s 
m e l l i f i c a ; desgl. auch eine pollenfressende Fliege. 

188 . T . hulho.su H o o k . A u s der langen, zusammengedrehten, dunkel

blauen Baumkrone treten zuerst drei lange, spä t e r drei k ü r z e r e S taubb lä t t e r 
heraus, die mi t der Narbe die Ö f f n u n g decken. S e l b s t b e s t ä u b u n g ist hier un

vermeidlich, doch kann auch F r e m d b e s t ä u b u n g eintreten ( U l e , Ber. Deutsch. 

Bot. Gesellsch. X V I . 1898. p. 362). 

44, Vriesea Lindl. 

189 . V - G a m b a F r i t z M ü l l e r ( i n F lo ra 1897. p . 4 6 0 — 4 6 6 ) , bei 
Blumenau i n Brasi l ien, besitzt gelbliche Nach tb lumen , deren Geruch an den 

von Beutelratten (gambas) erinnert; H o n i g wird i n ihnen sehr reichlich abge

sondert, doch waren die n ä c h t l i c h e n Besucher der B l ü t e n n icht festzustellen. — 

Die V r i e s e a - A r t e n mi t reingelben Blumen, wie V c o n f e r t a ( G a u d . ) , an 
deren Ä h r e n citrongelbe oder goldgelbe Blumen aus purpurroten D e c k b l ä t t e r n 
hervortreten, und auch die weissblumige V . r u b i d a ( L i n d l . ) sind Tagblumen, 

die von Kol ib r i s be s t äub t werden ( F r i t z M ü l l e r i n F lo ra 1896. p . 316). 

Die S e p t a l d r ü s e n liegen vie l fach, z. B . bei V s c a l a r i s E . M o r r . , im 

obersten T e i l des Blü tens t i e l s dicht unterhalb des eigentlichen Ovars u n d m ü n d e n 

auf letzteren m i t drei zackig gebogenen A u s f ü h r u n g s g ä n g e n ohne D r ü s e n b e l a g l 
(Flora 1897. p . 466—468) . 

Die d ü n n e n , durchsichtigen S c h ü p p c h e n , die bei vielen Bromeliaceen auf 

der inneren Seite des Perianths auftreten und i n der beschreibenden Botanik 

http://hulho.su
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bisweilen mi t dem N a m e n : ligulae nectariferae belegt wurden, haben nach F r i t z 
M ü l l e r (Flora 1896. p. 320—322) die Bedeutung von Saftdecken; ihr A u f 
treten bei den verschiedenen A r t e n auch innerhalb derselben Gat tung ist ein 
sehr wechselndes. 

190 . V . - A r t e n wurden bei Rio de Janeiro nach U l e (a. a. O. p. 418) 
von K o l i b r i s besucht. 

1 9 1 . V . v a s t a Mez . Den Pollen der grossen B l ü t e n sah U l e (a. a. O. 

p. 419) an den einzelnen S t a u b b l ä t t e r n von einer B i e n e abgeholt. 
192. A r . h y d r o p h o r a U l e . I n den stengelumfassenden D e c k b l ä t t e r n des 

riesigen B l ü t e n s t a n d e s dieser brasilianischen A r t f a n d U l e (Ber. Deutsch. Bot . 

Gesellsch. X V I I . 1899. p. 2) reichliche Mengen von angesammeltem Regen
wasser. 

193 . Catopsis d e f l e x a U l e , ein i n der Serra de Macahe Brasiliens von 
U l e (Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. X V I I I . 1900. p. 324) gefundener Ep iphy t , 
hat unscheinbare, g rün l iche B lü ten , die sich nur durch ein winziges L o c h ö f f n e n . 

Extraf lorale Schauapparate fehlen; Insektenbesuch wurde nicht beobachtet. I n 
der g r u n d s t ä n d i g e n Anschwellung der Blattscheiden leben Ameisen. 

22. Familie Commelinaceae. 

45. Commelina L. 

[Uber Heterantherie von T i n a n t i a und C o m m e l i n a s. B d . I . p . 130.] 

194 . C. sp. Die B lü tene in r i ch tung einer um Porto Alegre i n Brasilien 
an feuchten Stellen wachsenden A r t (C. communis L . ?) mi t hellblauen honig

losen B lü t en wurde von W B r e i t e n b a c h (Kosmos X V I . 1885. p . 40—44) 
beschrieben; die junge Inflorescenz wird anfangs von einem k a h n f ö r m i g e n 
Scheidenblatt umschlossen, das von einer wasserklaren, etwas klebrigen, deutlich 
alkalisch schmeckenden F l ü s s i g k e i t e r fü l l t ist. Aus diesem Behä l t e r (offenbar 
einer A r t von Wasserknospeneinrichtung zum Schutz der jungen Blü ten ! ) er
heben sich einzeln die B lü t en und werden dann i m verwelkten Zustande wieder 

i n denselben zurückgezogen. 
195 . C. sp. Eine azurblaue A r t i n Paraguay besitzt nach T h . M o r o n g 

(Bot. Gaz. X I V . 1889. p. 252) sehr schnell „ m a t s c h " werdende B l u m e n b l ä t t e r . 
Die Kronen eines i n die Presse gebrachten Exemplars hatten sich schon nach 

einer Stunde unter Hinterlassung einer d ü n n e n , zusammengeschrumpften H a u t 
i n Wasser verwandelt. 

2 9 6 . C. n u d i f l o r a L . wurde von S c o t t E l l i o t auf Madagaskar beob
achtet. D ie hellblauen B l ü t e n sind entweder m ä n n l i c h mi t v e r k ü m m e r t e m Ovar 
oder zwitterig. Das sechste Staubblatt f eh l t ; an der Stelle, wo es stehen würde, 

scheint H o n i g abgesondert zu werden. I n den Zwi t te rb lü ten stellt sich der 

a u f w ä r t s g e k r ü m m t e G r i f f e l unterhalb der S t aubge fäs se in die Zufahrtsl inie der 
Insekten. 

Von B e s u c h e r n bemerkte S c o t t E l l i o t bei Fort Dauphin häufig die H o n i g 
b i e n e . 
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197. V. b e n g h a l e n s i s L . in Ostindien t r äg t oberirdische, elmsinogame, 

und unterirdische, kleistogame, B l ü t e n (nach E n g i e r i n Sitzungsb. K . A k a d . 
Wissensch. B e r l i n 1895. V p. 58.) 
Zuerst e r w ä h n t wurden dieselben 

von J . A . W e i n m a n n ( in F lora 

1820. p. 733—734) von Exemplaren, 
die derselbe bei Petersburg k u l t i 

vierte (s. F i g . 18). 

4 6 . C o c h l i o s t e m a L e r n . 

[ M a x w . T . M a s t e r s . The Genus 
C o c h l i o s t e m a . Repr. f r o m „ T h e 

Gardeners Chronicle" 1868. p. 264. 
323. — D e r s e l b e : O n the Deve

lopment of the Androec ium in C o c h-

l i o s t e m a Lern. Journ . of the L i n n . 

Society. Bot . V o l . X I I I . (1872.) 

p. 204—209.J 

198 . C. o d o r a t i s s i m u m Lern . 

(Ecuador). De r Pollenapparat dieser 

äusse r s t p r ä c h t i g e n Pflanze ist ein 

sehr m e r k w ü r d i g e r . Schon M . T. 

M a s t e r s sagt, dass ihr Pol len auf 

das So rg fä l t i g s t e dem Bereich der 

Insekten entzogen sei u n d es daher 

schwer vorstellbar erscheine, auf 

welche Weise die B e s t ä u b u n g zu s tände 

kommen k ö n n e . L o e w untersuchte 
die B l ü t e n i m Sommer 1892 an 

einem G e w ä c h s h a u s e x e m p l a r des 
Berliner Gartens. 

Der morphologische A u f b a u 
der B l ü t e (F ig . 19 bei A ) ist i n 

der oben genannten ä l t e r e n Abhand
l u n g von M a s t e r s un r i ch t ig , i n der spä te ren Schr i f t dieses Autors wesent
l ich richtiger, aber erst von P a x (A l lgem. Morpho l . d. P f l . p . 244—245) 
i n vol lkommen zutreffender Weise gedeutet worden. Hie rnach sind von dem 

diplostemonen Androceum drei S t a u b b l ä t t e r — und zwar das mediane hintere 

des äusse ren Kreises und die beiden seitlichen des inneren Kreises fe r t i l , 

die drei üb r igen (näml ich die beiden seitlichen des äusse ren u n d das vor

dere des inneren Kreises) staminodial ausgebildet. D i e drei fer t i len, auf der 

durch einseitiges Wachstum stark ge fö rde r t en Hinterseite der B l ü t e liegenden 

Stamina stellen i n ihrer engen Vereinigung einen seltsamen Pollenverschluss-

Fig. 18. C o m m e l i n a bengha lens i s L. 

A Ganze Pflanze, bei fl. r. unterirdische Blüten
stände mit zwei verdickten, eine Blüte einschliessen-
den Scheidenblättern. B Oberirdische Blüte. — 

Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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apparat dar, der i n F i g . 19 bei B vom R ü c k e n aus gezeichnet ist. Die beiden 
seitlichen S t aubge fä s se D , E bilden zwei dicht aneinandergelegte Hohlf laschen 
(von ca. 20 cm L ä n g e ) mi t schnabelartig ausgezogenem, g e k r ü m m t e m , an der 
M ü n d u n g behaartem H a l s t e i l , einem mittleren gewölbten Bauchteil und einem 
ca. 5 mm langen, d ü n n e n Stiel. Jede Flasche, die ein blumenblat tart ig aus
gebildetes F i lament vorstellt, t r äg t i n ihrem hohlen Innenraum an einem sehr kurzen, 
fadenartigen Konnek t iv (s. F i g . 19 bei D ) eine sp i ra l fö rmig gewundene Anthere, 

Fig. 19. Cjochl ios tema odora t i s s imum Lern. 
A Blütenwickel im fertigen Zustand. B Geschlechtsapparat von vorn. C Derselbe von hinten, 
std. seitliches Staminodium, eff auf der Rückseite stehende Discuseffiguration. D Die drei 
hinteren, fertilen Staubblätter, die Staubfäden der beiden seitlichen über die Anthere hinaus 
flügelartig verlängert. E Geschlechtsapparat in jüngerem Entwickelungsstadium von vorn, 
M. das Filament. F Geschlechtsapparat in jüngerem Entwickelungsstadium von hinten, eff die 

Discuseffiguration. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

deren beide Hälften vertikal übereinander stehen und deren papierdünne Wan

dung mit einem den Spiral Windungen folgenden L ä n g s r i s s sich ö f f n e t ; der dadurch 
entlassene, reichliche, weissgefärb te Pollen f ü l l t einen grossen Te i l des bauch
förmigen Hohlraumes bis i n den Grund des Halsteils hinauf an. D a wo die 

Bauchteile der beiden Flaschen innenseits aneinanderliegen, werden sie durch 
einen im L ä n g s s c h n i t t elliptischen Hoh l raum verbunden, übe r den sich das 

dritte Staubblatt i n Fo rm einer gestielten, oberwär ts verbreiterten und hier 



110 Commelinaceae. 

an den Se i t en rände rn mi t k e u l e n f ö r m i g e n Papi l len ausgestatteten Platte derartig 
einbiegt, dass die unter der Platte an einem kurzen Konnek t iv faden befestigte, eben

fa l l s spi ra l förmige, aber h o r i z o n t a l gestellte Anthere (bei D ) mi t ihrer l i nken 
H ä l f t e i n den H o h l r a u m der linksstehenden Flasche, m i t der rechten H ä l f t e i n 
den der rechtsstehenden hineinragt. D a die beiden f l a s c h e n f ö r m i g e n Stamina 

sowie das hintere, plattentragende S t a u b g e f ä s s vo l lkommen dicht aufeinander 
liegen und nur an ihrer innenseitigen F u g e n f l ä c h e eine spa l t en fö rmige , aber von 

kurzen Papil len übe rdeck te L ü c k e freilassen, so ist k l a r , dass der Pol len im 
I n n e r n einer fast r ings geschlossenen H ö h l u n g abgelagert w i r d . F r e i von aussen 

zugäng l i ch scheint der Pol len nur f ü r kleine, etwa i n den Ha l s t e i l oder i n die 

rücken s t änd ige L ü c k e einkriechende Insekten zu sein, obgleich auch diese E in 

g ä n g e durch die dort angebrachten Haar- oder Papi l lenbi ldungen schwer passier

bar erscheinen. D i e vertieften Stellen, an denen der stielartige T e i l des Fi la

ments i n die blumenblattartige Verbrei terung ü b e r g e h t , sind durch eine hier 

vorhandene Membranfa l te verschlossen. 

V o n sonstigen biologischen Einr ich tungen der B l ü t e ist ein auf der morpho

logischen Hinterseite am Grunde des Pollenapparates angebrachter, dichter und 

langer H a a r b ü s c h e l (F ig . 19 bei F . e f f 1 ) ) zu e r w ä h n e n , dessen orangegelbe 

Farbe sich sehr wi rkungsvol l von dem B l a u und Purpur der Staminalflaschen 

u n d der P e r i g o n b l ä t t e r abhebt. D ie Haare des B ü s c h e l s b i lden einen Zellfaden 

m i t etwas angeschwollenen Gliedern, deren kö rn ige r Plasmainhalt durch A l k o h o l 

stark kontrahiert w i r d . Entwickelungsgeschichtlich stellt dieser H a a r b ü s c h e l 

nach der Untersuchung von M a s t e r s „ a mere outgrowth f r o m the thalamus, 

at the back of the fiower-' (On the Development etc. p . 206. u . Taf . I V . 

F i g . 18 bei x ) — also eine Discuseff igurat ion und n icht etwa das Rudiment 

eines hinteren Staminodiums, wie M a s t e r s i n der F i g u r e n e r k l ä r u n g mi t einem 

Fragezeichen andeutet — dar. Biologisch ist der H a a r b ü s c h e l wohl als ein 

Pol lenmal (analog dem Saf tmal anderer B l ü t e n ) zu betrachten, das die Auf 

merksamkeit der Besucher auf die zum Abholen des Pollens am meisten geeig

nete Stelle der B l ü t e h in lenk t . H o n i g wi rd von den B l ü t e n , soviel sich an 

den kul t iv ier ten Exemplaren sehen Hess, nicht abgesondert. Dagegen besitzen 

die B l ü t e n nach M a s t e r s einen schwachen, aber entschieden angenehmen Ge

ruch. Rechts und l i nks von dem f l a s c h e n f ö r m i g e n Pollenapparat ragen zwei 

sp rengwede l fö rmige , etwa 12 m m lange, m i t blauen Haaren besetzte Staminodien 

(F ig . 19 C bei std) aus der B l ü t e hervor, die aus den beiden seitlichen Staub

blattanlagen an der vorderen, i m Wachs tum z u r ü c k b l e i b e n d e n Seite der B lü ten 

hervorgehen und die A u g e n f ä l l i g k e i t e rhöhen . Das in jugendlichen Stadien 
deutl ich vorhandene (vg l . auf der T a f e l von M a s t e r s F i g . 15 17) dritte, 

vordere Staminodium des inneren Staubblattkreises bleibt r u d i m e n t ä r und ist 

i ) Die Figur gibt leider von diesem Haarbüschel nur ein sehr unvollkommenes 
B i l d ; die Bezeichnung: eff ist unrichtigerweise auch auf das Filament des dritten Staub
blattes bezogen. 



Commelinaceae. 111 

an der erwachsenen B l ü t e nur als ein winziges, dreieckiges und b l a u g e f ä r b t e s 
Blattspitzchen an der Vorderseite des Ovariumgrundes nachweisbar. 

Das G y n ä c e u m (s. F i g . 19 A und B) erinnert i n seiner Gestalt einiger-
massen an die Flaschenform des Pollenapparats und besteht aus einem 2,5 m m 
langen Ovar ium m i t d ü n n e m , schnabe l fö rmig g e k r ü m m t e m , 19 m m langem 
G r i f f e l und kleiner, schwach dreilappiger Narbe. Die K r ü m m u n g des Gr i f f e l s 
sowie der schnabe l fö rmigen Endtei le des Pollenapparats pflegen in der geöff
neten B l ü t e entgegengesetzt gerichtet zu sein (vgl . S c h ö n l a n d Commelinaceae 

i n E n g l e r s N a t ü r l . Pf lanzenfam. B d . I I , 4. F i g . 35 A ) , so dass die beiden 

Organe einander ihre Spitzen zukehren — eine Stellung, die f ü r die B e s t ä u b u n g 

der B lü t e wahrscheinlich nicht bedeutungslos ist (s. F i g . 19 bei A ) . V o n den sechs den 
Geschlechtsapparat umgebenden Perigon b l ä t t e r n sind die äusseren , he l l purpurn 

ge fä rb t en etwas schmäle r und k ü r z e r , als die b l a u g e f ä r b t e n inneren, die etwa 
26 m m lang und 8 mm breit sind; letztere werden am Rande von langen, 

blauen Haaren besetzt. Der Durchmesser der etwas zygomorphen B l ü t e , die 
in na tür l icher Lage das g e k r ü m m t e P i s t i l l m i t der konvexen Seite nach ab
wärts richtet, be t r äg t etwa 4 — 5 cm. Die Blütezei t dauert (nach M a s t e r s ) 

einige Wochen, indem aus den Achseln der riesigen L a u b b l ä t t e r nach und 
nach immmer neue B l ü t e n s t ä n d e hervortreten. Die einzelne (nach M a s t e r s ) 
etwa 1 Fuss lange, fingerdicke, fleischige und röt l ich g e f ä r b t e Inflorescenzachse 
ist u n t e r w ä r t s mi t scheiden artigen Schuppen, oberwär ts mi t sitzenden, ausge
h ö h l t e n , roten, etwa 4 Z o l l langen T r a g b l ä t t e r n besetzt. Aus den Achseln 
dieser entspringen die s e k u n d ä r e n Stiele, die an ihrer umgebogenen Spitze zahl
reiche, einseitig (wickelartig) angeordnete, kurzgestielte B l ü t e n tragen (nach 
M a s t e r s ) . 

Ü b e r den B e s t ä u b u n g s m o d u s läss t sich bei mangelnder, direkter Beob
achtung eher etwas Negatives als Positives sagen. Wegen des vollkommenen 
Pollenverschlusses ist Autogamie jedenfalls ausgeschlossen. Die Annahme, dass 
beim schliesslichen V e r b l ü h e n ein Te i l des Pollens aus der Schnabelspitze der 
f l a schen fö rmigen S t aubb lä t t e r he rausgedrück t und an der gerade gegenüber
liegenden Narbenspitze des Gr i f fe l s abgesetzt wTerden könn te , ist ebenso undenk
bar. Dass honigsaugende Insekten den Pollen über t r agen k ö n n t e n , ist auch 
nicht anzunehmen, da der Nektar fehlt . Es k ö n n t e daher die B e s t ä u b u n g etwa 

durch pollen sammelnde oder pollenfressende, trotz der vorhandenen Hindernisse 
in das Innere der hohlen S taubgefässe (gewaltsam?) eindringenden Insekten 
stattfinden, die daselbst sich mi t B l ü t e n s t a u b beladen u n d denselben später bei 
zufä l l igem Überk r i echen der Narbe auf derselben wieder absetzen. Aber auch 

diese Vorstel lung gewähr t kein befriedigendes, m i t sonstigen b lü tenbio logischen 
Erfahrungen übere ins t immendes B i l d eines normalen B e s t ä u b u n g s v o r g a n g e s . Es 
bleibt somit nur die Annahme ü b r i g , dass V ö g e l , die die Blumen des Pollens 

oder pollenfressender Insekten wegen aufsuchen, die berufenen Bes t äube r seien. 

D a f ü r spricht nicht nur die rote Farbe der Tragb lä t t e r , sondern auch die e igentüm

liche, bei Vogelblumen wie Strelitzia öf te r wiederkehrende Farbenzusammen

stellung von Purpurn , B lau und Orange innerhalb der B lü te . Noch schwerer 
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f ä l l t ins Gewicht, dass nur ein d ü n n e r , aber starrer Vogelschnabel i m s t ä n d e 

sein d ü r f t e , i n den Pollen Verschlussapparat von C o c h l i o s t e m a einzudringen. 
Ü b e r die A r t , wie dies geschieht, l ä ss t sich ohne Kenn tn i s des betreffenden 

Vogels und seines Schnabelbaues nichts Sicheres aussagen (!). 

47 Tradescantia L. 

199 . T . v i r g i n i c a L . (Nordamerika). — Po. — Die äusse ren g r ü n e n 
P e r i a n t h b l ä t t e r sind kü rze r als die b l a u g e f ä r b t e n inneren, die etwa 14 m m lang 

und halb so breit sind. W ä h r e n d des A u f b l ü h e n s ü b e r r a g t der G r i f f e l mit 

bereits ausgebildeten Narbenpapil len die noch geschlossenen Antheren u m etwa 

1 m m ; die Filamente sind am Grunde mi t einem B ü s c h e l langer, d ü n n e r Haare 

ausgestattet, die aus quergegliederten Z e l l f ä d e n bestehen. V o n der blauen 

Farbe derselben heben sich die gelben Antheren m i t auf fa l lend verbreitertem 

K o n n e k t i v wi rkungsvo l l ab. F re i abgesonderter H o n i g war n icht aufzufinden 

( L o e w an Exemplaren des Berl iner botanischen Gartens 1892!) . Beobach

tungen übe r das Verhal ten des Pollens i n F l ü s s i g k e i t e n machte B . D . H a l s t e d 

(Lit ter . N r . 894). 
Nach R o b e r t s o n (Flow. V I I . p. 71) tragen die 3—6 d m hohen Stengel 

1—3 do ldenähn l i che B l ü t e n s t ä n d e mi t je 1—5 gleichzeitig g e ö f f n e t e n Blü ten . 

Letztere sind blau (nach B r i t t o n und B r o w n auch pu rpu rn , selten weiss), 

und zu einer f lachen Glocke von 3—4 cm Durchmesser ausgebreitet. Die 

Narbe ist von den Antheren entfernt und ü b e r r a g t sie etwas. Spontane Auto

gamie ist bei geö f fne t e r B l ü t e kaum mögl ich . Al logamie zwischen den B lü ten 

desselben Exemplars kann vorkommen, jedoch ist bei der geringen Zahl gleich
zeitig geö f fne t e r B l ü t e n Kreuzung zwischen getrennten Pf lanzen wahrscheinlicher. 

D ie B l ü t e n sind vorzugsweise f ü r weibliche A p i d e n und andere pollensuchende 

Insekten eingerichtet. D i e Haare der S t a u b g e f ä s s e g e w ä h r e n den Besuchern 

einen S t ü t z p u n k t f ü r die F ü s s e . Die Pflanze steht i n der Umgebung von 

Carl invi l le nach R o b e r t s o n s Beobachtungen i n starkem Wettbewerb mi t der 

gleichzeitig b l ü h e n d e n , aber augen fä l l i ge ren R o s a h u m i l i s ; jedoch wi rd diese 

meist von den grösseren Besuchern vorgezogen, w ä h r e n d sich die kleineren an 
T r a d e s c a n t i a halten. 

Von B e s u c h e r n bemerkte R o b e r t s o n an genanntem Standort an 3 Tagen des 
Juni 4 langrüsselige und 2 kurzrüsselige Apiden, 6 Schwebfliegen und 1 Rüsselkäfer. 

2 0 0 . T . d i u r e t i c a M a r t . D i e B l ü t e n sah S c h r o t t k y (Biol . Na t . 1901. 
p. 213) bei St. Paulo i n Brasilien gelegentlich von der Ap ide M e g a c i l i s s a 9 

ausgebeutet; auch mehrere H u m m e l a r t e n scheinen h ä u f i g e Besucher zu sein 
(s. Besucherverz.) 

2 0 1 . T . ro sea A 7 ent . weicht von ihren b l a u b l ü t i g e n Verwandten nach 

L o v e l l (Amer. Nat . X X X I I I . 1899. p. 496) durch r o s a g e f ä r b t e B l ü t e n ab. — 

A n einer unbestimmten, brasilianischen A r t f i n g D u c k e (Beob. I I . p . 325) am 
Rio V i l l anova i n Brasilien mehrere C e r a t i n a - A r t e n . 

2 0 2 . T i n a n t i a u n d a t a Sch lech t . ( = T . f u g a x S c h e i d w . ? ) . Bes täu 
bungsversuche, die H e r m a n n M ü l l e r (Kosmos X I I I . 1883. p. 255 256) 
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mi t den verschiedenen (4) Pollenformen der Bekös t igungs - und Befruchtungs-
antheren i m Jahre 1882 anstellte, ergaben, dass die durchschnittliche Zahl der 
erzielten Samen „dem äusser l ich hervortretenden Entwickelungszustande der Pollen
körner entsprach"; die gröss ten P o l l e n k ö r n e r der Befruchtungsantheren waren 
die f ü r die Samenerzeugung wirksamsten, die kleinsten der B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n 
die unwirksamsten. 

2 0 3 . C a m p e l i a L . Bei dieser Gat tung t r i t t nach F r i t z M ü l l e r ( A b h . 

Naturw. Ver . Bremen X I I . 1892. p. 386) die B i l d u n g samenloser F r ü c h t e auch 

ohne vorangehende B e s t ä u b u n g ein. 

2 3 . F a m i l i e P o n t e d e r i a c e a e . 

[Graf S o l m s - L a u b a c h : Ü b e r das Vorkommen kleistogamer B l ü t e n i n der 

Famil ie der P o n t e d e r i a c e a e . Got t ing . Nachr. Jun i 1882.] 

204. Monochoria vaginalis Kirk. Die von Kuhn (Bot. Zeit. 1867. 
p . 67) als kleistogam bezeichnete Pf lanze, deren Orig inal sich im Herbar ium 

von K e w befindet, ist nach G r a f S o l m s (a. a. O.) H e t e r a n t h e r a K o t s c h -
y a n a F e n z l . Hiernach ist das i n Handbuch I I . 2. p . 428 unter N r . 2665 

( M o n o c h o r i a ) und N r . 2669 ( H e t e r a n t h e r a K o t s c h y a n a ) Gesagte zu 
berichtigen. 

2 0 5 . E i c h h o r n i a crass ipes ( M a r t . ) So lms ist nach F r i t z M ü l l e r 
(Kosmos X I I I . 1883. p. 297—300) im Flusslaufe des I t a jahy eingeschleppt 
und t r i t t daselbst i n einer mittelgriffei igen und einer langgriffel igen F o r m auf. 
Bes t äubungsve r suche zeigten, dass die Pflanze mit eigenem Pollen fruchtbar 
ist; ferner erwiesen sich die durch B l ü t e n s t a u b der kurzen Stamina an der 
lang- oder mit telgriffel igen Fo rm erzeugten F r ü c h t e als weniger samenreich als 
andere illegitime F r ü c h t e . Die vegetative Vermehrung durch A u s l ä u f e r ist sehr 

ausgiebig. 
2 0 6 . P o n t e d e r i a c o r d a t a L . [ W . H . L e g g e t t i n B u l l . Torrey Bot . 

Club. V I . 1875. p . 62, 170; B . D . H a l s t e d i n Bot. Gaz. X I V 1889. 
p. 255—257.] Die Trimorphie wurde 1871 von F r i t z M ü l l e r und 1875 von 
L e g g e t t angegeben. Nach H a l s t e d stehen die 6 Stamina jeder B l ü t e i n 
zwei Reihen übere inander , jedoch fa l len die Antheren jeder Reihe nicht genau 
i n dieselbe Ebene; im übr igen sind die Antheren in Grösse und Farbe einander 
gleich. H a l s t e d giebt folgende Grössenunterschiede (Breite X L ä n g e i n y) 
der sechs verschiedenen Ar t en von P o l l e n k ö r n e r n aus der lang-, mit tel- und 
kurzgriffeiigen Fo rm an : 

I n trockenem Zustande In Wasser 

Lange S t a u b g e f ä s s e : l ^ T f ^ f . 2 2 A X 6 7 ' 6 4 4 , 8 X 6 4 ' 4 

6 to l mi t te lgnf fehg 25,9 X 51,2 44,8 X 57,6 

Mit t lere S t a u b g e f ä s s e : { W * 4 2 ' 6 3 2 > ° X 41,6 
8 l langgnffehg 25,6 X 51,2 35,2 X 44,8 

TT- ä . , ... \ mi t te lgr i f fe l ig 12,8 X 28,8 25,6 X 28,8 
Kurze S t a u b g e f ä s s e : { . .„„ 

& l l anggnf fehg 12,8 X 28,8 25,6 X 28,8 
Knuth , Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 8 
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A l s Durchschnittswerte des feuchten Pollens berechnen sich hieraus f o l 

gende Grössen Verhäl tnisse: 

I m Vergle ich mi t anderen heterostylen Pf lanzen besitzt P c o r d a t a die 

relativ gröss ten Pollenzellen (100 : 54). 

F r i t z M ü l l e r (Jenaisch. Zeitschr. f . Na t . V I . 1 8 7 1 . p . 74) bezeichnet 

die B l ü t e n wie die anderer Pontederia-Arten als Eintagsblumen. Ihre Farbe 

ist hellblau, doch variiert dieselbe i n Nordamerika auch i n Weiss (nach E l i z a b . 

G. K n i g h t i n B u l l . Torr . Bot . Club. V I I I . 1 8 8 1 . N r . 1 1 . p . 125). 

Der Saum der leicht welkenden, l angröhr igen B l ü t e erscheint zweilippig; 

das mittlere B l a t t der Oberlippe t r ä g t auf blauem Grunde zwei g e l b g r ü n e Saft
malflecken. D ie drei unteren S t a u b g e f ä s s e ragen (an einem kurzgriffeligen 

Exemplar) weiter aus der R ö h r e hervor und s t ä u b e n etwas f r ü h e r , als die drei 

kürze ren , unter der Oberlippe stehenden. A n den Fi lamenten f a l l en eigentüm

liche S t i e ld rüsen auf, die den E ind ruck kleiner g l ä n z e n d e r T ropfen machen und 

vielleicht eine biologische Bedeutung haben. Sie bestehen aus zwei kurzcylindri-

schen Zel len , die den T r ä g e r f ü r die kugelige Endzelle b i lden; letztere enthäl t 
einen in Wasser nicht v e r ä n d e r t e n , aber i n A l k o h o l sofort unter Platzen der 

Cuticula hervortretenden Schleiminhalt ( L o e w an Exemplaren des Berliner 

Botanischen Gartens 1892!). 

Nach J . M . L o v e l l (Asa Gray B u l l . V I . N r . 4 . 1898. p. 4 — 5 ) stehen 
die angenehm duftenden B l ü t e n i n einer dichten Ä h r e zusammen. D ie etwas 

g e k r ü m m t e R ö h r e des Perianths l ä u f t i n zwei l ippenfö rmige , je aus 3 Segmenten 

gebildete Abschnit te aus. Der H o n i g wi rd an der O b e r f l ä c h e der Fruchtknoten

basis abgesondert. 

Als B e s u c h e r wurden bei Waldoboro (Maine) im Juli und August von L o v e l l 
vorzugsweise saugende Apiden: 2 Bombus-Arten und 2 Anthreniden, 3 Tagfalter und 
3 pollenfressende Fliegen bemerkt; B o m b u s v a g a n s Cr. machte etwa 70, B. borealis 
Kirb. ( = B. f e r v i d u s F.) nur 60 Besuche in der Minute. 

F r i t z M ü l l e r (Nature X I V , 1877. p. 78) sah in Brasilien an den Blumen mit 
langen und mittellangen Staubfäden einige Bienenarten ( A u g o c h l o r a ) ausschliesslich 
Pollen sammeln, da ihr Rüssel zu kurz ist, um den Honig in der Kronröhre zu erreichen. 
Bestäubung können sie nur an den lang- und mittelgriffeligen, aber nicht an den kurz
griffeligen Formen bewirken. 

Nach W . H . L e g g e t (Litt . Nr. 1321) werden die Blüten von H u m m e l n be
stäubt . 

J. Sehn eck (Bot. Gaz. X V I . p. 312—313) bemerkte in Illinois X y l o c o p a v i r -
g i n i c a I I I . am Grunde der Krone einbrechen. A p i s m e l l i f i c a L . benutzt dann die 
von Xylocopa gemachten Einbruchslöcher, doch dringt sie an unverletzten Blüten auch auf 
normalem Wege ein. B o m b u s p e n n s y l v a n i c u s Deg . und B. a m e r i c a n o r u m F. 
saugen den Honig ebenfalls in gewöhnlicher Weise. 

F ü r den kleinsten Pollen 
„ „ mitt leren „ 
„ „ g rös s t en 

3 X 3V2 

4V2 X 5 1 /* 
6 X 7 
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4 8 . H e t e r a n t h e r a R . e t P . 

Die nordamerikanischen A r t e n tragen blaue oder weisse B l ü t e n ; nur 
H . d u b i a M a c M . ist ge lbb lü t ig (nach L o v e l l i n Amer. Nat . X X X I I I . 1899. 
p. 496). 

207 . H . r e n i f o r m i s R . et P . Ü b e r die Heterantherie von H e t e r a n 
t h e r a s. B d . I . p. 130; I I , 2. p. 428. Der i n Band I I , 2. p . 428 ge
gebenen Beschreibung ist h i n z u z u f ü g e n , dass die B e r ü h r u n g der Narbe mi t der 
blauen Anthere — und damit die S e l b s t b e s t ä u b u n g — nach F r a n c k e (Beitr. 

z. Kennt , d. B e s t ä u b . 1883. p . 24—27) i n der Regel erst beim Schliessen des 
Perianths eintri t t ; der Pollen der gelben Antheren s t äub t spä ter aus als der 

der blauen Anthere, deren Reife gleichzeitig mi t der der Narbenpapil len eintrit t . 

Ausserdem wurden von F r a n k e kleistogame, von der scheidenartigen H ü l l e 
der Inflorescenz umschlossene B l ü t e n beobachtet. Wurde die Scheide vorsichtig 

geöffnet , entwickelten sich diese B l ü t e n zu normalen. Andere B l ü t e n b e s t ä u b t e n 
sich schon i n der Knospe, um sich erst nach t räg l i ch zu ö f f n e n . E n d l i c h kamen 
im Ver lauf der Blühper iode auch B l ü t e n zur Entwickelung, i n denen sich die 

blaue Anthere an die Narbe anlehnte, so dass spontane Autogamie eintrat, oder 
solche, i n denen S e l b s t b e s t ä u b u n g infolge gehemmten Wachstums des Gr i f fe l s 
durch den Pollen der gelben Antheren veranlasst wurde. Es zeigte sich über

haupt, dass durch t rübes Wet ter , das auch die Dauer der E inze lb lü t e bis i n 
die zweite H ä l f t e des Nachmittags ver länger t , die S e l b s t b e s t ä u b u n g an U m f a n g 
zunimmt. Ebenso wird die B i l d u n g der kleistogamen B l ü t e n durch Verdunkelung 

begüns t ig t . 

2 0 8 . H . z o s t e r a e f o l i a M a r t . A n einem im Berliner Botanischen Garten 
kul t iv ier ten Exemplar betrug die L ä n g e des Perianths etwa 5 m m ; das lange 
S t aubge fä s s mit linearer Anthere zeigte eine L ä n g e von 4 mm, die beiden kurzen 
Stamina mit herzförmigen Beuteln waren 2 mm lang; der G r i f f e l m i t der kopf-
förmigen Narbe ragte bis 3 m m hoch auf ( L o e w 1892!). 

2 0 9 . H . sp ica ta P r e s l . auf Cuba entwickelt nach G r a f S o l m s (a. a. O.) 
an den untersten Ä s t e n der langgestreckten Ä h r e n kleistogame B l ü t e n , wäh rend 
die oberen B l ü t e n chasmogam sind. 

210 . H . c a l l a e f o l i ä R c h b . in Senegambien bringt nach G r a f S o l m s 

(a. a. O.) nur eine einzige, i n der Spatha verborgene, kleistogame B l ü t e hervor, 
die sich sehr f r ü h entwickelt. 

2 1 1 . H . P o t a m o g e t o n Solms und H . K o t s c h y a n a F e n z l , beide i n 
A f r i k a einheimisch, tragen nach S o l m s (a .a .O. ) zweierlei B l ü t e n s t ä n d e : erstens 
Ä h r e n , die un te rwär t s mehrere ( H . P o t a r n o g e t o n ) oder nur eine kleistogame 

B l ü t e , oberwär ts dagegen normale B l ü t e n erzeugen, und zweitens B l ü t e n s f ä n d e , 
die nur eine einzige kleistogame B l ü t e hervorbringen; letztere bleibt i n der 

Scheide des obersten Staubblattes verborgen und entwickelt sich zu einer auf

fa l lend grossen Kapsel mi t sehr zahlreichen Samen. Diese kleistogamen B lü t en 
enthalten nur ein einziges Staubblatt. 

8* 
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2 1 2 . H y d r o t h r i x . J . D . H o o k e r (On H y d r o t h r i x , a new genus 

of Pontederiaceae i n A n n . of Botany V o l . I . p. 8 9 — 9 4 ) , der dieses Genus auf
gestellt hat , giebt an , dass H . G a r d n e r i H o o k f. wahrscheinlich kleisto-

gam b l ü h t . 

24. Familie Juncaceae. 

49. Juncus L. 

J . h o m a l o c a u l i s F . v . M u e l l . i n Austra l ien b l ü h t nach B u c h e n a u 

(Pringsh. Jahrb. X X I V - p . 378) ausschliesslich kleistogam; vielleicht verhalten 
sich die nordamerikanischen J . r e p e n s M c h x . u n d s e t a c e u s R o s t k . ebenso. 

Kleistogamie neben Chasmogamie ist bekannt — ausser von J . bufonius L . — 

auch bei J . c a p i t a t u s W e i g . , p y g m a e u s R i e h . (?) C h a m i s s o n i s K u n t h , 

c a p i l l a c e u s L a r a , u n d bei L u z u l a p u r p u r e a L i n k . 

50. Luzula DC. 

L . c a m p e s t r i s D C . s t ä u b t nach M e e h a n (Proc. Acad . Na t . St. Phila

delphia 1876. p . 159; cit. nach Bot. Jb . 1877. p . 748) den Pol len zwischen 

8—9 U h r morgens aus. 
Eine sexuelle Abweichung wurde von M e e h a n (L i t t e r . N r . 1548) er

w ä h n t . 

25. Familie Stemonaceae. 

[ E n g l . Na t . P f l . I I . 5. A b t . p . 8—9.J 

51. Stemona Lour. 

2 1 3 . St . j a v a n i c a E n g l . (== R o x b u r g h i a j a v a n i c a K u n t h ) . Die 

mi t vier g r ü n e n , hochblattartigen P e r i a n t h b l ä t t e r n versehenen B l ü t e n (F ig . 20 

bei A ) dieser javanischen Pflanze besitzen nach den Untersuchungen 1 ) von 

V L a c h n e r - S a n d o v a l (Bot. Centralbl . B d . L . 1892. p . 6 5 — 7 0 ) eine Kon
struktion, die i n auffallender Weise F r e m d b e s t ä u b u n g zu verhindern und direkte 

Autogamie zu sichern scheint. D ie 4 S t a u b b l ä t t e r s ind m i t ihren kurzen Fila

menten zu einem den Fruchtknoten umschliessenden Rohr verbunden; jedes 

K o n n e k t i v bi ldet eine breite, lanzettliche Platte (s. F i g . 20 bei B ) , die mit 

ihren R ä n d e r n die Anthere f l üge l a r t i g über rag t , u n d t r ä g t innenseits eine etwa 

bis zur Mi t t e aufsteigende, vorspringende Leiste; ausserdem wi rd die lineale 

Anthere von einem f a d e n f ö r m i g e n , sterilen A n h ä n g s e l übe r r ag t . D ie e rwähn ten 

4 Leisten schliessen oberhalb des Fruchtknotens dicht aneinander, ebenso stehen 

auch die F l ü g e l der Konnekt ive seitlich miteinander i n K o n t a k t . Hierdurch 

]) Dieselben wurden an Material angestellt, das auf Java gesammelt worden war; 
ausserdem wurden frische Blüten (von St. g l o r i o s a ) untersucht, die von einem im 
Jardin des plantes zu Paris kultivierten Exemplar stammten. 
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werden 4 L ä n g s k a n ä l e hergestellt, i n denen je 1 Anthere liegt. D a aber auch 
die vier sterilen A n h ä n g s e l oberhalb der Antheren fest miteinander verbunden 
sind, ist das G y n ä c e u m vol l s tändig von aussen abgeschlossen. Nach einge

tretener A n t h e r e n ö f f n u n g f ä l l t der Pollen — wie an frischen B l ü t e n von S t . 
t u b e r o s a L o u r . festgestellt wurde — direkt i n den e r w ä h n t e n H o h l k a n ä l e n 

auf die sitzende, stark papi l löse Narbe. I n den B l ü t e n von St. javanica wurde 

mehrfach sogar ein direktes Auswachsen von Pollen
sch läuchen aus den Antheren zur Narbe festgestellt. D ie 

Pollenzellen sind i n trockenem Zustande „schi f fchenför -

mig" und haben eine glatte O b e r f l ä c h e ; befeuchtet neh

men sie Kugelgestalt an. — Die Samenanlagen f and 
genannter Forscher h ä u f i g fehlschlagend und die E m 

bryosäcke ve rkümmer t . 

Fig. 20. Stemona tuberosa L o u r . 
A Blütenzweig. B Einzelnes Staubblatt mit dem mächtig vergrößerten, dorsalen Anhängsel. 

Nach E n g l e r - P r a n t l . 

214 . St . t ube rosa L o u r . ( = R o x b . g l o r i o s a P.) S. F i g . 20. D i e 
S t a u b b l ä t t e r sind bei dieser A r t schön purpurrot, nach oben gelbl ich; der 
Pol len ist violettfarbig. Die B l ü t e n besitzen einen schwachen, widerlichen 

Geruch. 

2 6 . F a m i l i e L i l i a c e a e . 

215 . Z y g a d e n u s g l a u c u s N u t t . hat nach F o e r s t e (Li t te r , N r . 692) 
übelr iechende B lü ten , die f ü r F l i e g e n b e s u c h eingerichtet sind. 

216 . M e l a n t h i u m v i r g i n i c u m L . [ R o b . F low. X V I . p . 2 7 3 — 2 7 4 ] . — 

Nach R o b e r t s o n eine o f f e n e H o n i g b l u m e . — Die 1—1,5 m hohe, bis
weilen i n ansehnlichen Gruppen gesellig auftretende Prairienpflanze t r äg t eine 

lange, pyramidale Rispe von weissen Blumen. D a sich das Per ianth beim Ver 

b lühen i n Grün l i chge lb u m f ä r b t und nicht a b f ä l l t , e rhöh t dieser Umstand die 
Augenfä l l igke i t der Inflorescenz. Die Geschlechtsverteilung ist andromonöc i sch , 

und zwar sind nur die zu oberst stehenden B l ü t e n m ä n n l i c h , alle ü b r i g e n 
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zwitterig. Der Querdurchmesser der B l ü t e n be t r äg t 1 5 — 3 0 nun. Die Perianth-
b lä t t e r s ind fast h e r z f ö r m i g mi t langem Nagel . A m Grunde ihrer Platte liegt 
eine flache Grube mi t zwei gelben N e k t a r d r ü s e n , so dass der H o n i g völ l ig 

o f fen dargeboten wird. D ie N ä g e l der B l ü t e n b l ä t t e r halten je ein S t a u b g e f ä s s 
m i t extrorser Anthere i n solcher Lage, dass der Po l len auf ein g rösse res , den 
H o n i g s c h l ü r f e n d e s Insekt abgeladen werden muss. D ie Z w i t t e r b l ü t e n sind 

protandrisch, und zwar reifen die Narben erst nach dem A b f a l l der Antheren. 

D ie 3 G r i f f e l spreizen stark u n d bringen die Narben m i t den honigsuchenden 
B l u m e n g ä s t e n i n B e r ü h r u n g . V o n solchen sammelt sich auf den B l ü t e n ein 

eigenartiges Gemisch, vorzugsweise von Fliegen u n d K ä f e r n , an. Letztere , 

scheinen die am meisten berufenen G ä s t e zu sein; besonders T r i c h i u s p i g e r F . 
ist h ä u f i g und bewirkt auch leicht B e s t ä u b u n g . D i e Grösse der B l ü t e n bedingt 

es, dass der o f f en dargebotene H o n i g auch f ü r Besucher z u g ä n g l i c h ist, die weder 

Antheren noch Narben b e r ü h r e n . 
Als B e s u c h e r verzeichnete R o b e r t s o n in Il l inois an 2 Tagen des Juli 1 kurz-

rüsselige Biene, 1 Grabwespe, 2 Schwebfliegen, 13 kurzrüsselige, sonstige Fliegen und 
6 Käfer. 

52. Gloriosa L. 

2 1 7 . Gr. s u p e r b a L . ( = M e t h o n i c a s u p e r b a C r a n t z ) . Nach einer 

Mi t t e i l ung F r i t z M ü l l e r s an L u d w i g (cit. nach Bot . Jb . 1886. I . p. 825) 
ist die B l ü t e T a g f a l t e r n angepasst; auch die Geruchlosigkeit u n d der Farben

wechsel i n Rot deuten darauf h in . V g l . H a n d b . I I , 2. p . 500. 
2 1 8 . Gr. s i m p l e x L . ( = M e t h o n . g l o r i o s a S a l i s b . ) is t , wie die 

vorige A r t , im tropischen A f r i k a einheimisch; die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g wurde 

von P i f f a r d (Li t te r . N r . 1991) beschrieben. 

53. Uvularia L. 

2 1 9 . U . p e r f o l i a t a L . Nach M i s s A . C a r t e r (Bot. Gaz. X V I I . p. 21) 

werden die B l ü t e n reichlich von H u m m e l n besucht; T r e l e a s e beobachtete in 

Wisconsin (nach M i t t e i l u n g von R o b e r t s o n in Bot . Gaz. X X I . p . 270) 

O s m i a a l b i v e n t r i s C r e s s . ; er bezeichnet die B l ü t e n als wahrscheinlich 

autogam. 

2 2 0 . U . g r a n d i f l o r a S m . [ R o b . F low. X V I . p. 270—271.J D ie 2—3 dm 

hohen Stengel tragen 1 oder 2 h ä n g e n d e , g rün l i ch -ge lbe B l ü t e n , deren Perianth-
b lä t t e r dicht zusammenliegen und gedreht sind, so dass der Zugang nur grossen 
und k r ä f t i g e n A p i d e n mögl i ch ist. De r H o n i g wi rd am Grunde der Perianth-

abschnitte i n einer Grube abgesondert und ist schwer z u g ä n g l i c h , wei l die Fila
mente dem gegenübe r l i egenden B l ü t e n b l a t t eng a n g e d r ü c k t sind. D ie langen 

Antheren ü b e r r a g e n den G r i f f e l , die äus se ren s t ä u b e n zuerst, wobei die Dehiscenz 

von der Basis des Beutels nach oben zu fortschreitet. D i e B l ü t e n s ind homo-

gam; ihre spreitzenden Gr i f fe la rme treten zwischen -den Anthe ren hervor und 

stellen die Narben den zwischen K e l c h b l ä t t e r n und Antheren eindringenden I n 

sekten " in den W e g . Eine m i t Pol len beladene Biene muss daher unfehlbar 
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F r e m d b e s t ä u b u n g bewirken, wenn sie eine eben geö f fne t e B l ü t e besucht. I n 
spä te ren Stadien kann zwar das Gleiche stattfinden, aber da dann der Riss des 
Staubbeutels die H ö h e der Narbe erreicht hat , ist auch spontane Autogamie 
möglich. I n der Regel erfolgt Kreuzung zwischen getrennten S töcken . T r e l e a s e 
machte bei Madison übe re ins t immende Beobachtungen und fand die B l ü t e n von 
H u m m e l n besucht. Die Weibchen der letzteren sind ihrer Flugzei t nach die 
vorzugsweise berufenen Bes t äube r . 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 5 Tagen des A p r i l : H y -
m e n o p t e r a : Apidae: 1. Anthrena pruni Rob. rf sgd.; 2. A. vicina Sm. $ sgd. und 
psd.; 3. Bombus americanorum F. $ sgd.; 4. B. ridingsii Cr. 9 sg<h; 5. B. separatus 
Cr. $ sgd. 

G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vol. I . 1900. p. 168) sah die Blüten 
in Wisconsin im Mai und Juni von der Schwebfliege C h i l o s i a c y a n e s c e n s Loew 
besucht. 

2 2 1 . U . s e s s i l i f o l i a L . ( = O a k e s i a sess. W a t s . ) verhielt sich nach 
A . C a r t e r wie U . perfoliata. 

222 . A n d r o c y m b i u m l e u c a n t h u m W i l l d . [ S c o t t E l l i o t S. A f r . 
p. 393). Die B l ü t e n werden von h e l m f ö r m i g gewölbten H o c h b l ä t t e r n um
schlossen; jeder Perianthabschnitt ist an der Basis mi t dem zugehör igen F i l a 
ment derart verbunden, dass eine kleine Ver t i e fung sich bi ldet ; letztere n immt 
den von einer dunkelroten D r ü s e am Filamentgrunde abgesonderten H o n i g auf. 
Die beweglichen Antheren stehen wagerecht und s t äuben oberseits aus; i n der 
Regel übe r ragen sie die Narben be t räch t l i ch , so dass Autogamie fast unver
meidlich ist. 

S c o t t E l l i o t sah mehrere Insekten in der Blütenhöhlung Obdach suchen, dar
unter eine Anthicus-Art und 2 Ameisen; vermutlich kriechen sie von unten her ein, 
überkriechen die Bestäubungsorgane und verlassen die Höhlung durch die obere Öffnung. 

223 . B a e o m e t r a c o l u m e l l a r i s Sa l i sb . Die Antheren endigen nach S c o t t 
E l l i o t (S. A f r . p . 393) i n flache sterile Spitzen, die vielleicht ein M i t t e l zur 
Verhinderung von Autogamie darstellen. Insekten k ö n n e n auf dem breit drei
eckigen Scheitel des Ovars anfliegen und dann Pollen sammeln oder zum B l ü t e n 
grunde hinabkriechen. E i n abgegrenztes Nektar ium war nicht aufzufinden, doch 
scheint die b r ä u n l i c h - p u r p u r n e Basis des Perianths und der Filamente zu 
secernieren. 

Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t bei Kapstadt einen Käfer (Dichelus 
simplicipes Burm.). 

2 2 4 . E r e m u r u s r o b u s t u s R e g e l aus Turkestan b l ü h t nach A . G r a y 
(Bot. Gaz. V . p . 75) ausgepräg t protandrisch; der G r i f f e l ist bei Beginn der 
Anthese nach unten gebogen und t r i t t nach 2—3 Tagen an die Stelle der aus 

der Mi t t e der B l ü t e hervorragenden S taubgefässe . — Ü b e r die B l ü h e i n r i c h t u n g e n 
anderer Ar ten vgl . B d . I I , 2. p. 488. 

54. Anthericum L. 

2 2 5 . A . H o o k e r i Colenso , eine neusee ländische A r t , hat hellgelb ge

f ä r b t e , zwitterige, etwas protandrische Pol lenblumen; auf der Stewart-Insel 
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wurde eine fast kleistogame F o r m dieser A r t m i t stark reduzierten, b l a s s g r ü n 

l ichen Perianthabschnitten u n d stark v e r k ü r z t e n S t a u b b l ä t t e r n beobachtet (G . M . 

T h o m s o n New Zeal. p. 287). 

2 2 6 . A . R o s s i i H o o k . f . auf den A u c k l a n d - und Campbell-Inseln ist 

diöcisch ( T h o m s o n a. a. O.). 

2 2 7 . H e m e r o e a l l i s flava L . Die B l ü t e n der „yel low day l i l y " sah 

T r e l e a s e (Amer . Nat . X I V . 1880. p. 362) i n Alabama von K o l i b r i s be
sucht. D i e Pollenzellen f a n d B . D . H a l s t e d (Li t ter . N r . 878) 4 0 — 5 0 ^ 

breit und 120—135 ^ lang (Bot . Jb . 1889. I . p . 523). 

2 2 8 . P h o r m i u m t e n a x F o r s t , i n Neu-Seeland m i t grossen, gelbröt l ichen, 
honigreichen und deutlich protandrisehen B l ü t e n , wi rd nach G. M . T h o m s o n 

(New. Zeal. p . 287) vorzugsweise von H o n i g v ö g e l n („tuis and honey-birds") 

besucht u n d b e s t ä u b t ; Kakadus und kleine Papageien f inden sich ebenfalls ein, 

doch sind sie wohl eher schädl iche als nü t z l i che Besucher. B e s t ä u b u n g durch 

grossleibige Insekten ist n icht ausgeschlossen. — Die Nektarsekretion der Blü ten 

ist auch nach J . S c h n i e w i n d - T h i e s (Beitr. z. K e n n t , d. Septalnekt. p. 14 

bis 16) sehr reichlich; die Spalten der inneren Nektar ien sind wie bei H e m e r o 

e a l l i s - A r t e n verzweigt. 

55. Kniphofla Mönch. (= Tritoma Ker.) 

2 2 9 . K . a l o ide s M ö n c h . D ie r ö h r e n f ö r m i g e n , anfangs zinnoberroten, 

dann a l l m ä h l i c h gelbwerdenden, etwa 35 m m langen B l ü t e n h ä n g e n am Blüten

schaft a b w ä r t s und bi lden zur Zeit der V o l l b l ü t e u n g e f ä h r einen W i n k e l von 

3 0 — 4 0 ° m i t der Ver t ika len . H o n i g w i r d reichlich aus 3 S e p t a l d r ü s e n ab

gesondert, die auf dem Scheitel des Fruchtknotens m i t drei feinen Ö f f n u n g e n 

m ü n d e n . Der G r i f f e l biegt sich gewöhn l i ch se i twär ts u n d nach oben, so dass 

die Narbe vor die Antheren zu liegen kommt . D i e B l ü t e n sind ausgesprochen 

protogyn ( S t a d l e r , Bei tr . z. K e n n t , d. Nektar ien . 1886. p . 1—2). 

Nach S c o t t E l l i o t s (S. A f r . p. 3 9 1 — 3 9 2 ) Beobachtungen i m Kaplande 

sind die j ü n g e r e n B l ü t e n hochrot mi t dunklerer Basis, nehmen aber spä t e r eine 

orangegelbe oder fast weisse Farbe an. Die B e s t ä u b e r sind vermut l ich H o n i g 
v ö g e l . — Den Farbenwechsel der B l ü t e n hat schon A . G r a y (nach L o v e l l 

i n Amer . Na t . X X X I I I . 1899. p . 498) bemerkt. I n die Blumen sah W^al lace 

(Nature V o l . X V I I . 1877. p. 45 ; cit. nach Bot. Jahrb. 1877. p . 754) Honig
bienen einkriechen, die sich i n der engen R ö h r e festklemmten u n d so ihren 
T o d fanden. 

F . E . L a n g e (Li t te r . N r . 1301) teilte die gleiche Beobachtung m i t . 

2 3 0 . K . T h o m s o n i B ä k . der Ki l imandscharo-Flora ist nach V o l k e n s 
(über d. B e s t ä u b , einiger Loran th . u . Proteac. Ber l in , p . 268) orn i thophi l und 
w i r d von H o n i g v ö g e l n bes t äub t . 

2 3 1 . K . sp . A n einer kul t iv ier ten A r t beobachtete T r e l e a s e ( B u l l . 
Torr . Bot. Club. V I I I . p. 68) i n Nordamerika Blumeneinbruch. 
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5 6 . A l o e L . 

Die B l ü t e n h ü l l b l ä t t e r sind meist zu einer cylindrischen, wenig g e k r ü m m t e n 
R ö h r e vereinigt ( E n g i e r , Liliaceae, p. 44). Bei A l o e a r i s t a t a H a w . f a n d 
L o e w an kult ivier ten Exemplaren des Berliner botanischen Gartens die hel l -
gelblichroten, g rünges t re i f t en Blumen an der dichttraubigen Inflorescenz so ge

stell t , dass sich der grössere Te i l der R ö h r e von ihrer Biegungsstelle sch räg 
nach abwär t s richtet, w ä h r e n d der kurze Basalteil bis zur R ö h r e n b i e g u n g eine 

fast wagerechte Lage einnimmt. Der schwach S förmig g e k r ü m m t e G r i f f e l liegt 
excentrisch nach der oberen Seite der R ö h r e zu, deren Eingang durch die A n 

theren der l ä n g e r e n S t a u b g e f ä s s e teilweise verschlossen wird . D ie Stellung, 

K r ü m m u n g s a r t , L ä n g e (etwa 36—38 mm) und Weite (an der Basis etwa 5 mm) 
der R ö h r e deuten auf Anpassung an honigsaugende Vöge l (Nectariniidae), deren 

Schnabel eine ähn l i che K r ü m m u n g und L ä n g e besitzt. 

A l o e - A r t e n des Kaplandes sind nach E . E . G a l p i n (Li t ter . N r . 748) 
ornithophil . 

Nach einer Angabe von A . C. S t a r k (The Birds of South-Africa V o l . I . 
London 1900; cit. nach M a r l o t h Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. X I X . 1 9 0 1 . 
p. 179) saugen an den B l ü t e n i n S ü d a f r i k a ausser Nectariniiden auch S i n g 
v ö g e l wie Serinus icterus V i e l l . und zwei W e b e r v ö g e l (Hyphantornis spilonotus 
V i g . und Sitagra capensis L . ) ; die Federn des Vorderkopfes zeigten sich nach 
den Blumenbesuchen o f t ganz mi t Nektar gesä t t ig t und dicht mi t Pollen bedeckt. 

2 3 2 . A . sp . Eine i m Kulturgebiet der Insel Sansibar von W e r t h 
(Verh . d. bot. Ver . d. Provinz Brandenburg. 42. Jahrg. 1900. p . 233—235) 
beobachtete A r t zeigte schräg abwär t s gerichtete, ausgepräg t protandrische B l ü t e n 
mit ziegelroten, ä u s s e r e n , und ge lbgrün l i chweissen , inneren P e r i a n t h b l ä t t e r n . 
Aus dem Eingang der etwa 30 m m langen B l u m e n r ö h r e ragen i m ersten Stadium 
die Pollen darbietenden Antheren, i m zweiten der um 15 m m ver länger te G r i f f e l 
mi t e m p f ä n g n i s f ä h i g e r Narbe hervor. Die innere W a n d u n g der R ö h r e ist m i t 
einem süssl ichen Schleim überzogen, der sehr reichlich abgesondert wi rd und auf 
den Besuch von H o n i g v ö g e l n deutet. 

Über Nektarinienbesuch der Aloeblüten wird mehrfach berichtet: so nach Angaben 
Werths von L e v a i l l a n t für Nectarinia cardinalina Viell . in Südafrika an A l o e d i c h o -
t o m a , von R i c k et für Cinnyris amethystina Shaw bei Port Elizabeth, von S h e l l e y 
für Nectarinia famosa L. im Kapland, von J o h n s t o n für Nect. johnstoni Shell, am 
Kilimandscharo u. a. 

D e m Typus der A loe -B lü t en , der i n den wesentlichen S t ü c k e n mi t dem 
„t ipo microstomo" D e l p i n o s übere ins t immt, reiht sich nach W e r t h (a. a. O. 
p . 235) auch die Gattung K n i p h o f i a an. 

233 . A . V o l k e n s i i E n g l . V o l k e n s (Der Kilimandscharo. Ber l in 1897. 
p. 346 ; cit. nach V o l k e n s übe r die Bes t äub , einiger Loranth . u . Proteac. 

p . 266 — 267) sah am Kilimandscharo die B l ü t e n morgens und abends regel

mässig von einem P ä r c h e n der N e c t a r i n i a J o h n s t o n i besucht. D ie V ö g e l 

versenkten ihren Schnabel i n derselben Weise i n die B l ü t e n wie Falter , so dass 
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es den E indruck des wirkl ichen Saugens machte; auch wurden Insekten nur 

selten in den B l ü t e n angetroffen. 

234 . A . f e r o x M i l l . Der H o n i g der B l ü t e fl iesst nach Beobachtungen 

von J o h o w (zur B e s t ä u b , chilen. B l ü t . I I . p. 24—25) i n Chile so reichlich, 
dass er an der Inflorescenz herabtropft und auf den L a u b b l ä t t e r n kleine 

Lachen bildet. 
Als Blütenbestäuber beobachtete J oh o w in Chile einen dort einheimischen Tyrannen

vogel, den Fiofio ( E l a i n e a a l b i c e p s d ' O r b . ) , der die Fähigkeit besitzt sich kurze 
Zeit vor den Blüten schwebend zu erhalten und in dieser Hinsicht an Trochiliden er
innert. Exemplare der Pflanze im botanischen Garten zu Santiago blieben f rüher längere 
Zeit steril; seitdem der Vogel häufiger geworden is t , setzen sie jetzt Früchte an (nach 
einer Mitteilung von Direktor S ö h r e n s in Santiago). Die Honigbiene sucht die Aloe
blüten auf, ohne zu ihrer Bestäubung beizutragen. 

2 3 5 . A . l a t e r i t i a E n g l , der Kil imandscharo-Flora ist nach V o l k e n s 

( Ü b e r die B e s t ä u b , einiger Loran th . u . Proteac. Be r l i n , p . 268) orni thophil und 

wi rd von H o n i g v ö g e l n besucht. 

2 3 6 . H a w o r t h i a a t t e n u a t a H a w . ( S ü d - A f r i k a ) . D i e Honigsekretion der 

B l ü t e n v e r h ä l t sich nach J . S c h n i e w i n d - T h i e s (Beitr. z. K e n n t , d. Septalnekt. 

p. 10) wie bei U r g i n e a . 

2 3 7 . X a n t h o r r h o e a S m . Q u o y u n d G a i m a r d beobachteten bei Port 

Jackson i n N e u - S ü d - W a l e s M e l i p h a g i d e n auf den B l ü t e n (nach D e l p i n o 

U l t . oss. P . I I . F I I . p . 331—332) . Letztere stehen in dichten, äh rena r t i gen In -

florescenzen und haben kurze, hochblattartige, äusse re B l ü t e n h ü l l b l ä t t e r , über 
die die zarteren, hautartigen Plat ten der inneren B l ü t e n b l ä t t e r nu r wenig hervor

treten ( E n g l e r , Liliaceae, p . 51). D e m B l ü t e n b a u nach ist kaum Ornithophilie 

anzunehmen. 
2 3 8 . A g a p a n t h u s u m h e l l a t u s l ' H e r . I m Kaplande einheimisch. Die 

blauen, zu ansehnlichen Dolden vereinigten B l ü t e n werden von D e l p i n o 

( U l t . oss. P . I I . F . I I . p. 267) zum A m a r y l l i s - Typus g e z ä h l t und als gleich

zeitig mel i t tophi l und orni thophi l (?) bezeichnet. Die Honigsekret ion f inde t nach 

J . S c h n i e w i n d - T h i e s (Beitr. z. K e n n t n . d. Septalnektar. p. 6) wie bei 

S a n s e v i e r a (s. d.) statt. 

57 Allium L. 

2 3 9 . A . c e r n u u m R o t h in Nordamerika hat nach A . F . F o e r s t e 

(Li t te r . N r . 699) protandrische B l ü t e n , die von Bienen besucht werden. 

2 4 0 . A . P a r r y i W a t s . , i n Ka l i fo rn i en von A . J . M e r r i t t (Eryth.) be

obachtet — hat grosse, stark riechende, honigreiche B l ü t e n , deren Antheren 

etwas vorragen und mehrere Tage hindurch völ l ig m i t g r o b k ö r n i g e m Pollen be

deckt sind. Die Narben k ö n n e n ausserhalb oder innerhalb, ü b e r , unter oder 
zwischen den Antheren stehen. 

M e r r i t t sah nur gelegentlich Bienen an den B lumen . 

2 4 1 . A . ( N e c t a r o s c o r d u m ) D i o s c o r i d i s S m . D ie B l ü t e n e i n r i c h t u n g dieser 
auf Sardinien, Sicilien und der Balkanhalbinsel (Bulgarien) vorkommenden A r t 
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ist durch die Ausbildungsweise der Nektarien sehr ausgezeichnet, wie ein unter 
dem Namen: N e c t a r o s c o r d u m b u l g a r i c u m I k a . im Botanischen Garten 
Berlins kultiviertes und von L o e w (1891) untersuchtes Exemplar erwies. Die 
B lü t en bi lden ein re ichblü t iges K ö p f c h e n und h ä n g e n bei der Anthese senk
recht nach abwär t s . A n der etwa 10 mm langen E i n z e l b l ü t e f ä l l t zunächs t 
die starke basale Verbreiterung auf, die, wie der L ä n g s s c h n i t t zeigt, durch die 
fast scheibenartige Verf lachung des B l ü t e n b o d e n s zu s t ände kommt. D ie ca. 
14 m m langen, 6 mm breiten, äusseren P e r i a n t h b l ä t t e r sind vorwiegend g r ü n , 
und am Rande weiss-rötlich. D ie etwas breiteren, von den äusseren eng um
schlossenen, inneren B lä t t e r sind aussen rot mi t g r ü n e r Spitze; innenseits sind 

sie im Mittelfelde zart rot gestreift und tragen an ihrem verdickten Nagel zwei 

gelbgrünl iche, etwa 7 m m lange, durch eine flache und breite Furche getrennte 
Längsschwie len , die aussenseits durch je eine basa lwär t s vertiefte Rinne begrenzt 
werden. Den so gebildeten 6 Hoh l r innen liegen ebenso viele gelbe Nektar

schwielen an, die rechts und l inks an der Basis der drei zugehör igen K r o n -
stamina vorhanden sind und deutlich H o n i g secernieren. Dre i entsprechende, 

aber wenig entwickelte Nektarschwielen sind auch am inneren Grunde der K e l c h -
stamina angedeutet, dieselben scheinen aber nicht zu secernieren. Der flache, 
dreifurchige Ovarscheitel zeigt auf seiner O b e r f l ä c h e drei vor den inneren 
P e r i a n t h b l ä t t e r n stehende flache Gruben von e igentüml ich g l ä n z e n d e r Beschaffen
heit (Scheinnektarien?) und t r äg t i n der Mi t t e einen etwa 4 m m langen G r i f f e l , 
dessen narbentragende Spitze an der h ä n g e n d e n B l ü t e von den S t a u b b l ä t t e r n 
etwas übe r rag t wird. Die Antheren ö f f n e n sich bereits i n der noch geschlossenen 
Knospe (von 18 m m L ä n g e ) und s t äuben derart aus, dass sich ihre m i t gelben 
Pollen bedeckten breiten H ä l f t e n nach aussen — also den e r w ä h n t e n Nektar
rinnen — zuwenden. Hervorzuheben ist auch die Ausbi ldung von Septal
nektarien innerhalb des Ovars, die bereits von G r a s s m a n n (D ie Septal
nektarien i n Flora 1884. p. 117) f ü r N . b u l g a r i c u m und s i c u l u m an
gegeben wurden. Obige A r t besitzt somit i n den B l ü t e n Aussen- und Innen-
Nektar ien, wie sie nach J . S c h n i e w i n d - T h i e s (Bei t räge zur Kenntn i s der 
Septalnektarien. Jena 1897. p. 5 — 6) auch bei zahlreichen anderen Liliaceen, 
wie G a l t o n i a , A l o e , Y u c c a , C h i o n o d o x a , H y a c i n t h u s , S a n s e v i e r a , 

O r n i t h o g a l u m , S c i l l a , A s p a r a g u s , V e l t h e i m i a , A g a p a n t h u s , M u s -
c a r i , P a r a d i s e a u. a. vorkommen; i n keinem dieser F ä l l e scheint jedoch die 

b e i N e c t a r o s c o r d u m so auffallende U m ä n d e r u n g sowohl des inneren Perianth-
grundes als der Filamentbasis zu hoch differenzierten Nektarschwielen eingetreten 
zu sein. N e c t a r o s c o r d u m bietet somit unter den Liliaceen das exquisite 

Beispiel einer Ü b e r g a n g s f o r m von Karpidialnektarien zu äus se r en , am Perianth 
oder am Filamentgrunde stehenden Nektar ien, wie diese f ü r eine zweite Reihe 

von Liliaceen ( L i l i u m , F r i t i l l a r i a , E r y t h r o n i u m , C a l o c h o r t u s , 
M e r e n d e r a , O o l c h i c u m u. a. charakteristisch s ind 1 ) . 

i) Der Übergang von ausschliesslichen Septalnektarien zu Doppelnektarien — in 
den Septen und in äusseren Ovarialrinnen — scheint sich nach den Angaben von 
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Die G e s a m t a u s r ü s t u n g der B l ü t e läss t sie als W e s p e n b l u m e im Sinne 
H e r m a n n M ü l l e r s erscheinen, ohne dass damit n a t u r g e m ä s s der Besuch 

von Apiden oder Fa l te rn ausgeschlossen sein d ü r f t e . Bei E i n f ü h r u n g des I n 
sek tenrüsse l s i n eine Nektarr inne muss derselbe infolge der e r w ä h n t e n Stellung 
der pollenbedeckten Antheren sicher etwas Pollen aufnehmen u n d kann dann 
denselben beim Vorübe r s t r e i f en an der Narbe einer d e m n ä c h s t besuchten B lü t e 

absetzen. 

2 4 2 . N o t h o s c o r d u m s t r i a t u m K u n t h . [ R o b . F low. X V I . p . 266] . — 
Die auf 1—2 dm hohen S c h ä f t e n stehenden, kleinen B l ü t e n d o l d e n setzen sich 

aus weissen B l ü t e n von etwa 10 m m L ä n g e und 1 0 — 1 2 m m Querdurchmesser 

zusammen. Die P e r i a n t h b l ä t t e r sind u n t e r w ä r t s g e n ä h e r t . Der g r ü n l i c h ge fä rb t e 
G r u n d der B l ü t e n r ö h r e wi rd durch das Ovar und die 6 Filamente verengt. Die 

B l ü t e n sind homogam; die Narbe steht inmi t ten des Antherenkreises, über rag t 

denselben aber ein wenig. Spontane Autogamie ist unwahrscheinlich. Be

merkenswert erscheint der reichliche Besuch von N o m a d a - A r t e n an den 

B l ü t e n . 
Als saugende B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 7 Tagen des 

Apri l und Mai 6 langrüsselige und 3 kurzrüsselige Bienen, 2 Schwebfliegen und 4 Falter; 
nur Halictus und Anthrena sammelten Pollen. 

2 4 3 . L i l i u m canadense L . vom Mississippi blieb nach Beobachtungen 

von M e e h a n (Li t ter . N r . 1565) auch bei Kreuzung verschiedener S t ö c k e steril 

(Bot. Jahrb. 1878. I p . 317). 
Die gelben h ä n g e n d e n B l ü t e n sah L o v e l l (Amer. Na t . X X X I I I . 1899. 

p . 498) von B o m b u s v a g a n s S m . besucht, der an der Narbe anf log und 

dann an den S t a u b g e f ä s s e n i n die H ö h e kletterte. A n den aufrechten, innen-

seits rotgefleckten B l ü t e n von L . p h i l a d e l p h i c u m L . beobachtete L o v e l l 

einen F a l t e r (Argynnis aphrodite F . ) . 

58. Fritillaria L. 

2 4 4 . E . a t r o p u r p u r e a N u t t . M e e h a n (Li t ter . N r . 1608) f a n d Exem

plare m i t zwitterigen und cf B l ü t e n (Bot. Jb . 1883. I . p. 485). 

2 4 5 . F . S e w e r z o w i R e g e l (Turkestan). L o e w beobachtete i m botani
schen Garten zu B e r l i n ein Exemplar , an dem vier h ö h e r s t e h e n d e B l ü t e n rein 

m ä n n l i c h , die ü b r i g e n tieferen dagegen als Z w i t t e r b l ü t e n entwickelt waren; die 
Geschlechterverteilung war somit andromonöc i sch . D ie B l ü t e n b i lden eine schief 

h e r a b h ä n g e n d e , aussen g e l b g r ü n e , am Grunde schwach rö t l i che , innen etwas 
lebhafter g e f ä r b t e Glocke von etwa 29 m m L ä n g e , zwischen deren an der 

J. Schniewind-Thies ebenfalls innerhalb der Gattung A Iii um vollzogen zu haben, 
deren Arten entweder wie A. f r a g r a n s V e n t . Doppelnektarien oder wie die Mehrzahl 
ausschliesslich Septalnektarien besitzen; auch innerhalb der letzteren Gruppe wechselt 
ferner die Ar t und Weise, in der der vom inneren Nektarium abgesonderte Honig nach 
aussen geleitet wird (a. a. 0 . p. 12—13). Gerade dieser vielfache Wechsel zeigt, dass 
hier ein äl terer , noch in der Umbildung begriffener Typus der Nektarienentwickelung 
vorliegt (!). 
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M ü n d u n g stark spreizenden Zipfe ln die Geschlechtsorgane f re i hervorragen; drei 
a b w ä r t s geschlagene S t aubb l ä t t e r s t ä u b e n zuerst aus, wäh rend die drei übr igen 
aufrecht stehen und noch geschlossen sind. Die 3 A r m e des etwa 25 mm 
langen Gr i f fe l s sind völ l ig aneinander gelegt und , wie es scheint, nur an der 
Spitze e m p f ä n g n i s f ä h i g (?). D ie etwa 12 m m lange, m i t hellgelben Papi l len 
am Rande ausgestattete Nektargrube am Grunde der P e r i a n t h b l ä t t e r ist schmal 
l in ienförmig u n d w i r d von einem bräun l i chen Saf tmal h a l b m o n d f ö r m i g umzogen. 
Die A u s r ü s t u n g der widerlich riechenden B l ü t e n wie auch die der folgenden 
F r i t i l l a r i a - A r t e n deutet auf Aasfliegenbesuch. 

2 4 6 . F . t e n e l l a M . B . (Kaukasus u . a.). D ie an gebogenem Stiel ab
wärts h ä n g e n d e n , g lockenförmigen B l ü t e n sind 27—29 mm lang und. an der 

M ü n d u n g etwa 9 m m weit. Das Perianth erscheint aussenseits oberhalb des 
Grundes schwach gebuckelt, das Innere ist purpurn g e f ä r b t und mi t dunkleren 
Adern, sowie schachbrettartigen Flecken gezeichnet; die innerseits den äusseren 

Buckeln entsprechenden Nektargruben bilden eine auffa l lend flache, rundliche 
A u s h ö h l u n g . Die Geschlechtsorgane ragen nicht i n der Weise f re i hervor, wie 
bei voriger A r t , da die Perianthabschnitte an der M ü n d u n g wenig auseinander 
weichen. Die drei spreizenden Griffe larme sind etwa 7 m m lang , das Fuss
s tück des Gr i f fe l s nur 2 mm. Die S t a u b g e f ä s s e ragen m i t den Antheren etwas 

über die Griffelarme hinaus ( L o e w a, a. O. 1891 !). 

2 4 7 . F . r u t h e n i e a W i k s t r . (Kaukasus). Die durch ihre rankenartig 
eingerollten Blattspitzen auffallende Pflanze t r äg t braunpurpurne H ä n g e b l ü t e n 
von 23 mm L ä n g e und 12 —16 m m Wei te , m i t an der M ü n d u n g etwas 
spreizenden Perianthabschnitten. Das einzelne Perianthblatt t r äg t an Stelle der 
innenseitigen Nektargrube aussenseits einen scharf vorspringenden Bucke l und 
ist innenseits mi t dunkleren Streifen und Flecken gezeichnet. D ie Nektargrube 
bildet eine rundliche A u s h ö h l u n g von schwarzpurpurner F ä r b u n g ohne Papil len-
saum. Die etwa 17 m m langen S t aubb l ä t t e r haben noch geschlossene Antheren, 
während die Papil len der 3 Narben bereits deutlich entwickelt sind; die narben
tragenden Griffelschenkel sind ca. 4 m m , ihr gemeinsames F u s s s t ü c k 5 mm 
lang; Narben und Antheren stehen etwa in gleichem Niveau ( L o e w a. a. O. 

1891!). 

2 4 8 . F . r u t h e n i e a W i k s t r . X t e n e l l a M . I i . E i n Bastard der beiden 
vorausgehenden Ar t en besass ebenfalls protogyne Blü ten , die i n der Fo rm und 
F ä r b u n g am meisten mit F tenella, im Gynaeceum und der rundl ich vertieften 
Nektargrube aber mi t F . rutheniea übere ins t immten ( L o e w a. a. O. 1891!). 

2 4 9 . T u l i p a Gesner iana L . W H . P a t t o n (Li t ter . N r . 1934) sah an 
den honiglosen B lü t en kultivierter Exemplare i n Nordamerika h ä u f i g kleine 
H a i i c t u s - W e i b c h e n an der Narbe anfliegen und dann an den S t a u b g e f ä s s e n 

in die H ö h e k le t te rn , um Pollen zu sammeln. Das Gleiche beobachtete 
L o e w (s. Band I I , 2. p. 477) an T . s i l v e s t r i s im Berliner botanischen 
Garten. 
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5 9 . E r y t h r o n i u m L . 

Manche nordamerikanische A r t e n , wie E . a m e r i c a n u m K e r . und 

E . a l b i d u m N u t t . zeichnen sich nach K n e r r (Bot. Gaz. X V I I . p. 326 
bis 328) durch ausserordentlich starke, vegetative Vermehrung aus; sie t r i t t 

durch unterirdische Sprosse vorzugsweise an n i c h t b l ü h e n d e n , e inb lä t t e r igen S töcken 
ein. N i c h t selten f indet man ganze G e h ä n g e mi t den B l ä t t e r n der sterilen 

Pf lanzen überzogen, w ä h r e n d unter Tausenden solcher nur ganz vereinzelt b lüh 

reife, zweiblät terige Exemplare auftreten. Bei E . m e s a c h o r e u m K n e r r 
fehlen die unterirdischen A u s l ä u f e r . E . p r o p u l l a n s A . G r . erzeugt einen 

fleischigen Seitenspross, der aus einem Schlitz am Grunde der Blattscheide her

vor t r i t t (vgl . A . G r a y , A m . Natur . 1871 . p. 298). 

2 5 0 . E . a m e r i c a n u m K e r . besitzt nach K n e r r (a. a. O.) gelbe, mit 

purpurnen Flecken am Grunde gezeichnete P e r i a n t h b l ä t t e r . D i e drei kurzen 

Lappen der Narbe bilden zusammen einen k e u l e n f ö r m i g e n K ö r p e r . 

Nach M e e d s (Bot. Gaz. X V I I I . p. 134—138) ist der gewöhnl ich an

gegebene Unterschied zwischen der Narbe dieser Species und der von E . a l b i 

d u m nicht konstant, da auch bei ersterer tiefer geteilte und etwas spreizende 

Narben vorkommen. D i e äusse ren und inneren Stamina besitzen einen L ä n g e n 

unterschied von 2,65 m m im M i t t e l ; die k ü r z e r e n s t ä u b e n zuerst aus. Nicht 
selten treten rein weiblich gewordene B l ü t e n mi t v e r k ü m m e r t e m Pol len auf; die 

A r t ist somit gynodiöcisch . 

2 5 1 . E . a l b i d u m N u t t . Nach M e e d s (a. a. O.) variiert die Spreizung 

der Narben von 1,1 bis 4,6 m m ; bisweilen kommt auch die Narbenform von 

E . a m e r i c a n u m vor; der L ä n g e n unterschied der äusse ren und inneren Stamina 
ist nicht so a u s g e p r ä g t wie bei letztgenannter A r t . D ie B l ü t e n sind nach K n e r r 

(a. a. O.) weiss, mi t Rot ü b e r l a u f e n ; die drei Narben sind getrennt und etwas 

zurückgebogen . — Keimungsversuche mi t Pol len i n F l ü s s i g k e i t e n wurden von 
B . D . H a l s t e d (Lit ter . N r . 894) angestellt. 

Die Pflanze ist neben A n e m o n e l l a t h a l i c t r o i d e s , I s o p y r u m b i t e r -

n a t u m , S a n g u i n a r i a e a n a d e n s i s , V i o l a p a l m a t a , C l a y t o n i a v i r -

g i n i c a und D e n t a r i a l a c i n i a t a i n der Umgebung von Car l inv i l le ( I i i in . ) 

eine der ersten F r ü h l i n g s b l u m e n (s. R o b . F l o w . V I I . p. 69—70) . Sie hebt 

ihren e inb lü t igen Schaft oberhalb eines Blattpaares nur wenige Centimeter über 
den Boden, wobei die B l ü t e sch räg nach aussen oder völ l ig a b w ä r t s gerichtet 

w i rd . Die Abschnit te des Perianths sind weiss, aussen purpurn über f logen , und 
innen an der Basis gelb g e f ä r b t , zumal an den 3 inneren Abschni t ten , deren 

verschmäler te Basalteile den Safthalter bi lden. Die P e r i a n t h b l ä t t e r schliessen 
sich am Grunde so eng aneinander, dass eine R ö h r e von etwa 15 mm 

L ä n g e entsteht, u n d der Nekta r nur l angrüsse l igen Insekten zugäng l i ch ist. 

Weiter nach unten sind die B l ä t t e r nach aussen und unten gebogen oder hori

zontal so weit ausgebreitet, dass der B l ü t e n d u r c h m e s s e r bis 65 m m b e t r ä g t ; i n 

anderen F ä l l e n — besonders an Pf lanzen auf sehr ü p p i g e n Boden schlagen 
sich die Abschnitte bis zu gegenseitiger B e r ü h r u n g an der Spitze zu rück . Die 
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Antheren der äusseren, kürze ren S taubgefässe s t äuben zuerst, K o m m t zu dieser 
Zeit ein mi t Pol len beladenes Insekt heran, so kann es etwas davon an der 
Narbe abstreifen; Kreuzung ist also nicht ausgeschlossen; wenn jedoch die inneren 
Antheren sich g e ö f f n e t haben, die meist die Narbe etwas überragen , kann Auto
gamie eintreten. Bei ausbleibendem Insektenbesuch ist letzteres wohl i n der 
Regel der F a l l . Die h ä n g e n d e Lage der B l ü t e b e s c h r ä n k t den Zugang fast 
ausschliesslich auf Bienen, die sich leicht an die S t aubge fä s se und den G r i f f e l 
anklammern k ö n n e n . E r s t l i ngsb lü t en , die sich vor dem Erscheinen anderer f r ü h 
b lühender Insektenblumen ö f f n e n , werden fast nur von der Honigbiene besucht. 

Von B e s u c h e r n fand R o b e r t s o n in Illinois an 2 Tagen des Apr i l 8 langrüsselige 
und 8 kurzrüsselige Bienen, 3 Tagfalter, 1 kurzrüsselige und 2 langrüsselige Dipteren. 

2 5 2 . E . m e s a c h o r e u m K n e r r . Die B l ü t e n f a r b e ist weiss mit einer 
Beimischung von Lavendelblau. D ie 3 Narben sind d ü n n e r als bei E . a l b i 

d u m und deutlich z u r ü c k g e k r ü m m t . 
2 5 3 . E . p r o p u l l a n s A . G r . Die nicht zurückgesch lagenen Perianth

blä t te r sind rosa oder rot mi t gelbem Grunde. Die Saftdecken an der Basis 
fehlen. Die Narben bilden nur L ä n g s Schwielen am Griffelende. 

60. Calochortus Pursh. 

254 . C. N u t a l l i T . et G . Die B l ü t e n variieren nach A l i c e J . M e r r i t t 
(Eryth . V p. 58—59) von weiss nach purpurn. Die Krone breitet sich rad-
fö rmig , i n anderen F ä l l e n in Form einer flachen Schale aus. Die Antheren 
stehen zuerst central und s t äuben — zu je drei — sehr langsam aus, worauf 

sie rückwär t s auf die Pe r i an thb l ä t t e r f a l l e n ; w ä h r e n d des A u s s t ä u b e n s wickeln 
sie sich spiralig ein. Die Narben werden erst 1—2 Tage vor dem A b f a l l e n 

des Perianths dargeboten. Bei weitausgebreiteter B l ü t e n h ü l l e ist f ü r die Narben 
wenig Aussicht auf B e s t ä u b u n g durch Insekten vorhanden, da die Pollensammler 
unter letzteren äl tere B lü t en nur versehentlich aufsuchen, und der nur durch 

kurze, dichte Haare geschütz te und wenig reichliche H o n i g auch kurzrüsse l igen 
Insekten zugängl ich ist. B l ü t e n mit verengtem Eingang haben bessere Chancen 
f ü r Insektenbesuch, da ihre Narben in spä te ren Stadien leichter b e r ü h r t werden. 
Die B l ü t e n schliessen sich 2 —3 Stunden vor Sonnenuntergang, und da der aus
s t äubende Pollen auf die P e r i a n t h b l ä t t e r fä l l t , so k ö n n e n Insekten, die in ä l te ren 
B l ü t e n übe rnach ten , Autogamie herbe i führen . 

Als B e s u c h e r bemerkte M e r r i t t in Kalifornien in vereinzelten Fällen Honig
bienen und Podalirius sp. 

2 5 5 . C. venus tu s D o u g l . (Kal ifornien) . Das etwa 8 cm breite, auf
rechte Perianth besteht aus drei schmäle ren , g rün l i chen , p f r i emenfö rmig ver
länger ten , äusseren und drei breiten, gelblichen, braunpunktierten, inneren B l ä t t e r n ; 
letztere tragen oberhalb des Nagels eine flache Honiggrube , die weiter nach 
aussen von einem Bar t lehmgelber Haare umzogen w i r d ; d a r ü b e r liegt ein 
grosser, schwefelgelb umrandeter, braun- und purpurnpunktierter Saf tmalf leck. 

Die spä te r nach aussen spreizenden S t aubb l ä t t e r haben flache Filamente und 

erreichen eine L ä n g e von 22 mm, w ä h r e n d das G y n ä c e u m mit fast sitzender 
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Narbe nur etwa 18 mm aufragt. Die Papil len am Rande der drei h a k e n f ö r m i g 

g e k r ü m m t e n Narben Schenkel sind f r ü h e r entwickelt als sich die Antheren ö f f n e n 

( L o e w nach Exemplaren des Berl iner botanischen Gartens 1892!) . 
Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g wurde auch von O r d w a y ( L i t t . N r . 1911) be

schrieben. 
Ü b e r einen angeblichen Bastard von C. B e n t h a m i B ä k . und C. a l b u s 

D o u g l . s. G . H a n s e n ( L i t t . N r . 902). 

2 5 6 . A l b u c a m a j o r L . [ S c o t t E l l i o t S. A f r i c . p. 3 9 2 — 3 9 3 ] . Die 

drei inneren Abschnit te des Perianths liegen dicht dem G r i f f e l an, s ind an der 

Spitze p lö tz l ich nach innen geschlagen und an der Biegungsstelle beweglich. 

Der unterste, verflachte T e i l der Filamente liegt ü b e r einer entsprechenden 

Furche zwischen den V o r s p r ü n g e n des Ovars. Es bildet sich auf diese Weise 
ein Safthalter f ü r den von der Ovarbasis aus Septalnektarien (nach G r a s s 

m a n n ) abgesonderten H o n i g ; derselbe ist nur durch enge Rinnen zugängl ich , 

die von dem innerseits ausgehöh l t en , mit t leren T e i l der Filamente hergestellt 

werden. Der oberste wieder verflachte Te i l letzterer t r ä g t eine bewegliche A n 

there, deren äussers tes Ende von der schon e r w ä h n t e n z u r ü c k g e s c h l a g e n e n Spitze 
des Perianthabschnittes ü b e r d e c k t und festgehalten wird . D u r c h diese Ein

r ichtung dreht sich — bei vorsichtigem Abheben des inneren Perianthabschnittes 

vom Ovar — die Anthere auf ihrem zugehör igen F i lament bis zu einem W i n k e l 

von 4 5 ° . F ü h r t eine hinreichend grosse Biene ihren K o p f zwischen die inneren 

Abschnit te der h ä n g e n d e n B l ü t e ein, so muss sie die beschriebene Drehung der 

Antheren veranlassen und mi t dem K o p f einen grossen T e i l des Pollen ab
streifen, w ä h r e n d sie gleichzeitig H o n i g saugt. D a die Narbe etwas aus der 

B l ü t e hervorragt, w i rd sie vom K o p f einer anfliegenden Biene zuerst berühr t . 
D ie äusse ren S t a u b b l ä t t e r sind steril und liegen ü b e r den Ovar v o r s p r ä n g e n . — 

Sehr ähn l i ch scheinen sich die von W i l s o n (s. B d . I I , 2. p . 511) beschriebenen 

A r t e n : A . c o r y m b o s a B k r . und j u n c i f o l i a B k r . zu verhalten. A . m a j o r L . 

wurde schon von S p r e n g e l (En td . Geheim, p. 192—193) abgebildet und be
schrieben. 

Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t bei Capstadt Xylocopa violacea Latr. 
und eine andere grosse, schwarze Apide, die an den hängenden Blüten sich anklammerten 
und ihren Kopf zwischen die inneren Abschnitte des Perianths steckten. 

2 5 7 . U r g i n e a m a r i t i m a B ä k . ( S ü d - A f r i k a ) . D ie Honigsekretion ist nach 
J . S c h n i e w i n d - T h i e s (Beitr. z. K e n n t n . d. Septalnekt. p. 10) im unteren 

Teile des Fruchtknotens auf die inneren Septalnektarien b e s c h r ä n k t , die nach 
aussen durch einen Spalt sich ö f f n e n ; i m oberen T e i l des Ovars ist dagegen 
ein typisches Doppelnektarium vorhanden. Ä h n l i c h ve rhä l t sich H a w o r t h i a 
a t t e n u a t a H a w . 

2 5 8 . G a l t o n i a c a n d i c a n s Dcne . aus S ü d - A f r i k a t r ä g t lange Trauben 
h ä n g e n d e r , weisser, etwa 3 cm langer B l ü t e n . D ie am Grunde zu einer R ö h r e 

verbundenen P e r i a n t h b l ä t t e r bilden daselbst im Umkreis des etwa 11 m m hohen 

Ovars einen cylindrischen Saftraum, an dessen Rande die etwa 17 m m langen 

S t a u b b l ä t t e r inseriert sind. A l s Saftdecke fungieren die an der Basis etwas 
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verdickten, eng aneinandergelegten 6 Filamente, zwischen denen je ein schmaler 
Zugang zu dem im Saftraum geborgenen H o n i g f r e i bleibt. D ie dreilappige, 
am Rande papillentragende Narbe ragt nur etwa 1 mm übe r die Antheren 
hinaus ( L o e w an Gartenexemplaren 1899). Die Nektarien sind als innere 
Septalnektarien und als Aussen nektarien i n der äusseren Fruchtknoten wand ent
wickelt (nach S c h n i e w i n d - T h i e s Septalnektarien p. 5). 

Nach Beobachtungen M e e h a n s (Contrib. Li fe-His tor . N r . X I V . 1900. 
p. 344—345) t r i t t der Pollen aus den Antheren in F o r m von F ä d e n aus und 
wird direkt auf der ihnen dicht anliegenden Narbe abgeladen; doch sah er H o n i g 
bienen denselben sammeln; der Samenansatz erfolgte reichlich. 

2 5 9 . Camass ia F r a s e r i T o r r . [ L o e w , Pringsh. Jahrb. X X I I I . p. 236 
bis 237 ; R o b . F low. X V I . p. 2 6 6 - 267], — R o b e r t s o n fand an wi ld 
wachsenden S töcken i n I l l inois die B l ü t e n bedeutend kleiner als die von L o e w 
nach Gartenexemplaren beschriebenen. Die blassblauen, auch bisweilen weissen 
P e r i a n t h b l ä t t e r der wilden Pflanze breiten sich bis auf zwei oder mehr Centimeter 
aus. Die Narbe re i f t mi t den Antheren gleichzeitig oder eilt ihnen etwas in der 
Entwickelung voraus. Die S t aubge fä s se spreizen so stark, dass anfliegende I n 
sekten die Narbe i n der Regel eher als die Antheren streifen; sehr kleine Bienen 
vermögen jedoch ohne die Narbe oder die Antheren zu be rühren , zum H o n i g zu 
gelangen. Letzterer wi rd (nach G r a s s m a n n i n F lora 1884) von S e p t a l d r ü s e n 
abgesondert und t r i t t nach L o e w bisweilen i n Tropfenform zwischen dem Grunde 
des Ovars und der Filamente f re i hervor. D ie von Letztgenanntem vermutete 
Anpassung der B l ü t e n an T a g s c h w ä r m e r konnte R o b e r t s o n nicht bes t ä t igen ; 
derselbe fand die B l ü t e n von Apiden, Dipteren und einigen Tagfal tern besucht 
und bezeichnet sie als Bienenblumen. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n an einem Maitage 9 langrüsselige und 
11 kurzrüsselige Bienen, 2 sonstige Hymenopteren, 4 langrüsselige und 7 kurzrüsselige 
Dipteren, 3 Falter und 1 Käfer. 

61. Ornithogalum L. 

2 6 0 . 0 . u m b e l l a t u m L . zeichnet sich nach M e e h a n (Contrib. L i f e -
His t , V I I . 1892. p. 169)-durch Wohlgeruch seiner B l ü t e n vor anderen A r t e n 
der Gat tung aus. 

2 6 1 . 0 . c o a r c t a t u m Jacq . (Südaf r ika) . Die Honigabsonderung der B l ü t e n 
wurde von M e e h a n (Litter . N r . 1631) e rwähn t . 

2 6 2 . C h i o n o d o x a L u c i l i a e Bo i s s . aus dem pontischen Gebiet t r äg t auf
rechte, wenigblüt ige Trauben mi t blauen, s t e rn fö rmig ausgebreiteten B l ü t e n von 

18—20 m m Durchmesser. Die 10 —12 m m langen und 3 mm breiten Perianth-
zipfel sind nach aussen gebogen; an der weiss g e f ä r b t e n Basis sind sie zu einer 
ca. 6 mm langen Röhre verbunden. Die letzterer inserierten Filamente sind 
verbreitert, weiss g e f ä r b t und ohne Verwachsung eng aneinander gelegt, so dass 

ähn l ich wie bei P u s c h k i n i a eine k l e ine»Säu le entsteht, die hier aber die Ge
schlechtsteile fast völ l ig einschliesst. A n den Filamentspitzen sind innenseits 
die 4 m m langen, intrors sich ö f f n e n d e n Staubbeutel befestigt, die nur mi t ihrem 

K n u t h , Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 9 
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obersten S t ü c k f re i hervorragen und sonst völl ig in der F i l a m e n t r ö h r e geborgen 

sind; drei der Stamina sind etwas l ä n g e r als die übr igen . Das sechsfurchige, 
b l a u g e f ä r b t e Ovar ist 3 mm hoch und t r ä g t einen 2 m m hohen G r i f f e l , dessen 
Narbe direkt den Pollen wenigstens des einen Staubblattquirls aufzunehmen 
vermag. H o n i g wi rd von drei inneren Septalnektarien ausgeschieden und fliesst 

durch eine äus se re , ebenfalls etwas secernierende Nektarr inne ab, die bis zum 
Ovargrunde h i n u n t e r f ü h r t (vgl . J . S c h n i e w i n d - T h i e s p . 5). Die B l ü t e n sah 
L o e w am 22. A p r i l 1891 von der Honigbiene und Podalirius acervorum 

L a t r . cf besucht, die ihren B ü s s e l zwischen die Staubblattspitzen e inzwängten 
(an kul t iv ier ten Exemplaren des Berl iner Botanischen Gartens!). 

2 6 3 . P u s e h k i n i a s c i l l o i d e s A d a m (Kleinas ien, Syrien). Die B l ü t e n 

bilden etwa 3—4 cm lange, aufrechte Trauben. Die weissen, mi t einem bläu
lichen Mittelstreif versehenen P e r i a n t h b l ä t t e r sind u n t e r w ä r t s zu einer ca. 3 mm 

langen R ö h r e verbunden, die in aufrechte, etwa 10 m m lange Z i p f e l übergeht . 
D ie verbreiterten, i n je 2. Spitzen auslaufenden Filamente bi lden durch Ver

wachsung eine ca. 6 mm hohe Säu le , an deren Innenseite zwischen den e rwähn ten 

Spitzen je eine kleine Anthere befestigt ist. Der G r i f f e l ragt mi t der Narbe 
etwa 1,5 mm weit aus der F i l a m e n t s ä u l e hervor; das sechsfurchige Ovar hat 

eine H ö h e von 5 mm u n d zeigt in der Mi t t e seiner 3 S c h e i d e w ä n d e je ein 
deutliches Septalnektarium; der H o n i g muss sich somit zwischen Ovar und der 

eng umschliessenden F i l a m e n t s ä u l e ansammeln und ist nur einem an der Spitze 

der letzteren e i n g e f ü h r t e n I n s e k t e n r ü s s e l zugäng l i ch ( L o e w nach Exemplaren des 
Berl iner Botanischen Gartens, A p r i l 1891 !). 

2 6 4 . V e l t h e i m i a v i r i d i f l o r a J a c q . ist nach B a i l e y (Li t ter . N r . 100) 

protandrisch (s. Bot. Jb. 1887. I . p. 431) . Die Honigsekret ion ve rhä l t sich 
nach J . S c h n i e w i n d - T h i e s (Beitr. z. K e n n t m d. Septalnekt. p . 6) wie bei 
S a n s e v i e r a . 

2 6 5 . L a e h e n a l i a t r i e o l o r Jacq^., p e n d u l a A i t . und andere Ar t en des 

Kaplandes m i t h ä n g e n d e n , röh r igen , b u n t g e f ä r b t e n (bei der erstgenannten A r t 
gelb, g r ü n und rot) und sehr honigreichen B l ü t e n werden von D e l p i n o (Ul t . 

oss. P. I I . F . I I . p. 250) als orni thophi l betrachtet; der H o n i g w i r d i n Septal
nektarien (nach G r a s s m a n n i n F lo ra 1884. p. 117) erzeugt. D ie Sekretion 

des Nektars v e r h ä l t sich nach J . S c h n i e w i n d T h i e s (Beitr. z. K e n n t n . d. 
Septalnekt. p. 6) wie bei S a n s e v i e r a (s. d.). A n den B l ü t e n beobachtete 

S c o t t E l l i o t ( S . - A f r . p. 392) bei Kapstadt h ä u f i g Honige inbruch durch 
Bienen. 

62. Yucca L. 

[ R i 1 e y On a new genus of the Lepidopterous family T i n e i d a e, with remarks on 
the fertilisation of Y u c c a . Trans. Acad. Sc. St. Louis. 1873. p. 55—69; D e r s e l b e , Some 
Relations of Plants and Insects. Insect Life I V 1891. p. 358—378; D e r s e l b e The 
Y u c c a moth and Y u c c a pollination. Part I . Third Annual Rep. Missouri Bot. Gard. 
1891. St. Louis. 1892. p. 99-158. D e r s e l b e , Further Notes on Y u c c a insects and 
Y u c c a pollination. Insect Life V. 1893. p. 300—310. — T r e l e a s e , The Nectary of 
Y u c c a . Bull , of the Torrey Bot. Club. New York 1886. p. 135—141. D e r s e l b e , 
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Detail Illustrations of Y u c c a . Third Annual Rep. Missouri Bot. Gard. 189L St. Louis 
1892. p. 159—166; D e r s e l b e , Further Studies of Y u c c a s and their Pollination. 
Fourth Annual Rep. Missouri Bot. Gard. St. Louis 1893. p. 181-226; D e r s e l b e , 
Miscellaneous observations on Y u c c a . Ninth Ann. Rep. Missouri Bot. Gard. 1898. 
p. 141—146; D e r s e l b e , The Yucceae. 13. Rep. Missouri Bot. Gard. 1902. p. 27—133. 
Co q u i l l e t , On the pollination of Y u c c a W h i p p l e i in California. Insect Life V. 
1893. p. 311—314. W h i t t e n , Tbe emergence of P r o n u b a from the Y u c c a capsules. 
F i f th Ann. Rep. Missouri Bot. Gard. 1894. p. 137—138.] 

Weitere Litteratur: B a r s t o w (Nr. 139), E l l a c o m b e (Nr. 592), E n g e l m a n n 
(Nr. 595, 596), H ü l s t (Nr. 1110, 1111), L a y a r d (Nr. 1305), M a g n u s (Nr. 1491), 
M e e h a n (Nr. 1573, 1587, 1599, 1600, 1605, 1649, 1656), R i c a s o l i (Nr. 2070), R i l e y 
(Nr. 2080-2086, 2092), T o w n s e n d (Nr. 2366), W a l s i n g h a m (Nr. 2475), W e b b e r 
(Nr. 2519). 

Die im Habi tus an D r a c h e n b ä u m e erinnernden Y u c c a - A r t e n , deren zu
s a m m e n h ä n g e n d e s Verbreitungsgebiet i n Nordamerika von der atlantischen 

Fig. 21. N e k t a r a p p a r a t und r e i f e F r u c h t von Yucca (nach R i l e y ) . 
A Längsschnitt des Pistills, g die innere Septaldrüse, d äusserer Honigkanal. B Quer
schnitt desselben Teds. O Gewebeteil im Umkreis der Septaldrüse g und des Honigkanals d 
stärker vergr. D und E Reife Früchte von Yucca angustifolia, D bei künstlicher Bestäubung 

ohne Pronuba. E Durch Pronuba bestäubt, mit Einstichstellen und Einschnürung. 

Küste über Florida, die Südweststaaten und Mexiko bis nach Kalifornien über
greift, tragen auf stark entwickelten Rispen grosse, schräg h e r a b h ä n g e n d e B l ü t e n 
von kugeliger bis g lockenförmiger Gestalt und g rün l i che r , weisser oder braun-
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röt l icher F ä r b u n g . Der B l ü t e n g e r u c h mancher Species wird als wider l ich, der 
von Y . AV h i p p 1 e i als auf fa l l end angenehm, an den von Tuberosen erinnernd, 
bezeichnet. Die sehr fest oder zarter gebauten P e r i a n t h b l ä t t e r spreizen bei 
völliger B l ü t e n ö f f n u n g derart auseinander, dass die B e s t ä u b u n g s o r g a n e f r e i her

vorstehen. D ie S t a u b b l ä t t e r sind meist k ü r z e r als das etwa f l a schenförmige , mi t 
einer köpf fö rmigen , dreiteiligen Narbe auf kurzem G r i f f e l ausgestattete P i s t i l l 

und biegen ihre k e u l e n f ö r m i g verdickten, eine auf fa l lend kleine Anthere tragenden 
Filamente weit von der Narbe ab. Letztere zeigt auf ihrer Oberseite drei grubige, 
schleimabsondernde Einschni t te , die u n t e r w ä r t s i n einen H o h l k a n a l f ü h r e n ; der

selbe steht mi t den 3 O v a r i a l f ä c h e r n i n offener Verb indung . Innerhalb des 
Ovars sind an den V e r w a c h s u n g s r ä n d e r n der F r u c h t b l ä t t e r drei innere Septal-

d r ü s e n (nach T r e l e a s e ) entwickelt , denen ebenso viele N e k t a r g ä n g e an der 
Aussenseite des Fruchtknotens entsprechen; letztere ö f f n e n sich meist am Grunde 

des Ovars, k ö n n e n jedoch bei nicht vollkommenem Schluss auch an dessen Spitze 

Nektar austreten lassen. Die Honigabsonderung ist bei den verschiedenen Ar ten 

eine auf fa l lend ungleiche und unterbleibt bis
weilen ganz. Be i einigen Species s t ä u b e n die 

Antheren sofort nach dem A u f b l ü h e n ; i n anderen 

F ä l l e n , wie bei Y . b r e v i f o 1 i a, ist Protogynie 

ausgepräg t . D i e gegenseitige Ste l lung von A n 
theren und Narbe verhindert bei den meisten 

A r t e n —ausgenommen Y . a l o i f o l i a , die eine 

sitzende Narbe u n d v e r h ä l t n i s m ä s s i g lange Sta
mina besitzt — S e l b s t b e s t ä u b u n g durch Pollen

f a l l . A u c h ist als selbstferti l nur die eben

genannte A r t , sowie Y . W h i p p l e i sicher be

kannt . D i e Mehrzahl der . üb r igen A r t e n scheint 

mi t eigenem Pol len unfruchtbar oder wenig fe r t i l 
zu sein (!). E ine Reihe k ü n s t l i c h e r Hybr iden 

ist von D e l e u i l (nach F o c k e Pflanzen-
mischl. p. 403) erhalten worden. 

D ie wirksame B e s t ä u b u n g der Yucca -B lü t en 
h ä n g t unter na tü r l i chen Bedingungen ausschliess

l ich von A r t e n der Tineidengattung P r o n u b a 

ab — eine Thatsache, die von R i l e y bereits 
i m Jahre 1873 durch m ü h s a m e u n d g ründ l i che 

Untersuchungen festgestellt wurde. D i e Jahr

zehnte h indurch fortgesetzten, s p ä t e r e n Studien 

des genannten Entomologen, sowie die einer 
Reihe anderer Forscher, wie T r e l e a s e , C o -

q u i l l e t t , H o w a r d , W h i t t e n u . a. haben 

den ersten Forschungsergebnissen R i l e y s nur 
einen grösseren U m f a n g gegeben, ohne ihnen in den wesentlichen Punkten 
Neues h i n z u f ü g e n zu k ö n n e n . 

Fig. 22. P ronuba und P rodoxus 
(nach Ri ley) . 

a—e Pronuba yuccasella. a Larve, 
b Weibchen mit zusammengelegten 
Flügeln, c desgl. mit ausgebreiteten 
Flügeln, d Seitenansicht des Kopfes 
und Nackens, um das Festhalten 
der Pollenladung (1) mit Hilfe der 
Tentakeln (2) zu zeigen, 3 Saug
organ, 4 Palpen, 5 Fühler, e Ten
takel mit Taster. / — h Prodoxus 
decipiens. / Imago mit zusammen
gelegten Flügeln, g desgl. mit aus
gebreiteten Flügeln, h Maxillar-
taster mit basalem Höcker (vergr.). 
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Sämtliche Arten der Gattung P r o n u b a besitzen im weiblichen Geschlecht (s. Fig. 22) 
eine unter den Faltern einzig dastehende Ausrüstung zum Pollensammeln. Dieselbe er
scheint als ein langer, krümmungsfähiger, cylindrischer Fortsatz (Tentakel) am Basalgliede 
des Kiefertasters, der innenseits mit Stacheln besetzt ist und als Greiforgan beim Aufladen 
des Pollens dient. Im männlichen Geschlecht, wie auch bei der nahe verwandten Gattung 
P r o d o x u s (s. unten) ist dieser Fortsatz auf einen kleinen Höcker reduziert. Tagsüber 
sind die P r o n u b a - M o t t e n in den halbgeschlossenen Yucca-Blüten versteckt, deren 
Farbe mit ihrem eigenen Oberflügelkolorit ungefähr übereinstimmt. Bei Beginn der 
Dunkelheit schwärmen besonders die etwas flugkräftigeren Männchen auf der Suche 
nach Weibchen lebhaft umher und begatten sich schliesslich mit solchen. Um das 
weitere für die Bestäubung der Y u c c a - B l ü t e so überaus wichtige Benehmen der 

Fig. 23. L e g e a p p a r a t von P r o n u b a u n d E i a b l a g e i m F r u c h t k n o t e n v o n 
Y u c c a (nach R i l e y ) . 

A Spitze des Analsegments und der Legescheide von der Seite, b Basalsegment, d Endseg
ment mit dem gesägten Flügelrande / , der gezähnten Spitze e, dem ventralen Hautfortsatz g 
und dem vorgestreckten Eileiter (h). B Dieselben Teile stärker vergrössert. G Längsschnitt 
des Fruchtknotens von Yucca filamentosa. um die Einstichstellen (6, b) und die normale Lage 
der Pronuba-Eier (c, c) zu zeigen. D Längsschnitt eines angestochenen Karpells von Yucca 
7 Tage nach der Eiablage, um die Entstehung der Einschnürungen an der Yucca-Frucht zu 

zeigen (vergr.). 

Weibchen im einzelnen verfolgen zu können, ist geeignete Beleuchtung mittelst einer 
Insektenlaterne und Anwendung eines guten Vergrösserungsglases notwendig, da die 
Körperlänge des Tieres nur etwa 13 mm bei einer Flügelspannung von ca. 25 mm be
trägt . Der erste A k t in der Thätigkeit des befruchteten Weibchens besteht im Ein
sammeln einer für seine geringe Grösse gewaltigen Pollenmasse. Zu diesem Zweck 
klettert (Fig. 24) es an einem Staubgefäss in die Höhe, beugt den Kopf mit ausgestreckten 
Tentakeln über die Anthere und schabt mit Hilfe der fortwährend bewegten Kiefertaster 
die aus den offenen Staubbeutelfächern hervorgetretenen Pollenkörner auf die beiden 
Tentakeln; dann hebt es den Kopf und formt mit Hilfe der genannten Teile und auch 
eines oder beider Vorderbeine eine kleine Pollenkugel, die zwischen Hals und dem 
Schenkelring der Vorderbeine fest eingeklemmt wird. Die Operation wird an 3—4 Staub-
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gefässen wiederholt, bis die Pollenkugel ein ansehnliches, die Kopfgrösse des Tieres 
etwa dreimal übertreffendes Volum angenommen hat. Mit dieser Last fliegt die Motte 
in der Regel zu einer frischen Blüte , um an ihr den zweiten A k t ihrer mütterl ichen 
Thätigkei t , die Eiablage, zu vollziehen. Zum Verständnis dieses Vorganges ist ein 
Blick (s. Fig. 23) auf den Bau der dabei verwendeten, sonst in der Hinterleibsspitze 
des Tieres verborgenen Organe: der Legescheide (ovipositor) und des aus ihr vorstreck
baren Eileiters (oviductus), unumgänglich. Erste'res bei Pronuba in ganz exceptioneller 
Weise entwickeltes Organ (bei A) stellt sich als Kombination von Lanze und Säge dar; der 
Rücken seines stark chitinisierten Endgliedes t räg t einen gesägten Flügelfortsatz und 
läuf t in eine gezähnte Spitze aus; aus der häutigen Öffnung (g) seiner Unterseite kann 

Fig. 24. We ibchen von P r o n u b a an der Y u c c a - B l ü t e (nach R i l e y ) . 

A Weibchen beim Pollensammeln an der Spitze eines Staubgefässes. B Weibchen im Moment 
der Eiablage (vergr.j. 

der weiche und elastische, am Ende mit rückwärtsgerichteten Haaren und Borsten besetzte 
Eileiter (h) weit hervorgestreckt werden. Zunächst nimmt die mit der Eiablage beschäf
tigte Motte (Fig. 24 bei B) mit dem Kopf der Narbe zugewendet und an zwei Staubgefässen 
sich festhaltend, eine solche Stellung ein, dass ihre Hinterleibsspitze ungefähr der Mitte 
des Fruchtknotens aufliegt und stösst dann die Legescheide in das zarte Gewebe der Frucht
knotenwand ein. Wie ein vergrösser ter Längsschnit t (Fig. 23 beiC) des Fruchtknotens zeigt, 
wird der durch die Legeröhre bewirkte Einstichkanal (bei b) bis zu den Samenanlagen 
der nächstbenachbarten Placenta geführ t und das langgestielte, fadenartige Ei so ein
geschoben, dass es hinter 7—8 vertikal übereinanderliegende Samenanlagen zu liegen 
kommt. Die dem Einstichkanal benachbarten Samenanlagen bleiben dann in ihrer Ent
wickelung zurück, während die weiter nach oben oder unten gelegenen stark anschwellen 
Hierdurch entstehen an der Einstichstelle die charakteristischen Einschnürungen (Fi» 23 
bei D) der Yucca-Frucht, die derselben eine unregelmässige Gestalt geben und stetsT'das 
Anzeichen fü r eine erfolgreiche Thätigkeit der Yucca-Motte bilden. 



Liliaceae. 135 

Nach der Eiablage beginnt der dritte und für die Bestäubung der Yucca-Blüte 
wichtigste A k t in der Thätigkeit des Pronuba-Weibchens. Es klettert jetzt am an
gestochenen Pistil l bis zur Narbe in die Höhe und beginnt von seinem Pollenvorrat eine 
gewisse Menge Blütenstaub unter hastiger Auf- und Abwärtsbewegung des Kopfes mit 
Beihilfe des Rüssels in eine der 3 Narbenaushöhlungen und den damit zusammenhängen
den Griffelkanal hineinzustopfen. Nach dieser schwierigen Arbeit, die einige Sekunden 
dauert, ruht das Tier etwa 4—5 Minuten aus, klettert dann wieder tiefer am Pistill 
hinab, um ein Ei abzulegen, versieht die zweite Narbenaushöhlung mit Pollen u. s. f. 
In der Regel wird ein und dasselbe Pistill nur mit 3 Eiern versehen und dementsprechend 
auch dreimal bestäubt, was für die spätere Befruchtung der 3 Doppelreihen von Samen
anlagen gerade ausreicht. Doch können bisweilen 10—20 Eier in demselben Pistill ab
gelegt werden; nicht selten wird auch erst das Ablegen mehrerer Eier hintereinander 
und dann erst die Bestäubung der Narbe — oder zwischendurch ein nochmaliges Einsam
meln von Pollen — vorgenommen. 

In biologischer Hinsicht verdient die Thatsache besondere Betonung, dass die 
Yucca-Motte auf der Yucca-Blüte keinerlei Nahrung — weder Honig aus den Nektarien 
noch aus dem Sekret der Narbe — zu sich nimmt, da der meist in 2 Hälften gespaltene 
Rüssel zum Saugen unfähig ist und der Verdauungskanal unvollkommen bleibt. 

Aus dem abgelegten Ei, dessen oberes kopffötmiges Ende den Embryo ausbildet, 
entwickelt sich nach etwa 8 Tagen eine sechsbeinige, zunächst nur 1 mm lange Larve, 
die nach Ablauf eines Monats vollkommen erwachsen ist und dann eine Körperlänge 
von 14 mm besitzt. Die einzelne Larve verzehrt etwa ein Dutzend Samenanlagen. Bei 
herannahender Samen- und Fruchtreife nagt die Larve ein Loch durch die Fruchtwand 
und lä^st sich an einem zarten Spinndrüsenfaden — mit Vorliebe bei regnerischem, den 
Erdboden erweichenden Wetter — zur Erde nieder (s. W h i t t e n a. a. 0.). Im Boden 
überwintert sie innerhalb eines Kokons und verwandelt sich kurz vor der Blütezeit 
der Y u c c a in die Puppe, die sich schliesslich mit Hilfe eines Kopfstachels und mehrerer 
Reihen spateiförmiger Rückenstacheln einen Weg ins Freie bohrt, um dann gleichzeitig 
mit dem Entfalten der Yucca-Blüten den Falter zu liefern. Unter ungünstigen äusseren 
Lebensumständen kann sich die Entwickelung des Tieres um 2—4 Jahre verzögern. 

Die hier nach R i l e y s oben zitierten Beobachtungen gegebene Schilderung bezieht 
sich zunächst auf P r o n u b a y u c c a s e l l a R i l . an Y u c c a f i l a m e n t o s a , doch kann 
sie auch für die übrigen, weiter unten aufgeführten Arten als typisch gelten, da die 
spezifischen Abweichungen nicht bedeutend sind. 

Neben der Pr on ub a- Motte lebt auf der Yucca-Blüte noch eine zweite, aber mit 
der Bestäubung ausser Zusammenhang stehende Tineide, die von R i l e y zuerst im Jahre 
1880 beschriebene Bogos-Motte ( P r o d o x u s d e c i p i e n s ) , die wegen ihrer äusseren 
Ähnlichkeit mit der Yucca-Motte zu mancherlei Verwechselungen und Irr tümern Ver
anlassung gab. Sie unterscheidet sich, abgesehen von der geringeren Grösse, im weib
lichen Geschlecht hauptsächlich durch den Mangel der Greiftentakeln, die bei ihr nur 
als Höcker am Grunde der Kiefertaster entwickelt sind, sowie durch einen abweichend 
gebauten Legeapparat, im männlichen Geschlecht durch abweichende Form der Genitalien. 
Das Weibchen legt an den kapselfrüchtigen Yucca-Arten die Eier in den Blütenstiel ab; 
doch wurde die Larve auch in den Fleischfrüchten von Y u c c a a l o i f o l i a bemerkt. 
Mehrere andere Pr o dox u s-Species sind ebenfalls auf verschiedenen Yucca -Ar ten 
beobachtet worden. 

Die engen Anpassungsbeziehungen zwischen Yucca-Pflanze und Yucca-
Motte lassen deutliche, nach verschiedenen Richtungen bei den verschiedenen 
A r t e n abgestufte Unterschiede hervortreten, die teilweise Reduktionen, teils For t 
bildungen einer oder mehrerer Grundformen darstellen. T r e l e a s e (Fur th . 

Studies a. a. 0 . p. 222) weist i n dieser Beziehung auf die wichtige Thatsache 
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hin , dass P r o n u b a y u c c a s e l l a , die die ä c h t e n , am meisten differenzierten 
Y u c c a - A r t e n von den s ü d a t l a n t i s c h e n Staaten bis S ü d k a l i f o r n i e n begleitet, 
dort als B e s t ä u b e r von Y . b a c c a t a mi t P r o n u b a s y n t h e t i c a und P. m a c u -
l a t a — den B e s t ä u b e r n der mehr archetypischen Y . b r e v i f o l i a und der 
höhe r differenzierten H e s p e r o y u c c a s — zusammentriff t . Letztere erscheinen 
als pacifische T y p e n , w ä h r e n d Y b a c c a t a ein Einwanderer vom Osten her 
ist und daher auch von dem B e s t ä u b e r der öst l ichen A r t e n begleitet wurde. 

Erste Untergattung: Euyucca. Nachtblumen (!). Der Griffel wird 
von einem weiten H o h l k a n a l durchzogen, der u n t e r w ä r t s i n die O v a r f ä c h e r 

m ü n d e t und oberwär t s sich zu drei N a r b e n a u s h ö h l u n g e n erweitert. De r Narben
kopf t r äg t nur kurze Papil len, der Pollen ist von pulveriger Beschaffenheit. Die 

B l ü t e n sind meist am Tage nur halb geöf fne t . 

a) Arten mit fleischigen Früchten (Sarcoyucca). 

2 6 6 . Y . a l o i f o l i a L . i n den Südos t s t aa t en , b l ü h t i m J u n i und Ju l i 

(R i 1 ey) , neigt (nach D e l e u i 1, E n ge 1 m a n n , R i 1 e y u . a.) zu Se lb s tbe s t äubung 
und setzt daher auch ohne H i l f e von Pronuba F r ü c h t e an ; jedoch blieb eine im 
Missouri-Garden unter Netz gehaltene Rispe steril ( T r e l e a s e ) . 

Die Blüte wird von Pronuba yuccasella bestäubt ( R i l e y ) . 

2 6 7 . Y . sp . A n einer i n S ü d a u s t r a l i e n im Agr iku l tu rgar ten zu Rose-

worthy kul t iv ier ten Pflanze beobachtete T e p p e r (Insect. L i f e I V 1891 . p. 74) 

reichliche F r ü c h t e , die ohne vorangehende B e s t ä u b u n g durch P r o n u b a erwachsen 

sein müssen , da diese Motte i n Australien nicht vorkommt. — Die betreffende 

Yucca -Ar t war vielleicht Y . a lo i fo l ia , von der ä h n l i c h e F ä l l e i n der Lit teratur 
mehrfach verzeichnet sind (!). 

A u c h E . L . L a y a r d (Nature V o l . X X I I . 1880. p. 606; cit. nach Bot. 

Jahresb. 1880. I . p. 173) teilte aus Neu-Kaledonien eine Not iz mi t , nach der 
die dort e i n g e f ü h r t e n Y u c c a - P f l a n z e n reichlich F r ü c h t e trugen. 

2 6 8 . Y . g u a t e m a l e n s i s B ä k . , in S ü d a m e r i k a und Guatemala, hat eine 

i m ganzen mi t Y . b a c c a t a ü b e r e i n s t i m m e n d e B l ü t e n e i n r i c h t u n g , zeichnet sich 

jedoch durch reichliche Honigabsonderung vor anderen A r t e n aus; die Honig

tropfen treten nicht nur am Grunde des Ovars, sondern auch an den Aussen-
nektarien der Ovarspitze hervor ( T r e l e a s e ) . 

2 6 9 . Y . T r e c u l e a n a C a r r . , i n Mex iko und Texas, produziert im wilden 
Zustande reichlich F r ü c h t e , bleibt aber an kul t iv ier ten S töcken steril. 

Als Bestäuber vermutet R i l e y eiue besondere Pronuba-Species. 

2 7 0 . Y . bacca ta T o r r . ( = Y . m o h a v e n s i s S a r g e n t ) , von Süd-
kolorado bis Ka l i fo rn i en und Mex iko verbreitet, zeigt einen schwachen, aber an
genehmen B l ü t e n g e r u c h . Die Protogynie ist nicht, stark a u s g e p r ä g t u n d währ t 

nur bis zum Abend des ersten B l ü h t a g e s ; die Honigabsonderung ist etwas 

reichlicher als bei den mit Y . f i l a m e n t o s a verwandten A r t e n ( T r e l e a s e ) . 
Exemplare, die auf den Mesas von San Diego von T r e l e a s e beobachtet wurden, 

zeigten an dem Fruchtknoten deutliche Spuren der Eiablage von P r o n u b a . Die an 
den Blüten gefangenen Motten waren, abgesehen von Färbungs- und Grössenverhältnissen, 
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nicht wesentlich von der Missisippi-Form der P. y u c c a s e l l a verschieden. Der hell
goldgelbe Pollen wurde bisweilen von kleinen Käfern und Fliegen gefressen; in dem 
offenen Griffelkanal finden sich zahlreiche Individuen von Thrips ein. In den fleischigen 
Teilen des Ovars leben die Larven einer Bogosmotte ( P r o d o x u s y - i n v e r s u s R i l . ) 
und rufen an demselben gallenartige Anschwellungen hervor. 

2 7 1 . Y . v a l i d a B r a n d e g e e , in Niederkalifornien zwischen San Jorge 
und San Borgia u. a. von B r a n d e g e e (Plants f r o m Baja California. Proc. Cal. 
Acad. Sei. Ser. 2. V o l . I I . 1889. p. 208) entdeckt, b l ü h t daselbst bis Mi t t e 
M a i , wenn die n ä c h s t v e r w a n d t e Y . b a c c a t a bereits ihre F r ü c h t e re i f t . Die 
2—2,5 Zo l l breiten B l ü t e n sind von milchweisser Farbe, die S t aubb l ä t t e r reichen 
fast bis zur Narbe heran, ihre Filamente k r ü m m e n sich aber zur Reifezeit der 
Antheren h a k e n f ö r m i g zurück . 

Eine auf dieser Ar t vorkommende P r o n u b a ist noch nicht beobachtet. 
Andere zu der Sarcoyucca-Gruppe gehör ige A r t e n , wie Y . Y u c a t a n a 

E n g e l m . , S c h o t t i i E n g e l m . , a u s t r a l i s E n g e l m . ( = m a c r o c a r p a 
C o v i l l e ) und Y . f i l i f e r a C h a b . sind bisher nach ihrer Bes t äubungse in r i ch tung 
nur unvo l l s t änd ig oder gar nicht untersucht worden. 

b) Arten mit Schliessfrüchten (Clistoyucca). 

2 7 2 . Y . b r e v i f o l i a E n g e l m . ( = Y . a r b o r e s c e n s T r e l . ) , in Ka l i fo rn ien , 
zeichnet sich durch auffa l lend dicke und steife P e r i a n t h b l ä t t e r und widerlichen 
Blü tenge ruch aus. D ie sehr kurzen S taubb lä t t e r s t äuben erst 48 Stunden nach 
der B l ü t e n ö f f n u n g aus, w ä h r e n d gleichzeitig die Narbe bereits e m p f ä n g n i s f ä h i g 
ist. Die Septalnektarien sind schwächer entwickelt als bei anderen, bisher ge
nauer untersuchten Ar t en und nehmen h ä u f i g nur das obere D r i t t e l des Ovars 
ein; freie Honigabsonderung scheint ganz zu fehlen ( T r e l e a s e ) . 

Der B e s t ä u b er dieser Ar t ist P r o n u b a s y n t h e t i c a R i l . , deren Benehmen 
beim Auf- und Abladen des Pollens sowie der Eiablage von T r e l e a s e zu Hesperia in 
Kalifornien direkt beobachtet werden konnte. Das Tier benutzt immer nur die frisch 
geöffneten Blüten zur Eiablage und führt die kurze, aber kräftige Legescheide seitlich 
in den Griffelkanal — etwa 2 mm unterhalb des Narbenscheitels — ein; der weiter vor
geschobene Eileiter führt dann das Ei bis zur Fruchtknotenhöhle hinab. Im übrigen 
sind die Lebensverhältnisse ähnlich wie bei P r o n . y u c c a s e l l a . Infolge der ab
weichenden Art der Eiablage fehlen den Früchten obiger Yucca-Art die sonst so charak
teristischen Einschnürungen an den Einstichstellen. An den Blüten wurde auch eine 
Bogosmotte ( P r o d o x u s s o r d i d u s Ri l . ) angetroffen. 

273 . Y . g l o r i o s a L . , i n den Südos t s t aa t en , b l ü h t in der Regel später 
als Y . a l o i f o l i a , häuf ig sogar erst im Herbst und setzt dann selten oder bei 
Abwesenheit von P r o n u b a ü b e r h a u p t keine F r ü c h t e an. Die von dieser A r t 
an Kulturexemplaren mehrfach gemeldete B i l d u n g reifer F r ü c h t e ohne H i l f e 
von P r o n u b a beruht wahrscheinlich auf einer Verwechselung m i t Y . a l o i 
f o l i a ( E n g e l m a n n ) . E i n in Washington gezogenes Exemplar, das allerdings 

dicht neben einem Stock von Y . aloifolia stand, erzeugte deformierte, anscheinend 
von P r o n u b a y u c c a s e l l a beeinflusste F r ü c h t e ( T r e l e a s e ) . M e e h a n 
(s. Bot. Jb . 1880. I . p. 190) fand die Aussenseite der B l ü t e n b l ä t t e r mi t Tröpf
chen besetzt, die von Ameisen beleckt wurden. 
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274 . Y . g i g a n t e a L e m a i r e , am n ä c h s t e n mi t Y . g l o r i o s a und 
g u a t e m a l e n s i s verwandt, wi rd i n den G ä r t e n von Ponta Delegada auf 
8 t . Michaels (Azoren) i n einem Riesenexemplar ku l t iv ie r t und b r ing t daselbst 
ohne Beihi l fe der Pronuba F r ü c h t e mi t k e i m f ä h i g e n Samen hervor (nach T r e l e a s e 

i n 9. A n n . Report. Missouri Bot . Garden 1898. p. 141—146) . 

c) Arten mit Kapselfrüchten (Chaenoyucca). 

2 7 5 . Y . r u p i c o l a Scheele , i n Texas, wurde von T r e l e a s e i n einem 
Kul turexemplar bei Dallas untersucht; i n der B l ü t e n e i n r i c h t u n g s t immt die 

A r t i m wesentlichen mit Y . f i l a m e n t o s a übere in und erwies sich als sehr 

fruchtbar. 
Die bestäubende Motte ist nach R i l e y wahrscheinlich von P r o n . y u c c a s e l l a 

verschieden. 

2 7 6 . Y . e l a ta E n g e l m . ( = Y . c o n s t r i c t a B u c k l e y ) , von West
texas bis Arizona verbreitet, hat d ü n n e , reinweisse P e r i a n t h b l ä t t e r und eine 

etwas reichlichere Honigabsonderung als die verwandten A r t e n . Der Pollen wird 

sofort nach der B l ü t e n ö f f n u n g a u s g e s t ä u b t . 
Die Bestäubung der Blüten durch P r o n . y u c c a s e l l a und das Benehmen des 

Tieres wurde von T r e l e a s e bei Eagle Fiat in Texas genau beobachtet. Bisweilen 
fanden sich kleine Bienen (Agapostemon texanus Cress., Halictus albipennis Robts.) 
ein, die den Honig am Grunde des Pistills saugten, aber als Bestäuber nicht in Betracht 
kommen, da sie die Narbe nicht berühren. Gleiches gi l t auch fü r eine die Blüten häufig 
besuchende Noctuide (Acontia arizonae Hy. Edw.) 

2 7 7 . Y . g l a u c a F r ä s e r Cat . 1 8 1 3 , non Simson ( = Y . a n g u s t i f o l i a 
P u r s h ) , i n den Rocky Mountains, wi rd i m wilden Zustande nach Beobachtungen 

von T r e l e a s e bei Mani tou i n Kolorado von P r o n . y u c c a s e l l a bes täubt . 

M e e h a n (nach Bot . Jb . 1880. I p. 162) erzielte an Y . a n g u s t i f o l i a durch 
k ü n s t l i c h e B e s t ä u b u n g Fruchtansatz. 

2 7 8 . Y . g l a u c a v a r . s t r i c t a ( S i m s . ) ( = Y . a n g u s t i f o l i a v a r . m o l l i s 

E n g e l m . ) , i n Arkansas, Louisiana und Texas, zeigte nach T r e l e a s e bei Dallas 
i n Texas i n ihren grünl ich-weissen B l ü t e n keine Absonderung von freiem Nektar, 

obgleich die S e p t a l d r ü s e n und äusseren Nekta r r innen wohlentwickel t sind. Auch 
hier ist P r o n . y u c c a s e l l a der zugehör ige B l ü t e n b e s t ä u b e r . 

2 7 9 . Y . filamentosa L . Nach M e e h a n (Some new facts i n the life-

history of Y u c c a and the Y u c c a moth . Proc. Bot . Club . A m . Assoc. 1888. 

s. Bot . Gaz. X I I I . 1888. p . 237) soll die Y u c c a - M o t t e nur S e l b s t b e s t ä u b u n g 
der Y u c c a - B l ü t e n h e r b e i f ü h r e n . Diese Ans ich t ist nach einer zu Cleveland 

i m Augus t 1888 g e f ü h r t e n Diskussion zwischen M e e h a n , R i l e y und D a y 
mi t den Thatsachen unvereinbar. M e e h a n meint auch, dass die Kreuzbe

f ruch tung der Pflanze keinen V o r t e i l b r ingt (s. Bot . Jb . 1880. I . p. 162); 

er f and Y . f i l a m e n t o s a mi t eigenem Pol len f ruchtbar (s. Bot . Jb . 1876. 

p . 938—939) . — L u i s e M ü l l e r ( V g l . Ana t . der B l u m e n b l ä t t e r p. 64) f and 

bei dieser A r t i n den Zellen der P e r i g o n b l ä t t e r ausserordentlich reichen Glykose-
gehalt. 
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Die Pflanze beginnt bei Washington und St. Louis Mi t t e J u n i zu b lühen , 
in S ü d - K a r o l i n a dagegen einen Monat f r ü h e r ; später b l ü h e n d e Va r i e t ä t en bleiben 
an letzterem Orte steril ( M e l l i c h a m p ) . 

Die Bestäubung dieser Art durch P r o n . y u c c a s e l l a wurde oben ausführlich 
beschrieben. Als gelegentlicher und unnützer Blumenbesucher findet sich häufig der 
Käfer Chauliognathus pennsylvanicus De G. ein, der am Blütengrunde Honig leckt oder 
herausgefallenen Pollen frisst; auch einige Hymenopteren wie z. B. Honigbienen, saugen 
bisweilen den Nektar am Ovargrunde (R i l ey ) . T r e l e a s e beobachtete Trichius piger F. 
an den Aussennektarien. 

Zweite Untergattung. H e s p e r o y u c c a . T a g b l u m e n (!). Der G r i f f e l wird 
nur von einem mikroskopisch wahrnehmbaren H o h l k a n a l durchzogen. Die stark 
secernierende, in der M i t t e e ingedrück te Narbe t r äg t lange, hyaline Papillen; 
der klebrige Pollen bildet z u s a m m e n h ä n g e n d e K l ü m p c h e n . 

2 8 0 . Y . W h i p p l e ! B ä k . * ) ist von den San Bernardino-Bergen nö rd l i ch 
bis Montarey und südl ich bis Niederkal i fornien verbreitet. Die B l ü t e n sind 
durch Wohlgeruch ausgezeichnet; der Pollen t r i t t aus der Spitze der geö f fne t en 
Antheren als zweilappige, feuchte Masse hervor. Die Septalnektarien sind zwar 
kleiner als bei Y . f i l a m e n t o s a , secernieren aber reichlich freien H o n i g an 
den basalen Ausgangsstellen der N e k t a r k a n ä l e . Die A r t ist nach R i l e y unter 
allen Yucca-Arten die am meisten selbstfertile. I n manchen B l ü t e n k a n n — 
nach T r e l e a s e — der Pollen direkt aus den Antheren auf den Rand der 
Narbe gelangen; i n diesem Fal le bleibt die B lü t e und die daraus hervorgehende 
Kapselfrucht auffa l lend k le in . Sonst beobachtete F r ü c h t e zeigten dagegen deut
lich die Einstichspuren der P r o n u b a . 

Als Bestäuber wurde eine besondere Pronuba-Art (P. m a c u l a t a ) mit schwarz
gefleckten Flügeln von R i l e y entdeckt; das Benehmen des Tieres hat T r e l e a s e am 
Cajon Pass bei Santa Barbara u. a. 0 genau beobachten können. Entsprechend dem 
ausgesprochenen Charakter der Blüten als Tagblumen fliegen die ihnen angepassten 
Motten vorzugsweise am Tage und nehmen auch das Pollensammeln, Eierlegen und 
Pollenabladen zu dieser Zeit vor. Nach der Eiablage, die hier die auf dem Pistill 
sitzende Motte durch Einsenken der Legescheide etwa in der Mitte des Ovars ausführ t , 
schreitet sie zur Bestäubung der Narbe. Sie hebt dabei zunächst ihre langen Tentakeln 
von der in üblicher Weise gesammelten Pollenkugel ab, stellt sich auf die Fussspitzen 
und beginnt dann auffallend langsam und vorsichtig die mit Pollen behafteten Tentakel
spitzen in eine der drei seichten Narbenvertiefungen unter Vor- und Rückwärtsbewegungen 
einzuführen. Die Narbengruben enthalten ein gumrniartiges Sekret und kommunizieren 
mit dem kapillaren Griffelkanal; das Sekret befördert nicht nur das Austreiben der 
Pollenschläuche, sondern dient offenbar auch zur Befeuchtung der Tentakelspitzen und 
zur Zerteilung der Pollenmassen. — Als gelegentliche und nutzlose Blumenbesucher be
merkte T r e l e a s e kleine Fliegen und Bienen, darunter auch Honigbienen, sowie honig
leckende Käfer. Co q u i l l et (a. a. 0. p. 312) beobachtete in Los Angeles von Blumen
gästen 1 Hymenoptere, 4 Falter, 1 Diptere, 7 Käfer, 2 Hemipteren und 1 Neuropteren-
A r t , die im Tierverzeichnis am Schluss von Band I I I anfgezäblt sind. Von Bogos-

i ) Die in Band I , Fig. 17, aus K e r n e r s Pflanzenleben entnommenen Figuren 
(1 u. 2) beziehen sich angeblich auf Y u c c a W h i p p l e i . Dies ist jedoch nach T r e l e a s e 
(Further Studies of Yuccas a. a. 0. p. 212) irrtümlich, da die K e r n er sehe Abbildung 
augenscheinlich eine Form von Y. f i l a m e n t o s a darstellt (!). 
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Motten ( P r o d o x u s ) kommt auf den Blüten obiger A r t eine ganze Reihe von Species 
(P. m a r g i n a t u s R i l . , c i n e r e u s R i l . , p u l v e r u l e n t u s R i l . u. a.) vor, deren Larven 
in den Stielen und im Grunde des Fruchtknotens leben. 

2 8 1 . Y . W h i p p l e i v . g r a m i n i f o l i a ( W o o d ) wurde von T r e l e a s e in 
K a l i f o r n i e n zwischen San Bernardino und dem Cajon-Pass beobachtet. Die 

B l ü t e n unterscheiden sich von der H a u p t f o r m vorzugsweise durch ihre braun

purpurne F ä r b u n g . 
Der B e s t ä u b e r dieser Varietät ist nach den Beobachtungen R i l e y s bei den 

An-owhead-Quellen, wo die Hauptform der Pflanze fehlt, eine völlig schwarze Aberration 
von P r o n u b a m a c u l a t a ; sie benimmt sich beim Eiablegen und Pollenabladen wie die 
Grundform. 

63. Cordyline Comm. 

2 8 2 . C. a u s t r a l i s H o o k , f . , i n Neu-Seeland, entwickel t mäch t ige Rispen 

mi t Tausenden stark duftender H o n i g b l ü t e n , die T h o m s o n (New Zeal. p . 286) 

von äusse rs t zahlreichen Insekten, wie besonders D i p t e r e n , u m s c h w ä r m t sah. 

2 8 3 . C. r u b r a H ü g e l . Der H o n i g wird an der Spitze des Ovars in 
drei Tropfen abgesondert; die Nektarien sind rein innere, gerade Spalten (nach 

J . S c h n i e w i n d - T h i e s Beitr. z. K e n n t n . d. Septalnekt. p . 11—12) . 

64. Astelia Banks et Soland. 

2 8 4 . A . n e r v o s a B a n k , et S o l . i n Neu-Seeland t r ä g t nach T h o m s o n 

(New Zeal. p. 286—287) unscheinbare, diöcisch verteilte B l ü t e n ; die männlichen, 

i n lockerer Inflorescenz stehenden B l ü t e n sind heller g e f ä r b t als die weiblichen, 

die eine kurze, steife Rispe bi lden; ihre Perianthabschnitte sind zurückgeschlagen 
u n d lassen den Zugang zum H o n i g f r e i ; letzterer wird von dem „ D i s c u s " (dem 

reduzierten Pis t i l l?) abgesondert; i n der M i t t e des Discus erhebt sich das „Stylo-

podium" (der reduzierte Gr i f f e l ? ) , dein die Narbe feh l t ; das wohlentwickelte 

Ovar e n t h ä l t zahlreiche Samenanlagen, die jedoch niemals befruchtet werden. 
Die weiblichen, d u n k e l g r ü n e n B l ü t e n unterscheiden sich durch kurze aufrechte 

Perianthabschnitte, fehlende Stamina — nach E n g l e r P f l . I I , 5. p. 75 — 76 
sind sie durch kleine Staminodien angedeutet — und drei wohlentwickelte, 

sitzende Narben von den m ä n n l i c h e n B l ü t e n . Die beiderlei B l ü t e n haben einen 

k r ä f t i g e n Geruch und locken nach T h o m s o n zahlreiche D i p t e r e n an. 
2 8 5 . A . P e t r i e i C o c k a y n e i n Neu-Seeland t r ä g t stark riechende, dunkel

purpurne B l ü t e n , die f ü r F 1 i e g e n b e s u c h eingerichtet zu sein scheinen 
( C o c k a y n e New Zeal. Ins t . X X X I . 1899. p. 420). 

2 8 6 . A s p a r a g u s ( M y r s i p h y l l u i n ) a spa rago ides W i l l d . [ S c o t t E l l i o t 
S. A f r . p. 391] . Die an der Basis verflachten Filamente bi lden die Decke des 

Safthalters. 
Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t bei Kapstadt Apis mellifica sgd. 

und psd. 
2 8 7 . C l i n t o n i a h o r e a l i s R a f . D ie h ä n g e n d e n , g r ü n l i c h gelben Blüten 

sah A . C a r t e r (Bot. Gaz. X V I I . p. 21) bei I thaca ( N . Y . ) i n Nordamerika 

von H u m m e l n besucht, die den am Grunde des Perianths vorhandenen 
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H o n i g saugten. L o v e l l (Amer . Nat . X X X I I I . 1899. p. 499) beobachtete 

B o m b u s c o n s i m i l i s Cress. und einen K ä f e r (Anthobium pothos Mann.) an 
den B l ü t e n . 

65. Smilacina Desf. 

2 8 8 . S. r a cemosa D s f . ( = V a g n e r a r a c e m o s a M o r . ) hat nach 
R o b e r t s o n (Flow. X V I . p. 270) einen rispigen B lü t ens t and , der auf nickendem 
Stengel eine horizontale Stel lung einnimmt. Die sehr kleinen P e r i a n t h b l ä t t e r 
lassen die S t a u b g e f ä s s e auch in der Knospe unbedeckt. Sämt l iche Blü ten te i l e 
mit Ausnahme der Antheren sind weiss ge fä rb t . Durch gesteigerte Zahl der 
Blü ten ist die Rispe dieser A r t au f fä l l ige r , als die Traube von S. s t e i l a t a , 
doch wächs t erstere Species nicht gruppenweise. D ie Protogynie zeichnet sich 
durch lange Dauer des weiblichen Zustandes aus. F r e m d b e s t ä u b u n g wi rd ausser
dem durch starke Spreizung der S t a u b g e f ä s s e begünst igt , so dass spontane Auto 
gamie unwahrscheinlich ist. Trotz des Vorhandenseins von Sep ta ld rüsen (nach 

G r a s s m a n n i n Flora 1884. p. 118) scheint kein H o n i g abgesondert zu werden; 
die spär l ichen Besucher sammeln nur Pollen. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 3 Tagen des Mai : A. Co-
l e o p t e r a : Scarabaeidae: 1. Trichius affinis Gory. pfd. — B. H y m e n o p t e r a : Apidae: 
2. Halictus pectoralis Sm. $ , psd.; 3. H . 4-maculatus Rob. $ , psd.; 4. H . stultus Cr. 
9 , psd. 

2 8 9 . S. s t e l l a t a D i e t r . (-= V a g n e r a s t e l l a t a M o r . ) . Die nach 
R o b e r t s o n (Flow. X V I . p. 269—270) i n I l l ino i s nicht selten gruppenweise 
auftretende, 4 — 5 dm hohe Pflanze t r ä g t auf seitlich übe rne igendem Stengel 
endständige, kleine Trauben von weissen B l ü t e n . Dieselben nehmen die Ober
seite der Hauptinflorescenzachse ein und breiten ihre P e r i a n t h b l ä t t e r fast wage
recht aus. Nektar und Pollen sind daher leicht zugängl ich . Die B l ü t e n sind 
protogyn und f ü r kurzrüssel ige Bienen ( A n t h r e n i d a e ) eingerichtet, die w ä h r e n d 
der Blütezei t — von Ende A p r i l bis Mi t te M a i — vorherrschen. 

Als B e s u c h e r beobachtete Rob e r t s o n an einem Apriltage 2 langrüsselige und 
12 kurzrüsselige Bienen, sowie 1 langrüsselige und 1 kurzrüsselige Diptere. 

G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Vol . I . p. 173) sah die Blüten in Wis
consin von den S c h w e b f l i e g e n : Helopbilus chrysostomus Wied., Mallota cimbici-
formis Fall, und Tropidia quadrata Say. besucht. 

2 9 0 . M a j a n t h e m u m canadense Desf . ( = U n i f o l i u m c a n a d e n s e 
G r e e n e ) . Die B l ü t e n sah G r a e n i c h e r ( B u l l . Wiscons. Nat . His t . Soc. V o l . I . 
1900. p. 171) von den S c h w e b f l i e g e n Neoascia globosa W a l l , und Mal lo ta 
posticata Fabr. besucht. 

2 9 1 . P o l y g o n a t u m g i g a n t e u m D i e t r . [Rob. F low. X V I . p . 268 — 269]. 
— Die R ö h r e des Perianths ist etwa 17 m m lang und breitet sich am S c h l ü n d e 
bis auf 5 m m aus. Letzterer wird durch die Filamente verengt, die i n der Mi t t e 
der R ö h r e angeheftet sind und nach innen zusammenneigen. Der G r i f f e l ist 
so kurz, dass bei der h ä n g e n d e n Lage der B l ü t e spontane Autogamie unmögl i ch 
ist; doch k ö n n e n Insekten den eigenen Pollen der B l ü t e r ü c k w ä r t s auf die 
Narbe schaffen. 
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Von B e s u c h e r n bemerkte R o b e r t s o n in Illinois an 3 Tagen des Mai und 
Juni : A p i d a e : 1. Podalirius abruptus (Say.) 9 , sgd. u. psd.; 2. P. ursinus (Cr.) $ , dsgl.; 
3. Bombus vagans Sm. $ , dsgl. 

2 9 2 . R h o d e a j a p o u i c a R o t h et K u n t h , aus Japan , gehör t zu den 
wenigen Pflanzen, deren B e s t ä u b u n g durch Schnecken sicher festgestellt ist (vgl . 

Band I . p . 94—95, sowie L u d w i g i n Beih. z. Bot. Centralbl . I . 1 8 9 1 . p. 35 
bis 36). Auch B a r o n i ( A t t i del Congresso Botan. Internaz. d i Genova 1892. 
p. 535—538) beobachtete i m botanischen Garten von Pisa an den e igen tüml ich 
hefeartig riechenden B l ü t e n mehrere S c h n e c k e n a r t e n ( H e l i x adspersa Müll . , 

L i m a x agrestis L . , Cyclostoma elegans Mül l . ) , die ü b e r die völl ig ebene F l ä c h e 

der B l ü t e n ä h r e n hinkrochen und Teile des Perigons, sowie der Antheren und 
Pis t i l le verzehrten; ausserdem bemerkte er eine A m e i s e n a r t (Formica ru fa L . ) 

und einen K ä f e r (Donacia crassipes F . ? ) als Besucher; besonders ersteres I n 

sekt war an den B l ü t e n mi t Vorl iebe beschä f t ig t und hatte Pol len an der Unter

seite des K ö r p e r s aufgenommen. 
2 9 3 . A s p i d i s t r a e l a t i o r B l u m e . [ V g l . Band I I . 2. p. 428 u . 512.J Der 

B l ü t e n b a u dieser in Japan einheimischen Pflanze wurde neuerdings von Y a s u d a 

(The Bot. Magaz. V o l . V I I I . Tokyo 1894) beschrieben. D ie dicht an der Erde 
entspringenden, zum Te i l in dieselbe eingesenkten B l ü t e n bi lden nach B u c h e n a u 
(Bot. Zeit. 1867. p. 220—221) einen achtstrahligen Stern von t rübge lbe r oder 

violetter Farbe; die unten schüsse i förmige H ü l l e birgt i n ihrer Tiefe 8 S taubblä t te r 

m i t sitzenden Antheren , das hu tp i l zähn l i che P i s t i l l l ä u f t obe rwär t s i n einen 
gerundeten Narbenkopf mit 4 Abschnit ten aus. Sonderbarerweise ist dieser 
Narbenkopf mi t der P e r i a n t h r ö h r e r ingsum dicht verklebt ; nur an 4 Stellen 
biegen sich die N a r b e n r ä n d e r nach oben und lassen 4 Eingangspforten i n das 

Innnere des Perianths f r e i . D ie S t a u b g e f ä s s e befinden sich i n einer nach 

oben durch den Narbenkopf , nach den Seiten und unten vom Perianth völlig 
abgeschlossenen H ö h l u n g und k ö n n e n ihren Pol len unmög l i ch d i rekt auf der 

Narbe absetzen, da die Papil len derselben nur oberseits i n den 4 Rinnen des 

Narbenkopfes angebracht sind. Nach dem Ö f f n e n der Antheren f ä l l t der pulverige 

Pollen auf den inneren Boden des Perianths. Autogamie ist somit völl ig aus
geschlossen; auch setzten die von B u c h e n a u kul t iv ier ten Pflanzen spontan 

keine F r ü c h t e an; durch k ü n s t l i c h e B e s t ä u b u n g wurden einige wenige F r ü c h t e 
erhalten. D e l p i n o f and die Ö f f n u n g e n der e r w ä h n t e n Eingangspforten mit 

Pollen beschmiert und sah von ihnen einen Pollenstreifen sich nach aussen 
ziehen — ein deutlicher Beweis f ü r den E i n t r i t t und Aus t r i t t von Bes täubern . 

A l s solche wurden von D e l p i n o M ü c k e n , von W i l s o n Schnecken vermutet; 

auch Y a s u d a hat die B e s t ä u b e r nicht direkt festzustellen vermocht (nach einem 
Refer. i m Bot . Cent r lb l . B d . 58 (1894). p . 338). E ine von B a i H o n (Litter. 

N r . 119) beschriebene A r t ( A s p . t y p i c a ) unterscheidet sich i m B l ü t e n b a u 
nicht unwesentlich von der japanischen Pflanze. 

66. TriUium L. 

Die nordamerikanischen A r t e n der Gat tung sind teils honiglose, durch 
widrigen Geruch und t r ü b e B l ü t e n f a r b e ausgezeichnete Eke lb lumen (T. e r e c -
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t u m ) , teils nektarhaltige, auffal lend g e f ä r b t e Insektenblumen, wie T. g r a n d i -
f l o r u m . Ü b e r g ä n g e zwischen beiden fehlen nicht. 

2 9 4 . T . sessile L . Nach Angabe von A . C a r t e r (Bot. Gaz. X V I I . 
p. 20) ist das zwischen den 3 L a u b b l ä t t e r n sitzende, aufrechte Perianth dunkel
rotbraun. Die S taubge fäs se stehen der Narbe so nahe, dass S e l b s t b e s t ä u b u n g 
unvermeidlich ist. H o n i g wird nicht abgesondert. — Ü b e r Insekten besuch vg l . 
Band I I , 2. p. 5 1 1 . 

Nach R o b e r t s o n (Flow. X V I . p. 272—273) stehen die K e l c h b l ä t t e r 
aufrecht; die K r o n b l ä t t e r sind mit Ausnahme der purpurroten Basis g rün l i ch 
g e f ä r b t ; auch S t a u b g e f ä s s e und Narbe sind purpurn. Diese Farbe ist der letzte 
Rest von entomophilen Eigenschaften der B lü te . D ie ineinander geschlagenen 
R ä n d e r der auffa l lend grossen Narben treten wahrscheinlich mi t den benach
barten Antheren in B e r ü h r u n g . 

R o b e r t s o n sah einige R ü s s e l k ä f e r (Centrinites strigicolfis Casey) an den 
Antheren fressen; vielleicht bewirkten sie Autogamie. 

295 . T . e r e c t u m L . Die gestielten, aufrechten B l ü t e n erreichen nach 
L o e w (Pringsh. Jahrb. X X I I I . p . 238—239) einen Durchmesser von etwa 
7,5 cm, mit g rünen , äusseren und oberseits braunpurpurnen, unterseits t r übge lb 
gefä rb ten , inneren P e r i a n t h b l ä t t e r n . Das scharf sechskantige Ovar von dunkel
purpurner Farbe hat eine gekörne l te O be r f l ä che und erreicht mi t den 3 G r i f f e l n 
eine H ö h e von 10—14 mm. Die auf Filamenten von 3 mm stehenden, linearen, 
etwa 9 mm langen Antheren sind intrors. Die gelben, r ü c k w ä r t s g e k r ü m m t e n 
G r i f f e l tragen nur an der Innenseite Narbenpapi l len; an der Aussen seite l ä u f t 
ein brauner Streifen bis zum Ovar herab. Honigsekretion wurde nicht beob
achtet. Der widrige Geruch und die t r ü b e Farbe des Perianths kennzeichnen 
die B lü t e als Ekelblume. Jedoch kommen nach A s a G r a y (Man. of the Bot. 
of the N o r t h . U n . Stat. 5. Ed i t . p. 523) auch A b ä n d e r u n g e n mi t g rün l i ch-
weissem oder schneeweissem Innenperianth i n der Heimat der Pflanze vor. 
A . C a r t e r (a. a. O.) f and die B l ü t e ebenfalls honiglos und beobachtete vier 
nicht n ä h e r bezeichnete, wahrscheinlich des Pollens wegen angeflogene K ä f e r 
arten als Besucher. S e l b s t b e s t ä u b u n g ist nach genanntem Beobachter auch bei 

dieser A r t die Regel. 
D ie B l ü t e ist nach W e e d (Ten New England blossoms and their insect 

visitors p. 53 — 60) protandrisch und f ü r F r e m d b e s t ä u b u n g eingerichtet. E r sah 
sie i n New Hampshire von 2 oder 3 A a s f l i e g e n a r t a n , darunter Luc i l i a 
cornicina F . , besucht. Die Abwesenheit des Honigs läss t , wie R o b e r t s o n 
(Flow. X V I . p. 272) bemerkt, auf einen schwachen Grad der Dichogamie 
schliessen. Der üb le Geruch, die t r ü b e B l ü t e n f a r b e und der Besuch von Aas
fl iegen deuten auf sapromyiophile Anpassung. Die röt l iche und die weisse 
V a r i e t ä t der A r t sind wahrscheinlich f ü r die Insekten anziehender als die grün
l i ch b l ü h e n d e F o r m . Das auffallende Variieren bildet wohl ein Anzeichen da fü r , 

dass eine Reduktion des u r sp rüng l i chen Typus vorliegt. Noch s tä rker erscheint 
dieselbe bei T . s e s s i l e und r e c u r v a t u m . 

2 9 6 . T . r e c u r v a t u m B e c k . [ R o b . F low. X V I . p. 273]. — Die wenige 



144 Liliaceae. 

Decimeter hohe Pflanze t r ä g t oberhalb eines dre ib lä t t r igen Laubbla t tqu i r l s eine 
einzelne B l ü t e . Ih re g r ü n e n K e l c h b l ä t t e r schlagen sich z u r ü c k ; die dunkel-
purpurnen K r o n b l ä t t e r stehen aufrecht, übe rwölben die S t a u b g e f ä s s e und sind 
am Grunde wie an der Spitze einander g e n ä h e r t . Fi lamente u n d Narbe sind 
purpurn g e f ä r b t , die Antheren fast schwarz. Letztere sind lang und starr, die 
Konnekt ive i n eine stumpfe Spitze ausgezogen; sie bilden ü b e r dem Pis t i l l einen 
festen Kegel , dessen Pol len nur schwer von Insekten gefressen oder abgeholt 

werden kann. Nektar und D u f t fehlen , so dass die B l ü t e n f a r b e das einzige 
Anlockungsmit te l bildet. D ie ineinander gefalteten N a r b e n r ä n d e r ve r l änge rn 

sich und kommen durch R ü c k w ä r t s k r ü m m u n g m i t den Antheren i n K o n t a k t . 
2 9 7 . T . c e r n u u m L . Die inneren, zu rückge ro l l t en P e r i a n t h b l ä t t e r der 

nickenden B l ü t e sind weiss oder r o t g e f ä r b t (nach B r i t t . u . B r . I I I . F lor . I I I . 
p . 437). A . C a r t e r f and die B l ü t e n schwach protandrisch, w ä h r e n d K e r n er 

(vg l . Handb . I I , 2. p. 511) die T r i I i i u m - A r t e n als durchweg protogyn be
zeichnet. Nach völliger B l ü t e n ö f f n u n g k a n n leicht S e l b s t b e s t ä u b u n g eintreten, 

da die r ü c k w ä r t s geschlagenen Narben dicht unter den a u s s t ä u b e n d e n Antheren 
stehen. Kle ine Honig t ropfen treten zwischen der Fruchtknotenbasis und dem 

Grunde der äusseren Stamina auf; der Nektar wird von S e p t a l d r ü s e n abgesondert. 

A . C a r t e r sah die B l ü t e von einer honigsaugenden H u m m e l besucht. 
2 9 8 . T . g r a n d i f l o r u m Sa l i sb . Die B l ü t e n erreichen einen Durchmesser 

von 9,5 cm und haben zarte, schneeweisse, innere P e r i a n t h b l ä t t e r von 4—4,5 cm 
L ä n g e . Das g l änzend weisse, g e f l ü g e l t k a n t i g e Ovar t r ä g t drei getrennte, ca. 3 mm 
hohe G r i f f e l , die w ä h r e n d des A u f b l ü h e n s noch aneinander liegen (nach L o e w 

an kult ivier ten Pflanzen des Berliner Bot. Gart . ! ) . A . C a r t e r (a. a. 0 . ) giebt 
an, dass i m ersten B l ü t e n s t a d i u m die Antheren den B l ü t e n e i n g a n g verschliessen 

und erst spä te r zwischen ihnen die Narben sichtbar werden; Honigabsonderung 

findet ebenso wie bei T . c e r n u u m statt. V o n Besuchern beobachtete C a r t e r 
nur pollensammelnde Honigbienen und h ä l t bei ausbleibendem Insekten besuch 

Autogamie durch direkte B e r ü h r u n g von Narben und Antheren f ü r wahr
scheinlich. 

2 9 9 . T . n i v a l e R i d d e l l , gehör t nach G r a e n i c h e r (Wiscons. Nat . His t . 

Soc. V o l . I . 1900. p. 73—74) in der Umgebung von Milwaukee zu den ersten 
F r ü h l i n g s b l u m e n und b l ü h t bisweilen schon Ende M ä r z auf. D i e B lü te steht 

aufrecht und erreicht mi t ihren weissen, z u r ü c k g e b o g e n e n P e r i a n t h b l ä t t e r n einen 

Durchmesser von 15 m m . Die 3 Narben stehen etwa 3 m m höher als die 
langen Antheren des äusseren Staubblattkreises. Nektar wird nicht abgesondert; 

auch konnte trotz vielfacher Ü b e r w a c h u n g der B lü t en Insektenbesuch nicht nach
gewiesen werden. S e l b s t b e s t ä u b u n g t r i t t schliesslich durch K r ü m m u n g des 

Gr i f f e l s e in , so dass die Narbe mi t Pollen einer offenen Anthere i n Berüh

rung kommt. 

3 0 0 . S a n s e v i e r a g u i n e e n s i s W i l l d . (Trop. A f r i k a ) . Die Honigsekretion 

f indet nach J . S c h n i e w i n d - T h i e s (Beitr. z. K e n n t n . d. Septalnekt. p. 5—6) 

sowohl i n den drei inneren Septalnektarien als i n den drei äus se ren Ovarial-
r innen statt. 
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3 0 1 . C a l l i x e n e p a r v i f l o r a H o o k . f . (== L u z u r i a g a ) i n Neu-Seeland 
hat nach G. M . T h o m s o n (New Zeal. P I . p. 286) weisse, duftende P o l l e n 
b l u m e n . 

3 0 2 . L u z u r i a g a r a d i c a n s R . et P . sah N e g e r ( E n g l e r s Jahrb. 
X X I I I . 1897. p. 378) i m südl ichen Chile zur Regenzeit die weissen B l ü t e n 
entfalten. 

67. Lapageria R. et P. 

3 0 3 . L . rosea R u i z et P a v . [ J o h o w , Zur B e s t ä u b , chi l . B l ü t . I I . 
p. 30—31] . Die g lockenfö rmigen , grossen — etwa 8 cm langen und halb so 
breiten — h ä n g e n d e n B l ü t e n dieser i n Chile einheimischen Liane haben eine 
tief weinrote Farbe, sind aber duftlos. Die e igen tüml ich wachsartig starre Be
schaffenheit der B lü ten te i l e deutet auf Ornithophilie. Der H o n i g wird von drei 
buckei förmigen Aussackungen am Grunde des äusseren Perianths ausgeschieden 
und ist nur durch enge Spalten zugängl ich . 

Die Blüten sah J o h o w in Chile von den dort einheimischen K o l i b r i - A r t e n 
(Eustephanus galeritus Mol. und Patagona gigas Viell.) besucht. 

3 0 4 . L . rosea R . et P . wurde von M a c f a r l a n e mi t der winterharten 
P h i l e s i a b u x i f o l i a L a m . ( = P. m a g e l l a n i c a G m e l . ) gekreuzt und ergab 
einen Bastard, der gegen Frost und kalte Winde viel w ide r s t ands fäh ige r war, 

als die nur i n G e w ä c h s h ä u s e r n b l ü h e n d e Lapageria (nach S w i n g l e und W e b b e r 

Yearb. Departm. Agr icu l t . 1897. p. 414). 
3 0 5 . P h i l e s i a b u x i f o l i a L a m . i n Südch i l e ist nach J o h o w (a. a. O . 

I I . p. 31) möglicherweise ornithophil . 

68. Smilax Tourn. 

D ie meist grünl ich-ge lb l ichen , wenig auffallenden B l ü t e n sind stets ein-
geschlechtig-diöcisch. Sie sondern H o n i g ab und sind teils übel r iechende Fliegen
blumen, teils angenehm duftende Bienenblumen. 

3 0 6 . S. aspera L . D e l p i n o (Contrib. al la storia dello sviluppo del 
regno vegetale. I . Smilaceae. Genova 1880. p . 36—45) hat zuerst die H o n i g 
absonderung der m ä n n l i c h e n und weiblichen B l ü t e n und damit ihren entomophilen 
Charakter festgestellt; er f and i n den m ä n n l i c h e n , etwas augenfä l l i ge ren B l ü t e n 
vorzugsweise die Basis der S taubb lä t t e r , in den weiblichen den Grund des Ovars 

nektarabsondernd. Den "Geruch der B l ü t e n vergleicht er mi t dem von Crataegus 
und betrachtet sie als grösseren Musciden, i n zweiter L i n i e auch Bienen und 
K ä f e r n angepasst. — V o n biologischer Bedeutung sind nach D e l p i n o ( a . a .O . 
p . 29—33) auch die extrafloralen Nektarien, die an der Spitze der jugendlichen 
B lä t t e r auftreten. 

3 0 7 . S. e c i r r h a t a S. W a t s . Die von G r a e n i c h e r ( B u l l . Wiscons. 
Nat . His t . Soc. V o l . 2. 1902. p. 31—32) i n Wisconsin beobachtete Pflanze 
t r ä g t nach K ä s e riechende B l ü t e n , die vorzugsweise von Fleischfliegen besucht 
werden. Ausser m ä n n l i c h e n und weiblichen S töcken kommen auch zwitterige 
vor (Triöcie). D i e Zwi t te rb lü ten sind homogam; i n den m ä n n l i c h e n Blü ten , die 

Knuth, Handbuch der Bliitonbiologie. IIf, 1. 10 
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gleichzeitig m i t den weiblichen sich ö f f n e n , w i r d der Nekta r von der Staub-
gefässbas i s sowie der Innenseite des Perianths abgesondert; die Filamente spreizen 
stark u n d s t ä u b e n zu gleicher Zeit aus. I n den weiblichen, mi t Staubblattrudi

menten versehenen B l ü t e n sondert die Basis des Ovars, sowie gleichfalls die 
Perianthinnenseite den H o n i g ab. D u r c h den reichlich a u s s t ä u b e n d e n , weiss-
l ichen Pol len erscheinen die m ä n n l i c h e n B l ü t e n a u g e n f ä l l i g e r als die weiblichen. 

Die Z u s a m m e n d r ä n g u n g der aufrechten E i n z e l b l ü t e n zu achse l s t änd igen Dolden 

e rhöh t die Sichtbarkeit. 
Als B e s u c h e r verzeichnete G r a e n i c h e r von Mai bis Juni vier kurzrüsselige 

Apiden, 41 Dipteren — darunter nur eine einzige Schwebüiege, sonst vorwiegend Fleisch
oder Dungniegen — 7 Käfer und 1 Hemiptere. Die Fliegen wurden sowohl beim Saugen 
als Pollenfressen beobachtet. 

3 0 8 . S. he rhacea L . I n der B l ü t e n e i n r i c h t u n g gleicht diese nordameri

kanische Klet terpflanze nach G r a e n i c h e r (a. a. O. p. 3 2 — 3 3 ) völlig der 
vorangehenden A r t ; nur ist der faulige Geruch weniger stark und erinnert an 
verdorbenes Obst. 

H a r s h b e r g e r (Asa Gray B u l l . V I . 1898. p. 37 ; cit. nach Bot. Jb. 

1898. I I . p. 403 unter dem unrichtigen Namen S. hederacea) beobachtete an 

den B l ü t e n Formica gigas. Der B l ü t e n g e r u c h wi rd von B r i t t o n und B r o w n 
(I l lustrat . F lora V o l . I . p . 439) als a a s ä h n l i c h bezeichnet. 

Von B e s u c h e r n beobachtete G r a e n i c h e r in Wisconsin von Juni — Juli sechs 
kurzrüsselige Bienen, 1 Faltenwespe, 3 Schlupfwespen, 30 Dipteren, darunter nur eine 
Schwebfiiege —, ferner 1 Tagfalter, 7 Käfer und 4 Hemipteren. 

3 0 9 . S. h i s p i d a M u h l , weicht von S. e c i r r h a t a und S. h e r b a c e a 
durch angenehm süss l ichen B l ü t e n g e r u c h ab und wi rd dementsprechend nach 

G r a e n i c h e r (a. a. O. p. 33—34) auch s t ä r k e r von B i e n e n a r t e n (Anthrena, 
Halictus) besucht als die genannten A r t e n ; doch überwiegen auch bei ihr die 
Fliegenbesuche. 

G r a e n i c h e r sah die Blüten von 2 langrüsseligen und 11 kurzrüsseligen Bienen, 
20 pollenfressenden oder saugenden Dipteren, darunter 4 Schwebfliegen, 1 Käfer und 
1 Wanze besucht. 

2 7 F a m i l i e H a e m o d o r a e e a e . 

3 1 0 . W a c h e n d o r f i a h i r s u t a T h u n b . gleicht in der Bes täubungse in r i ch 

tung nach S c o t t E l l i o t der von W i l s o n (Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. 
V o l . X V I I ) beschriebenen W p a n i c u l a t a . 

S c o t t E l l i o t (S. A f r . p. 391) sah im Kaplande die Blüten von Apis mellifica L. 
und Xylocopa caffra (L.) besucht, jedoch bewirkte nur letztere Bestäubung. 

2 8 . F a m i l i e A m a r y l l i d a c e a e . 

[ P a x Amaryllidaceae i n E n g l e r s Nat , Pf lanzenfam. I I , 5. p. 97 124; 

J . S c h n i e w i n d - T h i e s Beitr. z. K e n n t n . d. Septalnektarien. Jena 1897.] 

Die B l ü t e n zeichnen sich — abgesehen von H y p o x i s durch grossen 
Honigreichtum aus und deuten vielfach auf Orni thophil ie . 
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6 9 . H a e m a n t h u s L . 

Mehrere A r t e n des Kaplandes haben hochrot oder zinnoberrot ge fä rb te , 
i n dichten K ö p f e n stehende Blü ten , die von D e l p i n o ( U l t . oss. P. I I . F . I I . 
p. 287) den ornithophilen Umfliegungseinrichtungen zugezähl t werden. Bei 
manchen A r t e n erhöhen auch die B lä t t e r der Spatha die A u g e n f ä l l i g k e i t der 
k le inblü t igen Inflorescenz und sind z. B . bei H . q u a d r i v a l v i s J a c q . rot 

ge f ä rb t ( P a x Amaryllidaceae p. 104). — Bei 
3 1 1 . H . c i n n a b a r i n u s Decne. , den L o e w im Berliner Garten unter

suchte, ist die ganze B l ü t e — Per igonblä t te r , S t a u b g e f ä s s e und G r i f f e l — nebst 
dem Blü tens t i e l leuchtend rot; ihr unterer Te i l bildet eine etwa 7 m m lange 

und 3 mm weite, im unteren Te i l H o n i g enthaltende R ö h r e ; die beim A u f b l ü h e n 
zusammengeneigten, spä ter s t e rnförmig ausgebreiteten Perigonzipfel sind etwa 

18 m m lang und 4 mm breit. V o r der völl igen E n t f a l t u n g der B lü t e ragt der 
G r i f f e l mi t bereits entwickelter Narbe einseitig zwischen den Perigonzipfeln her
vor, wäh rend die S t aubge fä s se mi t noch geschlossenen Antheren ein nach der 
entgegengesetzten Seite zusammenneigendes B ü n d e l darstellen; nach vo l l s t änd igem 

A u f b l ü h e n steht der G r i f f e l (25 mm lang) i n der Mi t te der B l ü t e und übe r rag t 
die ihn im Kreise umstehenden S taubgefässe , deren verbreiterte, fleischige F i l a 
mente die in der Mi t t e befestigten, dunkelroten Anthe ren , i n eine wagerechte, 
mit der geö f fne t en und pollentragenden Seite von der B lü t e abgewendete Lage 
bringen. D a die B l u m e n r ö h r e durch den sie durchziehenden G r i f f e l noch mehr 
verengt wird, ist der H o n i g nur f ü r d ü n n e R ü s s e l oder S c h n ä b e l zugängl ich. — 

3 1 2 . H . a l b i l i ö s J acq . (Südaf r ika) . Die Honigabsonderung verhä l t sich 
nach J . S c h n i e w i n d - T h i e s (Beitr. z. Kenn tn . d. Septalnektarien p. 19) wie 
die von A g a v e (s. d.). 

70. Clivia Lindl. 

Die Honigabsonderung verhäl t sich nach J . S c h n i e w i n d - T h ies (Beitr. 
z. Kenn tn . d. Septalnekt. p. 19) wie die von A g a v e (s. d.). 

3 1 3 . C. n o b i l i s L i n d l . Die abwär t s gerichteten, etwas zygomorphen, 
g lockenförmigen B lü t en ( P a x Amaryllidaceae p. 105) sind rot g e f ä r b t und 
werden von D e l p i n o (U l t . oss. P. I I . F . I I . p . 249) zu den ornithophilen, 
h ä n g e n d e n Blumeneinrichtungen des Abut i lon-Typus gezähl t . 

314 . C r i n u m L . Die Honigabsonderung ve rhä l t sich nach J . S c h n i e 

w i n d - T h i e s (Beitr. z. Kenn tn . d. Septalnekt. p . 19) wie die von A g a v e (s.d.). 
3 1 5 . H y m e n o c a l l i s speciosa Sa l i sb . ( = P a n c r a t i u m s p e c i o s u m L . ) . 

Die Honigsekretion verhäl t sich nach J . S c h n i e w i n d - T h i e s (Beitr. z. K e n n t n . 
d. Septalnektarien p. 19) wie die von A g a v e (s. d.); der H o n i g steigt jedoch 

bis in den Grund der t r ichterförmigen Nebenkrone auf. 
316 . E u c h a r i s P l a n e n . Die Honigabsonderung ve rhä l t sich nach J . S c h n i e 

w i n d - T h i e s (Beitr. z. Kenn tn . d. Septalnekt. p. 19) wie die von A g a v e (s. d.). 

3 1 7 . Na rc i s su s Taze t t a L . v a r . a l g e r i c a ist nach B a t t a n d i e r (Li t ter . 
N r . 153) ausgesprochen heterostyl. 

10* 
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3 1 8 . P a n c r a t i u m c a r i b a e u m L . erzeugt auf St. Thomas nach B a r o n 

E . E g g e r s (Bot. Centralbl . V I I I . 1881. p. 122 — 123) selten Samen, sondern 
vermehrt sich dadurch, dass die Ovarien nach dem A b f a l l der B l ü t e n b l ä t t e r zu 

Brutknospen auswachsen, die sich zuletzt ab lösen . 

3 1 9 . S p r e k e l i a ( A m a r y l l i s ) f o r m o s i s s i m a H e r b . I n Mex iko ein
heimisch. D ie m ä c h t i g grossen, dunkelroten u n d honigreichen, zygomorphen 

B l ü t e n , deren Perigon keine R ö h r e besitzt, werden von D e l p i n o ( U l t . oss. 
P. I I . F . I I . p. 267) als Hauptvertreter des ornithophilen Amaryl l i s -Typus be
trachtet. — Die Nektarausscheidung ist nach L u i s e M ü l l e r (Verg l . Ana t . d. 

B l u m e n b l ä t t e r p. 68—70) so reichlich, dass der untere T e i l der Filamente, des 

Gr i f f e l s und der inneren P e r i a n t h b l ä t t e r von Hon igsa f t t r i e f t ; auch das Gewebe 

der B l ü t e n b l ä t t e r e n t h ä l t Glykose. 

71. Hippeastrum Herb. 

D ie grossen t r i ch te r förmigen , mi t kü rze re r oder l ä n g e r e r R ö h r e versehenen 

( P a x Amaryllidaceae p . 113) B l ü t e n dieser Gat tung zieht D e l p i n o ( U l t . oss. 

P I I . F . I I . p . 267) zu dem oben genannten Blumentypus . 

H . s o l a n d r i f l o r u m H e r b . (Brasilien) hat eine fast 9 cm lange Röhre 
und einen 10 cm langen, etwa 8 cm weiten Blü ten t r i ch te r , der aussen weisslich 

g e f ä r b t ist ( D e l p i n o a. a. O.). H . r e g i n a e H e r b . , aus Mex iko , hat grosse, 

scharlachrote B lü ten t r i ch t e r m i t kurzer R ö h r e und H . v i t t a t u m H e r b . , aus 

Peru, ebenso gestaltete, rot und weiss gestreifte Trichter ( P a x a. a. 0 .) ; erstere 

Species ist nach T r o o p (Bot. Gaz. V I I . p. 42) protandr isch; die Narbe reift 

24 Stunden spä te r als die Antheren . A u c h diese A r t e n f ü h r t D e l p i n o als 
orni thophi l auf. 

A r t e n dieser Gat tung sollen sich nach E . B o n a v i a (Li t ter . N r . 248) 

parthenogenetisch for tpf lanzen (Bot. Jahr. 1 8 9 1 . I . p . 406—407) . 

3 2 0 . H . a u l i c u m H e r b . (Brasilien). Der G r u n d des Perianths bildet 

nach J . S c h n i e w i n d - T h i e s (Beitr. z. K e n n t n . d. Septalnektarien p. 21) 

einen grossen kes se i fö rmigen Safthalter; ü b e r diesem liegt eine grosse, dachartig 
vorgewölbte Saftdecke, die nur durch eine kleine, gefranste, d ü t e n f ö r m i g e Ö f f n u n g 

den B e s t ä u b e r n die Gewinnung des Honigs gestattet. Letzterer ist so reichlich, 
dass er o f t zwischen den S t a u b g e f ä s s e n oberhalb der Saftdecke hervorquil l t ; 
ausgeschieden wi rd er i n drei sehr grossen, inneren Septalspalten. 

3 2 1 . E u c r o s i a b i c o l o r G a w l . (Südamer ika ) . B l ü t e n gross, vzygomorph, 

m i t kurzer R ö h r e ( P a x Amaryllidaceae p . 115) und ausserordentlich weit (über 

4 cm) hervorragenden Geschlechtsorganen, die sehr ausgesprochene Protandrie 

zeigen. W i r d von D e l p i n o ( U l t . oss. P. I I . F . I I . p . 269) als orni thophil 
bezeichnet. 

3 2 2 . P o l i a n t h e s L . Die Honigabsonderung ve rhä l t sich nach J . S c h n i e 

w i n d - T h i e s (Beitr. z. K e n n t n . d. Septalnekt. p. 19) wie die von A g a v e (s. d.). 
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72. Agave L. 

Die B l ü t e n sind nach C S . S a r g e n t (Bot. Gaz. I I . 1887. p. 108) pro-
tandrisch und ö f f n e n sich gegen Abend oder in der Nacht. 

D ie Septalnektarien wurden auch von J . S c h n i e w i n d - T h i e s (Beitr. 
z. Kenn tn . d. Septalnektarien p. 19) untersucht; sie sind bisweilen seitlich ver
zweigt und m ü n d e n zwischen den basalen Teilen von G r i f f e l , S t aubge fäs sen und 
Per igonröhre (bei A . a m e r i c a n a L . , G ö p p e r t i a n a J a c o b i , A . m i t i s M a r t . ) . 

3 2 3 . A . J a c q u i n i a n a S c h u l t . ( = l u r i d a A i t . ) aus Mex iko besitzt nach 
S t a d l e r (Beitr. p. 5 — 6) ein t r ichterförmiges , ge lbg rün ge fä rb te s Perigon, dessen 

unterer, verwachsener T e i l einen mi t H o n i g ge fü l l t en Becher von 17—18 m m 
L ä n g e und 15 mm Weite bildet; der H o n i g w i r d i n 3 Septalspalten des unter

s tändigen Fruchtknotens erzeugt und steigt zur Griffelbasis i n eben so vielen 
spa l t enförmigen K a n ä l e n auf, die i n Furchen nach aussen m ü n d e n . Zur Zeit 
der vollen B l ü t e n e n t f a l t u n g ragen die Filamente mit schon g e ö f f n e t e n Antheren 
um 51 m m , der G r i f f e l mi t noch geschlossener Narbe um 32 mm übe r den 
Kronensaum hervor; der G r i f f e l ve r länger t sich wäh rend des Heranreifens der 
Narbe derart, dass er um 65 mm den Saum des Perigons über rag t . — Bei 

3 2 4 . A . m i t i s Sa lm ( = m i t i s M a r t . ? ) aus Mex iko f and L o e w an 
Exemplaren des Berliner Gartens die B l ü t e n e i n r i c h t u n g mit der von S t a d l e r 
gegebenen Beschreibung i m wesentlichen übere ins t immend . Die auf einem ganz 
kurzen, dicken F u s s s t ü c k inserierten, fast aufrecht sitzenden, aussen g rün l i chen , 
an der Spitze t rübvio le t t ü b e r l a u f e n e n , innen ähnl ich aber nach dem Blü t en 
grunde zu weisslich g e f ä r b t e n B lü t en haben einen freien Perigonteil von etwa 
20 mm L ä n g e , wäh rend die L ä n g e des verwachsenen, mi t H o n i g e r fü l l t en 
S tückes etwa 11 mm und seine Weite 6—8 m m bet rägt . Beim A u f b l ü h e n über
ragen auch bei dieser A r t die S taubge fäs se den G r i f f e l mi t noch geschlossener 
Narbe; spä ter streckt sich der G r i f f e l soweit, dass seine Spitze etwa um 62 mm 
entfernt ist und die Antheren um 7 m m überragt . Die 3 Septalspalten des 
ca. 20 mm langen Ovarium erscheinen auf dem Querschnitt schwach S - f ö r m i g 
gebogen und m ü n d e n an der etwa 5 mm langen, verdickten Griffelbasis i n 
3 L ä n g s f u r c h e n nach aussen. Der stumpfdreikantige G r i f f e l wi rd von einem 
K a n a l durchzogen, der im oberen Te i l des Organs durch drei nach innen vor
springende Leisten i n ebensoviele, miteinander mittelst einer E i n s c h n ü r u n g kom
munizierende H o h l r ä u m e geteilt w i r d ; nach der Griffelbasis zu n ä h e r n und ver

engern sich letztere mehr und mehr, bis sie zuletzt i n drei getrennte, mi t den 
S a f t g ä n g e n abwechselnde K a n ä l e ü b e r g e h e n , die zu den 3 O v a r i u m f ä c h e r n 
herabsteigen. A n der Griffelspitze wird der Gr i f f e lkana l anfangs durch die 

drei nach innen übergesch lagenen , braunen Narbenlappen verschlossen, deren 
R ä n d e r bei der Reife auseinanderklaffen und am Rande mit weissen, sehr 
klebrigen Papil len besetzt erscheinen. E r w ä h n u n g verdient auch die auffallende 

Grösse der Pollenzellen 1 ) (etwa 64 y lang und 45 y breit), die isoliert ent-

i) Sie besitzen auch bei Agave mitis eine grobnetzige Exine mit einer Längs
falte, die in der Mitte ebenfalls netzige Oberfläche zeigt, wie sie F i s c h e r (Beiträge 
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lassen werden und n icht wie bei der verwandten F o u r c r o y a (nach v. M o h l , 
Ü b e r den Bau und die Formen der P o l l e n k ö r n e r p . 78) Tetraden bi lden. 

3 2 5 . A . P a l m e r i E n g e l n « . Die protandrischen und honigreichen B l ü t e n 

sollen nach J . W . T o u m e y i n New H ä v e n (Asa Gray B u l l . V 1897. p. 99 

bis 100 ; cit. nach Bot . Jahresb, 1897. I . p . 33) durch den W i n d b e s t ä u b t 
werden. 

3 2 6 . A . a m e r i c a n a L . L . G u l d i n g sah auf Jamaika an einem Plan

t a g e n h ü g e l zahlreiche B l ü t e n e x e m p l a r e m i t 12—14 Fuss langen Blü ten r i spen , 
deren zahlreiche honighaltende B l ü t e n von mehreren K o l i b r i - A r t e n — darunter 

dem Paradies-Kolibri (Topaza Pel la Gould) — u m s c h w ä r m t wurden; die Vöge l 
f ü h r t e n rege lmäss ig ihren Schnabel i n eine B l ü t e n r ö h r e nach der anderen ein 

(nach G o u l d , I n t rod . to Troch i l . p. 28). 

A u c h i n Ecuador sahen J a m e s o n und F r ä s e r (s. G o u l d , I n t rod . p. 128) 

h ä u f i g den R i e s e n k o l i b r i (Patagona gigas Gray) an den B l ü t e n . Ebenso 

bemerkte F r i t s c h an der i n S ü d a f r i k a stellenweise verwilderten Pflanze Schwärme 

von N e c t a r i n i a f a m o s a (L . ) und c h a l y b e a ( L . ) (Delpino, U l t . Oss. P I I . F . I I . 

p . 329) ; auch P a r u s a t e r wurde von L a b i l l a r d i e r e an den B l ü t e n be

obachtet (nach F o u r n i e r , Sur la fecondation des Phanerogames. Paris 1863). 
3 2 7 . A . a p p l a n a t a L e i n a i r e ( = A . P a r r y i E n g e l m . ) . D i e sehr honig

reichen B l ü t e n werden nach A . J . M u l f o r d [Rep. Missouri Gard. 7. (1896.) 

p . 5 6 — 5 7 ] i n New Mexico von V ö g e l n aufgesucht. Ku l t i v i e r t e Exemplare 
setzten ohne k ü n s t l i c h e B e s t ä u b u n g F r ü c h t e an. 

73. Fourcroya Schult. 

328 . F . g i g a n t e a V e n t . U m Lagoa Santa i n Brasil ien gezogene Pflanzen 
trugen B u l b i l l e n im B l ü t e n s t a n d e ( W a r m i n g , Lagoa Santa, p. 333). 

3 2 9 . F . l i p s i e n s i s J a c o b i besitzt nach J . S c h n i e w i n d T h i e s (Beitr. 

z. Kenn t , d. Septalnekt. p. 16) ausser inneren Septalnektarien drei äussere, an 
der Griffelbasis liegende, secernierende Septalfugen. 

3 3 0 . B e s c h o r n e r i a yucco ides C. K o c h . (Mexiko) besitzt nach J . S c h n i e -
w i n d - T h i e s ausser inneren Septalnektarien drei äussere , an der Griffelbasis 

liegende, secernierende Septalfugen (Beitr. z. K e n n t , d. Septalnekt. p. 16—18). 
Die g r ü n e n P e r i a n t h b l ä t t e r sind rot ü b e r l a u f e n und umfassen sich dicht, so dass 
sie eine be t räch t l iche Honigmenge zu bergen vermögen . 

74. Alstroemeria L. 

Die B l ü t e n einiger A r t e n dieser s ü d a m e r i k a n i s c h e n Gat tung werden nach 

G o u l d von K o l i b r i s (Eugenia imperatrix und Aglaeactis Pamela) besucht. 

( D e l p i n o , U l t . Oss. P I I . F . I I . p. 334). Die grossen, i n die Augen fa l len

den, bunten Blumen der A . p e r e g r i n a R u i z . et P a v . ( = Pelegrina Ve l l . ) 

zur vergleichenden Morphologie der Pollenkörner p. 31) für eine Reihe von Agave-
Arten beschreibt. 
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und p u l c h e l l a S i m s . (== L i g t a L . ) zäh l t D e l p i n o (a. a. O. p. 267) dem A m a -
r y I i i s -Typus zu und betrachtet sie als gleichzeitig ornitho-, sphingo- und melitto-
ph i l . D i e B l ü t e n h ü l l e ist zygomorph, t r ichterförmig, mi t zwei von den übr igen 
abweichenden B l ü t e n h ü l l b l ä t t e r n ausgestattet ( P a x , Amaryllidaceae, p. 119). — Bei 

3 3 1 . A . a u r a n t i a c a Sweet aus Chile, die L o e w i m Berliner Garten (1892) 
untersuchte, sind letztere gelb g e f ä r b t und mit zierlichen roten L ä n g s s t r e i f e n 
versehen, die üb r igen B lü t enhü l l b l ä t t e r weiss m i t breitem, rosa ge fä rb tem Mi t t e l 
streifen. ( W o h l eine Gartenspielart!) Die Nagelfeile der beiden ers te rwähnten , 
das Saf tmal tragenden Pe r igonb lä t t e r ziehen sich zu einer hohlen, am Rande dicht 
mi t Papi l len besetzten Ha lbr inne zusammen, die als Safthalter dient und den i n 
3 Sep ta ld rüsen des Ovariums erzeugten H o n i g aufnimmt. Die B l ü t e n scheinen 

protogyn zu sein; wenigstens zeigten sich an den untersuchten B l ü t e n die Narben-
papillen des oben dreiteiligen Gr i f f e l s schon entwickelt , w ä h r e n d die Antheren 
noch geschlossen waren. 

332. A . sp . B lü t en einer unbestimmten A r t f and J a m e s o n an hoch
gelegenen Gegenden Ecuadors v o n ' dem langschnäbe l igen K o l i b r i Eugenia 
imperatrix Gould ( Int rod. to the Troch. p. 130) besucht. 

333 . A . I s a h e l l a n a H e r b , i n Brasilien hat nach U l e (Ber. Deutsch. 
Bot. Gesellsch. X V I I . 1899. p. 62) ausgesprochene K o l i b r i b l u m e n , wäh rend 
andere A r t e n der Gat tung f ü r Falterbesuch eingerichtet sind. 

75. Hypoxis L. 

Sep ta ld rüsen fehlen nach G r a s s m a n n (Flora 1884. p. 121). 

334 . H . e rec ta L . (Rob . F low. V I I . p. 69.) Der etwa 1—2 dm hohe 
Schaft bietet meist nur eine B lü t e der Inflorescenz i n offenem Zustande dar. 
Die gelben, lanzettlichen Perigonabschnitte breiten sich horizontal bis auf 12 bis 
25 mm aus. Die sechs stark spreizenden Stamina stehen von der im Zentrum 
stehenden Narbe soweit ab, dass bei ausbleibendem Insektenbesuch Autogamie 
verhindert w i rd ; doch t r i t t sie zuletzt beim Blü tensch luss ein. I n der Regel 
bewirkt der Insektenbesuch Kreuzung zwischen verschiedenen Stöcken , bisweilen 
aber auch Autogamie. Die B l ü t e n werden ausschliesslich des Pollens wegen — 
und zwar besonders von H a l i c t u s - A r t e n — aufgesucht. Nach L o v e l l (Amer. 
Nat . X X X I I I . 1899. p. 500.) sind die B l ü t e n von H . h i r s u t a C o v i l l e ( H . 
e r e c t a L . ) h ä u f i g weiss, wohlriechend und f ü r Nachtfal ter anlockend. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 2 Tagen des Mai 1 lang
rüsselige und 8 kurzrüsselige Apiden, 1 kurzrüsselige und 2 langrüsselige Dipteren und 
1 Käfer. 

3 3 5 . H . decumbens A u b l . ( = C u r c u l i g o s c o r z o n e r a e f o l i a B ä k . ) 
in Brasilien als Unkrau t verbreitet, f and F r i t z M ü l l e r nach einer Mi t t e i l ung 

L u d w i g s (Flora 1889. p. 55 ; Schrif t . Natur f . Ges. Danzig. 1890. p . 177—181) 
in der Zahl und Stellung der B lü t en teile stark veränder l ich . 

3 3 6 . A n i g o s a n t h u s p u l c h e r r i m u s H o o k . Die prachtvol l goldgelben 
B l ü t e n dieser australischen A r t besitzen nach D e l p i n o ( U l t . Oss. P. I I . F . I I . 

p . 258) sehr deutlich den Charakter des ornithophilen A e s c h i n a n t h u s - T y p u s . 
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Sie bilden eine gekrümmte, einseitig aufgeschlitzte Röhre, deren Saum an der 
dem Spalt gegenüber l i egenden Seite die 6 Perigonzipfel t rägt , ( P a x , A m a r y l l i 
daceae p. 99 u . 124). 

Die Honigabsonderung der B l ü t e n bezeichnet J . S c h n i e w i n d - T h i e s 
(Beitr . z. Kenn t , d. Septalnektar. p. 19) als der von A g a v e (s. d.) ähn l i ch . 

29. Familie Dioscoreaceae. *) 

Nach E. B. Uline (in Englers Jahrb. XXV 1898. p. 152) sind 
übe r die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g e n innerhalb dieser Famil ie bisher keine Unter

suchungen gemacht worden. D a Nektar ien ganz fehlen und der Pol len trocken 

und leicht erscheint, i s t A n e m o p h i l i e — jedoch mi t Vorbehal t — anzunehmen. 
D i k l i n i e ist allgemein verbreitet. 

76. Dioscorea L. 

3 3 7 . D . s a t i v a L . Unter hunderten von Exemplaren auf Oahu (Sand

wichinseln) sah A . H e l l e r (Minnesota Bot . Stud. Minneapolis 1897. p . 806) 

nur sehr wenige m i t B l ü t e n ; die meisten trugen grosse Brutknospen i n den 
Blattachseln. 

I n Brasilien bei I t a j ahy kult ivier te Batatensorten erzeugten nach F r i t z 

M ü l l e r (Bot. Zeit. 1870. p . 275) ü b e r h a u p t keine B l ü t e n ; nur eine A r t machte 
eine Ausnahme. 

3 3 8 . D . a r i s t o l o c h i a e f o l i a P o e p p . und andere D . - A r t e n Chiles sind 
zweihäusig; die m ä n n l i c h e n und weiblichen S t ö c k e umschlingen sich nach 

R e i c h e ( E n g l e r s Jahrb. X X I . 1896. p . 40) h ä u f i g so i n n i g , dass „das 
Convolut ein e inhäus iges Exemplar darstellt" und B e s t ä u b u n g ausnahmslos 

stattfindet. N e g e r ( E n g l e r s Jahrb. X X I I I . 1897. p. 378) sah i m südl ichen 

Chile die D i o s c o r e a - A r t e n w ä h r e n d der Regenzeit b l ü h e n ; im Sommer ver
trocknen die Pflanzen vielfach. 

3 3 9 . D . b o n a r i e n s i s T e n . aus Argent in ien wurde von S p e g a z z i n i in 

dessen Garten zu L a P I ata i n weiblichen Exemplaren ku l t iv ie r t ; dieselben 
erzeugten nach dem Umpf lanzen eine A n z a h l von Z w i t t e r b l ü t e n (nach G a l l a r d o 
i n Communic. Mus. Nacion. Buenos Aires T . I . 1901 . N r . 8). 

30. Familie Iridaceae. 

S c o t t E l l i o t (S . -Afr . p. 3 8 9 — 3 9 1 ) entwickelt bei einem R ü c k b l i c k auf 
die von ihm i n S ü d a f r i k a untersuchten, zahlreichen Iridaceen eine Reihe a l l 
gemeiner Betrachtungen. Nach denselben leiten sich die einander sehr ä h n l i c h e n 

Gattungen H o m e r i a , I x i a und R o m u l e a von einer gemeinsamen, letzt
genannter Gat tung am n ä c h s t e n stehenden Stammform ab. Die üb r igen Gatt

ungen f ü h r e n teils auf M o r a e a , teils auf G l a d i o l u s zu rück . D ie ver-

i ) Über Taccaceae s. Band I I , 2. p. 428. 
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scbiedenen Ar ten von M o r a e a bilden eine fast vol l s tändige Reihe von Über 
g ä n g e n zwischen einer H o m e r i a ähn l i chen Ausgangsform einerseits und einer 
mi t I r i s parallelen End fo rm andererseits. E inen Hauptzug in der Entwicke
lung dieser Reihe bildet die schrittweise U n t e r d r ü c k u n g der inneren Perianth
abschnitte, die auch bei I r i s sehr spä t — nach H e i n r i c h e r erst nach den 
S t aubb lä t t e rn — angelegt werden. Man k a n n sich vorstellen, dass eine Form, 

die f rühzei t ig Insektenbesuch e r fuhr , bereits befruchtet sein konnte , ehe der 
innere Perianthkreis ausgebildet war. Das mag dann zuletzt zu völl igem 
Schwund der betreffenden Organe wie bei M . t r i p e t a l a K e r . g e f ü h r t haben. 
Ferner ist die ausserordentliche F ö r d e r u n g der Griffelschenkel charakteristisch, 

die übr igens bei allen Iridaceen ihr Wachstum erst nach völliger Ausbi ldung 

der Antheren beenden. 
Ebenso lassen sich innerhalb der G l a d i o l u s - R e i h e schrittweise Ü b e r 

gänge zu einer stark geförder ten Zygomorphie nachweisen. Bei dem Zustande
kommen letzterer sind nach S c o t t E l l i o t äussere Faktoren, wie L i c h t und 

Schwerkraft, vor allem wirksam. 

77 Romulea Maratti, 

Die Bes t äubungse in r i ch tung stimmt im allgemeinen mit der von C r o c u s 
übe re in , doch sind die Griffelschenkel geteilt und die benachbarten Narben 
treten paarweise zwischen den Antheren und nicht übe r ihnen hervor. Der 
H o n i g wird von dem Grunde der Filamente abgesondert und durch Haare auf 
letzteren oder auf den Perianthabschnitten vor N ä s s e geschützt . D ie Perianth-
röhre wechselt i n ihrer Ausbi ldung bei den verschiedenen Ar ten (nach S c o t t 
E l l i o t a. a. O. p. 383). 

3 4 0 . R . rosea E e k l . hat eine kurze P e r i a n t h r ö h r e ; die Schlundzeiehnung 
ist gelb mit schwarzem Saf tmal , während die übr ige B lü t e eine tief karminrote 
Farbe hat. 

Besucher bei Kapstadt: Apidae: Allodape pictifrons Smitb. 

3 4 1 . R . h i r s u t a E e k l . Die B l ü t e n sind rosarot; ihre äusseren Abschnitte 
zeigen unterseits scharf hervortretende schwarze L i n i e n , die vielleicht Saftmal
zeichnungen f ü r ankriechende Besucher darstellen. 

Besucher: Apidae: Halictus sp. 

3 4 2 . R . bu lboco ides E e k l . hat weisse, sonst denen der vorigen A r t ä h n 
liche B l ü t e n ; so stark ver länger te G r i f f e l , wie sie B a t t a n d i e r beschrieb, wurden 
von S c o t t E l l i o t nicht beobachtet. 

3 4 3 . R. B u l b o e o d i u m Seb. et M a u r . v a r . d i o i c a . A n 132 Pflanzen 
mit sterilen Antheren fand B a t t a n d i e r (Lit ter . N r . 153) bei Algier 108 reife 

Kapseln, von 84 Pflanzen mit normalen Antheren waren 83 steril. 
3 4 4 . G a l a x i a g r a m i n e a T h u n b . Die Narben stehen weit über den 

Antheren, die P e r i a n t h r ö h r e ist lang; doch wird der H o n i g anscheinend nicht 

in der Röhre , sondern am Grunde der Perianthabschnitte abgesondert. 
Besucher nach S c o t t E l l i o t in Südafr ika: C o l e o p t e r a : Scarabaeidae: Ani

sonyx ursus F. D i p t e r a : zwei kleine Arten. 
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7 8 . I r i s L . 

345. I. versicolor L. [Rob. Flow. XV. p. 80—81]. — Hh. — Eben 
geö f fne t e B l ü t e n besitzen bereits s t ä u b e n d e Antheren, doch ist der m i t Narben-
papil len besetzte Lappen so dicht an das zugehörige G r i f f e l b l a t t angedrück t , 

dass die Papil len von eindringenden Bienen nicht b e r ü h r t werden k ö n n e n . 
Ausserdem d r ü c k t i m f r ü h e n B l ü t e n s t a d i u m die Antherenspitze gegen den Narben
lappen und verhindert dessen Z u r ü c k b i e g u n g . S p ä t e r ve r l änge rn sich die Gr i f fe l 

b lä t t e r und machen den Narbenlappen f r e i , so dass die Papi l len b e r ü h r t werden 

k ö n n e n . Hiernach liegt Neigung zu Protandrie vor. M e e h a n (Penn Monthly 

N . 1876) f a n d die Pflanze bei Insektenabschluss unter einem Netz selbstfertil. 
D ie B l ü t e ist f ü r l a n g r ü s s e l i g e A p i d e n eingerichtet. 

R o b e r t s o n sah in Illinois als Besucher: Bombus americanorum F. £ , B. penn-
sylvanicus Deg. $ und zahlreich Synhalonia ( = Eucera) frater (Cr.) rj1 9 - Auch ein 
Käfer (Trichius piger F.) drang in die Blüten ein, ohne den Honig erreichen zu können. 
Bisweilen saugten Falter (Chrysophanus thoe B.—L., Pamphila peckius Kby.) auf illegi
time Weise, indem sie sich an der Blütenbasis niederliessen und zwischen die dort vor
handenen Lücken den Rüssel einführten. 

W e e d beobachtete in New Hampshire (nach R o b e r t s o n ) an den Blüten eine 
Hummel (Bombus terricola Kby.) nebst einigen kleineren Apiden, sowie eine grosse 
Syrphide, mehrere honigstehlende Hesperiden und Sphingiden; Hemaris thysbe (F.) saugte 
bisweilen in normaler Weise. 

L o v e l l beobachtete an den violettblauen, gelb und weiss gezeichneten Blüten 
(Asa Gray Bull . V I I . 1899, p. 47—50; cit. nach Bot. Jb. 1899. I I . p. 454) 5 Apiden-
Arten — darunter Bombus vagans Sm. var. consimilis Handl. und die kurzrüsselige 
Anthrena claytoniae Rbts., die Honig und Pollen sammelte; ausserdem verzeichnete er 
1 Syrphide, 2 Falter und 4 Käfer-Arten als gelegentliche oder nutzlose Besucher (s. Be
sucherverzeichnis). Die Falter stehlen bisweilen den Honig unterhalb des Perianths 
(nach Bot. Jb. a. a. 0. p. 455.) 

Auch W. J. B e a l (Americ. Nat. I . 1868. p. 255) sah die Blüten von Bienen be
sucht, deren Mehrzahl am Kopf und Rücken Pollen aufgeladen hatte. 

Blüte, Frucht und Samen der „blue flag" vom Lake Michigan hat 

J . G. N e e d h a m (Amer. Natur . V o l . X X X I V . 1900. p. 3 6 1 - 3 8 6 ) zum Gegen
stand einer ansprechenden u n d vielseitigen, ökologischen Studie gemacht, in der 

er ausser den B l ü t e n b e s t ä u b e r n auch die u n n ü t z e n B l u m e n g ä s t e und die Schäd

linge des Ovars und der Samenanlagen be rücks ich t ig te . 

Als e i g e n t l i c h e B e s t ä u b e r beobachtete er zwei kleinere Bienenarten: Cliso-
don ( = Podalirius) terminalis (Cr.) und Osmia distineta Cr., die beim Anfliegen sofort 
den richtigen Nektarzugang in der Hohlgasse zwischen Kelch- und Griffelblatt zu finden 
wissen und mit vollkommener Präcision das Auf- und Abladen des Pollens besorgen; dabei 
macht sich das Abreiben ihres pollenbedeckten Rückens am Narbenläppchen des Griffel
blattes durch deutliche Schwankungen der Griffelspitze auf mehrere Meter Entfernung 
bemerkbar. Von Schwebfliegen war Helophilus laetus Loew. häufiger an den Blüten zu 
treffen und beutete nur den Pollen derselben aus, da ihr Rüssel zur Erreichung des 
Honigs nicht ausreicht; sie reibt beim Eintri t t in die Blüten ihren Rücken ebenfalls 
zunächst am Narbenläppchen, dann an der Anthere ab, so dass sie Bestäubung zu be
wirken vermag; doch ist ihr Verfahren unregelmässiger und langsamer, als das der 
erwähnten Bienen. Während letztere 20 Besuche aus führen , machte die Schwebfliege 
etwa in gleicher Zeit nur einen einzigen. Von Hummeln wurden nur drei Individuen 
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von Bombus separatus Cr. bemerkt, die aber den Dimensionen der Blüte gegenüber als 
zu gross erschienen: auch saugte das einzige genauer beobachtete Hummelweibchen 
nicht, sondern begnügte sich mit Einsammeln des ausgefallenen Pollens. Von anderen 
pollensammelnden Bienen kam auch Halictus disparilis Cr. heran, der sich von unten 
an eine Anthere anhing und eine ziemlich ansehnliche Pollenladung daraus entnahm. 
Pollenübertragung durch diesen Besucher ist zwar nicht ausgeschlossen, doch verursacht 
er unzweifelhaft auch vielfach Pollenvergeudung. 

Von Blumenkäfern ist Trichius piger F. als träger Insasse zu erwähnen, doch 
wurde er niemals von Blüte zu Blüte fliegend beobachtet und kommt daher als regel
mässiger Bestäuber nicht in Betracht; einmal wurde er beim Pollenfressen beobachtet; 
den Honig vermag er nicht zu erreichen und verfehlt meist auch den richtigen Zugang 
zwischen Griffel- und Kelchblatt, indem er sich mit Vorliebe an der tiefsten Stelle 
zwischen den Griffelblättern im Centruin der Blüte einquartiert. Auch der in seiner 
Lebensökonomie speziell auf die vorliegende Ar t angewiesene Mononychus vulpeculus F., 
der zwar den Honig durch Einbruch zu gewinnen versteht (s. weiter unten), kommt als 
Bestäuber nicht in Betracht. Von gelegentlichen Pollenräubern wurden auch einige 
Dipteren (Arten von Xylota, Sepsis, Chlorops, Chrysogaster s. Besucherverzeichnis) be
merkt; Thrips war fast in jeder Blüte zu finden. 

Mehrfach fanden sich auch K o l i b r i s (Trochilus colubrisL.) ein, die ihren Schnabel 
in einen Honigzugang stiessen. 

Die Zahl der im Laufe der gesamten Blütezeit sich an der „Blauflagge" einfinden
den H o n i g d i e b e war eine beträchtliche. Von Tagfaltern waren 6 Hesperiden und 
2 Nachtschmetterlinge am häufigsten. Erstere setzten sich behufs Ausbeutung des Honigs 
an die Aussenseite der Blütenröhre und versuchten von dort in schräger Richtung ihren 
Rüssel zwischen einem Kelchblatte und der Basis des zugehörigen Griffelblattes in eines 
der Saftlöcher einzuführen, ohne dass dabei die weit entfernten Bestäubungsorgane 
(Narbe und Anthere) berührt werden konnten. Wie die Käfer, pflegen auch die Falter 
meist die richtige Anflugstelle zu verfehlen und lassen sich gleich diesen im Blüten-
centrum da nieder, wo die radiär gerichteten Farbenstreifen der Griffelblätter ein Saft
mal vortäuschen; während nun die vollkommen der Blüte angepassten Besucher durch 
das richtige, violett und gelbgefärbte Saftmal des Perianths geleitet, sofort die Honig
quelle aufzufinden vermögen, gelingt das den unnützen Blumengästen wie Käfern und 
Faltern nur ausnahmsweise, so dass N e e d h a m eine Täuschung derselben durch die 
falschen Safttnallinien anzunehmen geneigt ist. Thatsächlich gelangen aber viele Falter 
beim Fortklettern über den Rand eines Kelchblattes schliesslich an die Aussenseite 
der Blumenröhre, wo sie ihre Honigdiebstähle in der schon erwähnten Weise ausführen. 
Auch Mononychus vulpeculus F. ist ein eifriger Honigräuber, der mit seinen Mundteilen 
das Nektariumgewebe anbohrt, so dass etwas Honigsaft ausfliesst. Die feinen, von ihm 
gemachten Einstichlöcher werden auch von zahlreichen Musciden, Hemipteren (7 Arten), 
anderen Käfern (7 Arten), einigen kleinen Apiden (Prosopis), Ameisen und Mücken zu 
fortgesetzten Honigdiebstählen benutzt. 

Als Zerstörer der süssschmeckenden Blütenteile beobachtete N e e d h a m ausser 
Mononychus mehrere Noctuidenraupen, ferner Heuschrecken und Grillen sowie eine 
endophage Ortalidenlarve (Chaetopsis aenea Wied.), welche die Blütenknospen vom 
Blütenstiel aus angreift und die Blüten vor ihrer Entfaltung zum Absterben bringt. 
Durch sie gehen oft hunderte von Blüten zu Grunde, in deren welkenden und zuletzt 
faulenden Knospen eine ganze Schar weiterer Insassen aus den Familien der Droso-
philiden, Osciniden, Scatopsiden u. a. nebst ihren obligaten Schmarotzern sich einfinden. 
Auch die heranreifenden Samen vorher intakt gebliebener Blüten werden von Noctuiden
raupen, sowie von Orthopteren und phytophagen Larven der Agrionidengattung Lestes 
zerstört; letztere finden sich nur an Iris-Stöcken ein, die im Wasser wachsen; die Weib
chen legen die Eier in die Fruchtstiele oberhalb des Wassers ab. Allgemein an der 
Iris verbreitete Fruchtknoteninsassen sind die Larven des schon mehrfach erwähnten 
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Rüsselkäfers (Mononychus) und eine Tortricide, deren Weibchen das Ovar anstechen, 
damit die aus den abgelegten Eiern sich entwickelnden Larven sich später von den 
Samen zu ernähren vermögen. 

Die Frage, inwieweit durch alle diese Schädlinge der Frucht- und Samenansatz 
der Pflanze beeinträchtigt wird, hat N e e d h a m auf statistischem Wege zu beantworten 
versucht. Er fand, dass im Durchschnitt etwa die Häl f te der entwickelten Samen den 
Käfern zum Opfer fällt . Eine solche Schädigung vermag die Pflanze nach seiner 
Meinung unter natürlichen Bedingungen unschwer zu ertragen; dagegen kann das Ein
greifen anderer Schädlinge wie Locustiden, Noctuidenlarven und Chaetopsis eine Störung 
des natürlichen Gleichgewichtszustandes im Haushalt der Pflanze herbeiführen. 

Bei küns t l i che r S e l b s t b e s t ä u b u n g der B l ü t e n blieben von 82 Samenanlagen 

66 unbefruchtet, bei küns t l i che r Kreuzung dagegen von 79 Anlagen nur f ü n f ; 

es waren somit im ersten Fa l le 19,5 °/o, im zweiten dagegen 93,7 °/o erfolgreich 
b e s t ä u b t worden. V i e l weniger g ü n s t i g stellt sich der durch die Insekten her

be igeführ te Samenansatz, da in 30 Kapse ln w i l d wachsen der S töcke mi t durch

schnittl ich 111 Samenanlagen nur 43 befruchtete und 68 unbefruchtete (im 

Durchschnit t 43 f ü r die Kapsel) festgestellt wurden. W i e aus weiteren von 
N e e d h a m mitgeteilten Tabellen hervorgeht, hat auch die Zeit des B l ü h e n s und 

der Standort einen bedeutsamen Einf luss auf die Fruchtbarkei t ; beispielsweise 

sind durchweg die zuerst erscheinenden B l ü t e n den spä te ren g e g e n ü b e r im Vor

t e i l ; auch erwiesen sich Exemplare , die i n kaltem Wasser mi t spä te r Blütezeit 

angetroffen w rurden, als die unfruchtbarsten. Das Terrain beeinflusst ungemein 

den Prozentsatz der S c h ä d l i n g e , der am kleinsten an Pf lanzen warmgelegener 

W i e s e n t ü m p e l ( 1 0 — 3 0 ° / o ) und am gröss ten (100° /o ) an Exemplaren einer 
trocken gelegten Weide sich zeigte, auf der C h a e t o p s i s sämt l i che Samen zer

stör t hatte. A n solchen abnormen Stellen muss die „ B l a u f l a g g e " ihren Feinden 

n a t u r g e m ä s s unterliegen. 

3 4 6 . I . l o n g i p e t a l a H e r b , sah A. J. M e r r i t t (Eryth. V. p. 58) in Kalifornien 
von einigen Bienen besucht, ohne ihr Verhalten an den Blüten feststellen zu können. 

3 4 7 . I . m i s s o u r i e n s i s N u t t . 
An den blassblauen Blüten dieser nordamerikanischen A r t wurden in New Mexico 

nach C o c k e r e l l (Amer. Nat. X X X V I . 1902. p. 815—816) mehrere Falter, 1 Bombylide, 
5 langrüsselige und 2 kurzrüsselige Apiden beobachtet. Auch 2 neue Osmia-Arten fand 
C o c k e r e l l (a. a. 0 . p. 816—817) an den Blüten einer neu-mexikanischen Iris-Art. 

79. Moraea L. 

D ie s ü d a f r i k a n i s c h e n A r t e n dieser Gat tung weichen nach S c o t t E l l i o t 

(S. A f r . p. 380—382) i n wesentlichen S t ü c k e n der B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g von 

einander ab. Bei M . t r i s t i s K er. ist keine wesentliche Verschiedenheit zwischen 
den äusseren u n d inneren Abschnit ten des Perianths vorhanden; dieselben bilden 

zusammen eine g lockenfö rmige R ö h r e , i n welche die Insekten beliebig einkriechen 
k ö n n e n ; die Griffelschenkel sind kurz und stehen auf einem 3 L i n i e n langen 

Fussteil . Bei M . t r i p e t a l a K e r . dagegen sind die inneren B l ü t e n a b s c h n i t t e 
v e r k ü m m e r t und die Griffelschenkel fast bis zur Basis getrennt; sie bilden zu

sammen mi t den ihnen dicht anliegenden, äusseren Perianthsegmenten eine vo l l -
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s tänd ige R ö h r e , i n der die Insekten nach abwär t s kriechen müssen . Zwischen 
diesen beiden extremsten Formen bilden die übr igen Ar ten verschiedene Zwischen
stufen. 

3 4 8 . M . t r i s t i s K e r . Der H o n i g wi rd am Grunde der äusseren Perianth
abschnitte abgesondert. — Besucher sind selten. 

3 4 9 . M . e d u l i s K e r . ist d imorph; die eine Fo rm gleicht M . a n g u s t a 
K e r . , die andere n ä h e r t sich mehr der M . t r i s t i s . 

Von Besuchern bemerkte S c o t t E l l i o t die Scarabaeide Anisonyx ursus F. 

350 . M . t r i c u s p i s K e r . Die inneren Segmente der B l ü t e n h ü l l e endigen 
in eine dreilappige Spitze, die äusseren tragen an der Basis eine viereckige 
Schuppe als Honigdecke. 

Von B e s u c h e r n bemerkte S c o t t E l l i o t Anisonyx ursus F., der an den äusseren 
Blütenabschnitten abwärts kroch und Honig leckte. 

3 5 1 . M . a n g u s t a K e r . Jeder Griffelschenkel bildet mi t dem entsprechenden 
Perianthabschnitt eine mehr oder weniger vol l s tändige R ö h r e . 

Von B e s u c h e r n verzeichnete S c o t t E l l i o t bei Kapstadt: C o l e o p t e r a : 
Scarabaeidae: Anisonyx ursus F., Dichelus simplicipes Burm. u. a. D i p t e r a : Taba-
nidae: Pangonia angulata F. Muscidae: Lucilia argyrocephala u. a. H y m e n o p t e r a : 
Apidae: Ceratina sp. — Ameisen stehlen Honig. 

3 5 2 . M . p a p i l i o n a c e a K e r . weicht nur durch grössere innere Perianth
abschnitte von voriger A r t ab. 

Von B e s u c h e r n bemerkte S c o t t E l l i o t sehr häufig die Honigbiene, die jedes 
Segment der Blüte besuchte, am Rücken den Pollen auflud und rückwärts herauskroch. 
Auch Empis bivittata Wied, saugte Honig, desgl. Ameisen. 

3 5 3 . M . t r i p e t a l a K e r . (s. oben) f and S c o t t E l l i o t von Hymenopteren 
besucht. 

80. Marica Ker. (= Cypella Fritz Müller). 

Eine im Flussgebiet des I ta jahy häu f ige A r t mit weiss- und b l auge fä rb t en , 
braun gefleckten P e r i a n t h b l ä t t e r n wurde von F r i t z M ü l l e r (Ber. Deutsch. 
Bot. Gesellsch. 1883. p. 165 — 169) i n ihrer Bes t äubungse in r i ch tung eingehend 
beschrieben. Die drei S t aubb lä t t e r der B lü t e liegen ähn l i ch wie bei I r i s den 
Gr i f f e lb l ä t t e rn von aussen an und springen seitlich auf , so dass der offen
gelegte Pollen einem inneren Perianthblatt zugekehrt ist. Jedes Gr i f f e lb la t t ist 
in 3 Z ip fe l gespalten und t räg t zwei von einander getrennte Narben. Nektar 

wi rd i n einer vom umgerollten Ende des inneren Perianthblattes bedeckten Tasche 
von dort befindlichen Haaren abgesondert. 

A l s normale Bes täuber beobachtete F r i t z M ü l l e r Holzbienen ( X y l o 
c o p a a r t i f e x Sm.) , die auf dem umgebogenen Rande eines inneren Blumen
blattes anflogen und nach der B lü tenmi t t e hinkrochen. Durch das Gewicht der 

schweren Biene wird der obere Tei l des Blumenblattes derart umgebogen, dass 

ihr R ü c k e n an der geöf fne ten Anthere Pollen abstreifen muss; dieser wird dann 
beim Anf l i egen an einem Blumenblat t der nächs tbesuch ten B l ü t e auf dem be
nachbarten N a r b e n b l ä t t c h e n wieder abgesetzt. A u c h Bombus violaceus L e p . 

ve r f äh r t ebenso. Dagegen benahmen sich kleine Meliponen ( T r i g o n a r u f i c r u s 
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L a t r . = M e l i p . r u f . L e p . ) bei der B l ü t e n a u s b e u t u n g auf fa l l end ungeschickt 

und p l ü n d e r t e n die Staubbeutel, ohne in der Regel die Narben zu b e r ü h r e n . 

D i e in Rede stehende M a r i c a - A r t hat E i n t a g s b l ü t e n , deren A u f 

b l ü h e n absatzweise erfolgt ; an manchen Tagen werden Hunder te von B lü t en 

entfaltet und dann steht die Pflanze tage- oder wochenlang b l ü t e n l o s da oder 
es erscheinen nur ganz vereinzelt B l ü t e n . 

Eine zweite grössere A r t hat eine spä te re B lü teze i t , doch trieb auch die 
kleinere i m Garten F r i t z M ü l l e r s noch einige B l ü t e n s t e n g e l , so dass er die 

B l ü t e n t a g e beider mit einander vergleichen und ein auffallendes Zusammenfallen 
derselben konstatieren konnte. Be i B e s t ä u b u n g s v e r s u c h e n erwies sich die kleinere 

A r t ( spä te r als M a r i c a N o r t h i a n a K e r . bezeichnet) als selbststeril, während 

die grössere mi t eigenem B l ü t e n s t a u b f ruchtbar ist. Erstgenannte Species trug 

im unteren Flussgebiet des I t a j ahy fast gar keine F r ü c h t e ; sie vermehrt sich 

dadurch, dass der zur Erde sich niederlegende Stengel an der Spitze Schöss-

linge treibt. E ine Tagereise weiter oben am Flusse b r ing t sie reichlich F r ü c h t e 

hervor. F r i t z M ü l l e r wurde dadurch zu der V e r m u t u n g g e f ü h r t , dass alle 

Pf lanzen i n seiner n ä c h s t e n Umgebung Te i l s t ücke eines einzigen Stockes seien, 

der dorthin vom oberen Flusslaufe her zu fä l l ig verschleppt wäre. Dies bestätigte 

sich bei spä te ren B e s t ä u b u n g s v e r s u c h e n , indem bei wechselweiser Kreuzung der 

fremden Pf lanzen m i t denen des unteren Flussgebiets F r ü c h t e angesetzt wurden. 

Nach einer von L u d w i g (Bot. Centralbl . B d . 7 1 . p. 349) ve rö f fen t l i ch ten Mi t 

te i lung F r i t z M ü l l e r s f and letzterer an einer entlegenen Urwaldstel le dorthin 

verschlagene S töcke auf, die i n den Antheren ihrer B l ü t e n vie l fach ve rkümmer ten 

Pollen enthielten, w ä h r e n d sonst sogar die Bastarde der i n Rede stehenden A r t 

normal entwickelten Pol len besitzen. Der F a l l zeigt, dass Naturauslese auch 

bei ungeschlechtlicher For tp f l anzung einzutreten vermag (vg l . F r i t z M ü l l e r in 

F lo ra 1897. E r g ä n z , p . 96—99) . 

V o n L u d w i g im Jahre 1888 (Bio l . Centralbl . V I I I . p . 2 2 6 - 2 2 7 ) mit

geteilte Beobachtungen F r i t z M ü l l e r s betreffen das absatzweise B l ü h e n der 

aus den oben e r w ä h n t e n A r t e n abgeleiteten Bastarde, die p r i m ä r waren oder 

s e k u n d ä r durch R ü c k k r e u z u n g mi t den Stammarten erzielt wurden. Merkwürd iger 

weise f ie len auch f ü r diese hybriden Formen, von denen manche fast das ganze 
Jahr h indurch b l ü h t e n , die B l ü t e n t a g e mi t denen der Stammarten zusammen. 

Der biologische Vor t e i l dieses schubweise gemeinsamen B l ü h e n s i m Vei-gleich zu 

der gewöhnl ichen , ununterbrochenen Folge neuentfalteter B l ü t e n liegt auf der 
H a n d ; das Zustandekommen des Vorgangs ist aber schwer zu e r k l ä r e n . 

F r i t z M ü l l e r hat i n einer kurz vor seinem Tode ( 2 1 . M a i 1897) am 

3 1 . M ä r z desselben Jahres niedergeschriebenen A b h a n d l u n g ( „E in Versuch mit 

D o p p e l b e s t ä u b u n g " i n F lora 1897. p. 4 7 4 — 4 8 6 ; L u d w i g i n Bot. Centralbl . 

B d . 7 1 . p . 350—351) die bis dahin noch immer offene Frage nach der Mög
l ichkei t unzweifelhafter „ T i n k t u r e n " i m Sinne K ö l r e u t e r s durch eine neue, 

ausgedehnte Versuchsreihe mi t drei A r t e n von Marica zum Abscbluss gebracht. 

Diese A r t e n , deren Speciesbestimmung leider noch aussteht, unterscheiden sich 
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(abgesehen von anderen, minder wichtig erscheinenden Merkmalen, wie A u f b l ü h 
zeit, Interval len des B l ü h e n s u. s. w.) wie f o l g t : 

B . 
Eine am Zufluss des Itajahy 
wildwachsende, auch in Gärten 
kultivierte A r t ; mit eigenem 

Pollen fruchtbar 
Farbe der äusseren 

Kelchblätter blau 
Geruch der Blüte fehlend 
Jahreszeit des 

Blühens spät blüh
end (bis 

zum Aug.) 

W . 

Eine ebenfalls wildvorkom
mende Ar t , mit eigenem 

Pollen unfruchtbar 

weiss 
fehlend 

intermediär zwischen 
B. und T. 

T. 

Eine vom Tatutyba stam
mende A r t , mit eigenem 

Pollen fruchtbar 

gelblich 
stark duftend 

frühblühend (meist von 
Januar bis Februar oder 

März) 

Zwischen diesen 3 A r t e n sind sechs Mischlinge mög l i ch , die auch von 
F r i t z M ü l l e r wiederholt erzielt und untersucht wurden. V o n ihnen kommen 
aber f ü r den entscheidenden Versuch im vorliegenden Fal le nur die Misch

linge B W und B T des Vergleichs wegen in Betracht. Dieselben zeigten f o l 

gende Merkmale : 

Mischlinge 
B W . B T . 
rein weiss oder bläulich blau mit reichlichen, dunkler blauen Tüpfeln 

angelaufen 
fehlend Duf t fast wie bei T. 
früher blühend als B fast das ganze Jahr hindurch blühend. 

Kelchblattfarbe 

Blütengeruch 
Blütezeit 

Der Versuch wurde (am 26. A p r i l 1892) in der Weise angestellt, dass 
an der als Grundlage benutzten A r t B die eine Narbe jedes Gr i f fe l s mi t Pollen 
von W , die andere mi t solchem von T belegt wurde. Es ergab sich eine einzige 
Frucht mi t 59 anscheinend guten Samen, von denen 16 b l ü h e n d e S ä m l i n g e erzielt 
wurden. V o n denselben glichen acht den reinen Mischlingen B W mehr oder 
weniger vo l l s tänd ig , so dass sie zur Entscheidung der gestellten Frage ausser 
Betracht bleiben können . Dagegen wichen die acht übr igen mehr oder weniger 
in der Richtung nach B T ab, und zwar zunächs t 3 S töcke weniger, 4 S töcke 
in s t ä rke rem Grade. Der letzte S ä m l i n g endlich, der sich am spä tes ten zum 

B l ü h e n anschickte, zeigte in seinen äusseren K e l c h b l ä t t e r n die gemischten Farben 
aller drei A r t e n B , W und T so deut l ich , dass übe r seinen Charakter als 
„ T i n k t u r " kein Zweifel sein konnte; seine B l ü t e n erschienen n ä m l i c h schön 

himmelblau m i t zahlreichen dunkleren T ü p f e l n (wie bei B T ) , hatten aber 
ausserdem einen weissen Mittelstreif (von W ) und einen gelblichen Saum 
(von T ) ; i m Geruch verhielten sich seine Blumen wie die von B T . — F r i t z 
M ü l l e r f ü g t an die Mit te i lung dieser fundamentalen Thatsachen den charakte

ristischen Satz: „Die s mi t den herrschenden Ansichten übe r die Befruchtungs
verhä l tn i sse bei den B lü t enp f l anzen i n E i n k l a n g zu bringen, muss ich anderen 
über lassen , da mir auf diesem Gebiete jede eigene Er fah rung abgeht" (a. a. 0 . 

p. 486)! — 
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3 5 4 . R i g i d e l l a flammea L i n d l . (Mexiko) . D ie h ä n g e n d e n , scharlach

roten B l ü t e n mi t hervorragenden S t a u b g e f ä s s e n und G r i f f e l n werden von D e l p i n o 
( U l t . oss. P. I I . F I I . p. 244) dem ornithophilen F u c h s i a-Typus zugezähl t . 
D i e inneren, dem G r i f f e l a n g e d r ü c k t e n B l ü t e n h ü l l b l ä t t e r sind i n einer Cupula 
verborgen ( P a x Iridaceae p . 147). 

3 5 5 . T i g r i d i a K e r . Die A r t e n mi t grossen, scharlachroten B l ü t e n sind 

nach D e l p i n o wahrscheinlich orni thophi l . 
356 . F e r r a r i a u n d u l a t a L . Das Perianth ist nach S c o t t E l l i o t 

(a. a. O. p. 382—383) g l o c k e n f ö r m i g mi t etwa 6 L i n i e n t iefer R ö h r e und hori
zontal ausgebreiteten, ca. 8 L in i en langen Abschni t ten , die am Rande wellig 

gek räuse l t sind. H o n i g wi rd von den verdickten Basen der Segmente abge

sondert und sammelt sich in L ä n g s r i n n e n beiderseits vom Mit te lnerv an. Die 

Antheren stehen unter den Gr i f fe l schenkeln , die i n schmale Z ip fe l aufgelöst 
sind und ein dichtes P a p i l l e n b ü s c h e l oberhalb des Pollens bilden. Die Blüten

farbe ist eine A r t von schmutzig Purpurn mit gelben Flecken und scheint f ü r 

Schmeissfliegen wie Scatophaga, Chrysomyia, L u c i l i a sp. u . a. sehr anziehend zu 

sein; dieselben fl iegen auf den Z ip f e ln des Gr i f fe l s oder den Perianthabschnitten 

an. Die Pflanze wurde i m botanischen Garten von Kapstadt beobachtet. 

81. Homeria Vent. 

3 5 7 . H . e legans Sweet . D ie B l ü t e n gleichen nach S c o t t E l l i o t 

(a. a. O. p. 382) denen von C r o c u s , es feh l t aber die ve r l änge r t e Blü tenröhre . 
Die Antheren ü b e r r a g e n die Griffelschenkel , die seitlich zwischen ihnen hervor

ragen; die zweiteiligen Z ä h n c h e n auf der Dorsalseite der Griffelschenkel stehen 
anfangs aufrecht, schlagen sich dann aber abwär t s . 

Von B e s u c h e r n bemerkte S c o t t E l l i o t bei Kapstadt häufig die Honigbiene, 
sowie Käfer. 

3 5 8 . H . c o l l i n a Sweet , bildet nach S c o t t E l l i o t zwei Formen; die 

H a u p t f o r m hat zu rückgesch l agene Perianthabschnitte, auf denen in der Regel 
die Besucher anfl iegen, die Narben stehen anfangs unter , spä te r durch nach

t rägl iche V e r l ä n g e r u n g ü b e r den Antheren. Be i der V a r i e t ä t m i n i a t a B k r . 

sind die Abschnitte der H ü l l e aufrecht und die Insekten f l iegen daher gewöhn

l ich an den Narben an und kriechen übe r die Antheren nach a b w ä r t s . 
Als B e s u c h e r verzeichnete genannter Beobachter in Südafr ika an den Blüten 

der Hauptform: C o l e o p t e r a : Scarabaeidae: Anisonyx ursus F., Dichelus simplicipes 
Burm. D i p t e r a : Syrphus sp., Mwscidae: Unbest. Species und 2 kleine Arten. H y m e n o 
p t er a: Apidae: Xylocopa? sp., vielleicht zufällig. Formicidae: 3 unbestimmte Arten. 
— An der Form m i n i a t a : C o l e o p t e r a : Scarabaeidae: Anisonyx longipes L. A. 
ursus F. Coccinellidae: Chilomenes lunata F. u. a. D i p t e r a : 2 unbest. Arten. H y -
m e n o p t e r a : Apis am Grunde des Perianths Honig stehlend. 

359 . L i b e r t i a i x i o i d e s S p r e n g , i n Neu-Seeland hat nach G. M . T h o m 

s o n (New Zeal. p . 285—286) weisse, ansehnliche und honighaltige Zwi t te rb lü ten . 
Dagegen ist 

3 6 0 . L . p u s i l l a S p r . ( = L . m i c r a n t h a A . C u n n . ) nach dem genannten 
Beobachter honiglos. 
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3 6 1 . S i s y r i n c h i u m b e l l u m W a t s . Die B l ü t e n sah A l i c e J . M e r r i t t 
(E ry th . V p. 58) i n den kalifornischen Bergen von pollensammelnden Bienen 
besucht, während sie i n der Umgebung von Los Angeles, wo die Pflanze massen
haf t auf t r i t t , nur ganz ausnahmsweise von Insekten besucht wurden. 

82. Aristea Ait. 

3 6 2 . A . p u s i l l a K e r . Die sehr kleinen und vergäng l ichen B l ü t e n wurden 
von F r a n c k e beschrieben. 

S c o t t E l l i o t beobachtete in Südafr ika: C o l e o p t e r a : Scarabaeidae: Anisonyx 
ursus F. D i p t e r a : Muscidae: Lucilia sp. H y m e n o p t e r a : Apidae; Halictus sp. 

3 6 3 . A . s p i r a l i s V a h l . [ S c o t t E l l i o t S. A f r . p. 384]. Die B l ü t e n 
haben einen Durchmesser von 1 3 I i Z o l l und sind deutlich zygomorph. Der 
fast gerade G r i f f e l liegt an der Unterseite der B l ü t e und ü b e r r a g t die Staub
blä t te r , deren Antheren ihre geö f fne t e Seite nach oben kehren. Die Insekten 
fahren i n die B l ü t e oberhalb der Antheren und des Gr i f f e l s ein. Die feste 
Beschaffenheit der Spatha bedingt ein seitliches Hervortreten der B l ü t e , die 
einen W i n k e l von 1 8 0 ° mit ihrer u r sp rüng l i chen Lage macht. 

Als mutmasslichen B e s t ä u b e r bezeichnet S c o t t E l l i o t die Apide Xylocopa 
caffra Latr. 

3 6 4 . Greissorhiza secunda G a w l . Die mi t sehr kurzer R ö h r e versehenen 
B lü t en sind deutlich zygomorph, indem der vordere, äussere Perianthabschnitt 
l änger ist als die beiden anderen, und ebenso die beiden seitlichen, inneren 
Abschnitte die üb r igen an Breite übe r t r e f f en . Ausserdem biegt sich der die 
Antheren übe r ragende G r i f f e l übe r dieselben — ähn l i ch wie bei Gladiolus — 
fo r t ; doch sind die Antheren extrors und ganz regelmäss ig . 

Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t in Südafrika : H y m e n o p t e r a : Apidae: 
Apis mellifica L . — Halictus sp. D i p t e r a : Bombylidae: Bombylius lateralis F. 

365 . H e s p e r a n t h a f a l c a t a K e r . hat nach S c o t t E l l i o t (a. a. 0 . ) eine 
enge, über 5 L in i en lange, mi t H o n i g e r fü l l t e B l ü t e n r ö h r e . D i e sich gegen 
Abend ö f f n e n d e n und dann stark duftenden Blumen werden wahrscheinlich von 
S p h i n g i d e n besucht. 

83. Ixia L. 

Die Nektarsekretion bei I x i a f inde t nach J . S c h n i e w i n d - T h i e s 
(Beitr. z. Kenn tn . d. Septalnekt. p. 23—24) ähn l i ch wie bei G l a d i o l u s i n 

drei äusseren, an der Griffelbasis gelegenen Fugen und in drei inneren Septal
spalten statt. 

3 6 6 . I . g r a m i n i f o l i a (Aut . ?) .Die sehr enge, 2—3 L i n i e n lange Perianth 
röhre hat einen glockenförmigen Saum von V* Z o l l Durchmesser; die Filamente 
sind nur 1 L i n i e l ang ; die p f r i emförmigen Griffelschenkel treten zwischen den 
Antheren hervor und legen sich auf die Perianthabschnitte ( S c o t t E l l i o t a. a. O. 
p. 385). 

3 6 7 . I . exc i sa T h u n b . hat nach S c o t t E l l i o t (a. a. O.) eine Perianth
röhre von 7 L i n i e n L ä n g e und einen Saum von 3 L i n i e n Durchmesser; doch 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. j l 
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kann letzterer bei voller E n t f a l t u n g bis auf 8 L i n i e n vergrösser t werden. I n 
ersterein Fa l le scheinen die Insekten auf dem G r i f f e l , sonst auf den Perianth-
abschnitten anzufliegen. 

3 6 8 . I . c o l u m e l l a r i s K e r . Die ziemlich d ü n n e , etwa 5 L i n i e n lange 
P e r i a n t h r ö h r e t r ä g t einen glocken- oder s t e rn förmigen Saum, dessen Querdurch
messer 1 3 — 1 4 L i n i e n be t räg t . D ie Grif fe lschenkel treten zwischen und halb
wegs oberhalb der Antheren hervor. D i e langen Filamente sind unter sich und 
m i t dem Perianth verbunden, so dass der Zu t r i t t zum H o n i g nur durch E i n 

f ü h r u n g des R ü s s e l s zwischen den Antheren und innerhalb der F i l a m e n t r ö h r e 
von den Insekten gewonnen werden kann ( S c o t t E l l i o t a. a. O.). 

3 6 9 . M e l a s p h a e r u l a g r a m i n e a K e r . Die kleinen, mi t einer sehr kleinen, 

h o n i g e r f ü l l t e n R ö h r e versehenen B l ü t e n sind deutlich zygomorph; die unteren 
Perianthabschnitte m i t eigenartig nach oben gewendeten, welligen R ä n d e r n bilden 

den Anf lugp la t z , die drei oberen Abschnit te stehen fast aufrecht. S t aubb lä t t e r 
und G r i f f e l k r ü m m e n sich einseitig übe r den B l ü t e n ein gang, so dass der Honig 

nur durch zwei kleine Ö f f n u n g e n rechts und l i nks vom vorderen Staubblatt zu 

gewinnen ist ( S c o t t E l l i o t a. a. O.). 
Als B e s u c h e r bemerkte S c o t t E l l i o t in Südafr ika : D i p t e r a : Syrphidae: 

Syrphus capensis Wied. — H y m e n o p t e r a : Apidae: Allodape sp. n. (sehr kleine Art). 

84. Tritonia Ker. 

3 7 0 . T . a u r e a Pappe wurde von M a c f a r l a n e m i t der winterharten 

M o n t b r e t i a P o t t s i i B a k e r ( = T r i t o n i a P. B e n t . e t H o o k . ) gekreuzt 
und ergab einen Bastard, der sich als w i d e r s t a n d s f ä h i g e r erwies, als die durch 

K ä l t e leicht eingehende T r i t o n i a (nach S w i n g l e und W e b b e r , Yearb. De-

par tm. Agr icu l t . 1897. p. 414). 
3 7 1 . T . s q u a l i d a K e r . s t immt nach S c o t t E l l i o t (a. a. O.) i m ganzen 

m i t S p a r a x i s überein , doch sind die seitlichen Stamina nicht so stark gedreht 

u n d der G r i f f e l liegt dem unteren T e i l des Perianths an. 

3 7 2 . S p a r a x i s g r a n d i f l o r a K e r . [ S c o t t E l l i o t S. A f r . p. 386—387] . 
Die B l ü t e n n ä h e r n sich dem Typus von G l a d i o l u s , jedoch h ä n g e n sie nicht, 

sondern sind nach r ü c k w ä r t s gegen die Tragachse geneigt. De r etwa einen Zol l 

lange G r i f f e l hebt seine Schenkel i n gleiche H ö h e m i t der Spitze der Perianth
abschnitte und bildet einen geeigneten A n f l u g p l a t z f ü r Insektenbesucher. Der 

weite Perianthtrichter endigt unten i n eine kurze, 3 1 h L i n i e n lange, honig

e r fü l l t e R ö h r e . D ie S t a u b b l ä t t e r sind eigenartig gestellt; das unpaare wendet 

sich r ü c k w ä r t s gegen den G r i f f e l und richtet die aufspringende Seite seiner A n 

there nach vo rn ; die zwei seitlichen Stamina drehen sich dagegen um 1 8 0 ° 
derart, dass sie nach innen a u s s t ä u b e n . Bei G l a d i o l u s erscheinen die Antheren 
nur um 9 0 ° gedreht. 

Von B e s u c h e r n beobachtete S c o t t E l l i o t besonders häufig die Käfer : Scara
baeidae: 1. Anisonyx longipes L . 2. A. ursus F. I n den meisten Fällen hielten sie sich 
mit den Klauen der Hinterbeine an den beiden seitlichen Staubgefässen fest und ge
langten so in das Blüteninnere, wobei ihre behaarte Rückenseite mit Pollen bepudert 
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wurde; Selbstbestäubung der Blüte kann eintreten, wenn sich darin ein Pärchen her
umjagt. 

85. Babiana Ker. 

3 7 3 . B . spathacea K e r . hat, wie S c o t t E l l i o t (a. a. 0 . p. 387) n ä h e r 
a u s f ü h r t , eine ganz ähn l i che B l ü t e n e i n r i c h t u n g wie G l a d i o l u s . Die B lü t en -
röhre ist nur etwa 3 V* L in i en lang; die beiden unteren Abschnitte des Perianths 

sind m i t fa l t ig-wel l igen R ä n d e r n nach oben gekehrt; die Narbenlappen neigen 
sich vorn übe r die Antheren und liegen unter ihnen. S e l b s t b e s t ä u b u n g ist nicht 
ausgeschlossen. 

Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t bei Kapstadt einen Käfer (Anisonyx 
ursus F.), der sich an den obenerwähnten Perianthrändern mit den Klauen der Hinter
beine festhielt; die Länge der letzteren ermöglichte es ihm dabei, seine behaarte 
Rückenseite zuerst mit dem zweiteiligen Ende der Griffelschenkel und dann mit den 
Antheren in Berührung zu bringen. 

3 7 4 . B . p l i c a t a K e r . Die Pe r i an th röh re ist fast 11 L i n i e n l ang ; die 
Narbe steht anfangs übe r den Antheren; doch kann Autogamie später durch die 
beim Welken sich aufrichtenden Antheren und eine leichte A b w ä r t s n e i g u n g des 
Gr i f fe l s stattfinden. 

Auch an der Blüte dieser Ar t bemerkte S c o t t E l l i o t den vorhin erwähnten 
Anisonyx; doch ist er vermutlich nicht der wesentlichste Bestäuber. 

3 7 5 . B . r i n g e n s K e r . (Kapland). Die grellscharlachroten B l ü t e n , i n 
denen der Abstand zwischen Narbe und Ovarium etwa 4 cm — die gewöhn
liche S c h n a b e l l ä n g e der Honigvöge l — be t r äg t , werden aus diesem Grunde 
von S c o t t E l l i o t (Orn. F l . p. 278) als ornithophil betrachtet; es gelang ihm 
jedoch nicht, den Vogelbesuch direkt festzustellen. — B . t u b i f l o r a K e r mit 
enger B lumenröh re ist nach D e l p i n o sphingophil. 

86. Gladiolus L. 

Der von T r e v i r a n u s (Bot. Zeit. B d . 2 1 . p. l ) und M u s s e t (Compt. 
rend. T . C V I I I . N . 17) f ü r diese Gattung behaupteten Autogamie gegenüber 
teilt S c o t t E l l i o t (S. A f r . p. 388) über die süda f r ikan i schen A r t e n G. p i l o s u s , 
g r a c i l i s und i n f l a t u s folgende allgemeine Ergebnisse seiner Untersuchungen 
m i t : 1. D ie Antheren beginnen stets eher auszustauben, als die Griffelschenkel 
entfaltet sind. 2. I n der Mehrzahl der Blü ten ist ein zweites Stadium vor
handen, in dem die empfängn i s f äh igen Narben ganz vor — obgleich bisweilen 
auch unter — den Antheren liegen. 3. Se lbs tbes t äubung kann am Schluss 
des B l ü h e n s nur dadurch stat tf inden, dass durch Z u r ü c k k r ü m m e n der G r i f f e l 

schenkel oder a l lmähl iches Sinken des Gr i f fe l s Narben und Antheren i n Be
r ü h r u n g kommen. 

376 . Gr. g r a c i l i s J acq . Die unteren Seitenabschnitte des Perianths haben 

a u f w ä r t s gekehrte R ä n d e r , so dass sich vier faltige, i n den B l ü t e n g r u n d f ü h r e n d e 

Rippen bilden. 

11* 
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S c o t t E l l i o t beobachtete den auch bei Babiana auftretenden Käfer (Anisonyx 
ursus F.) als Besucher, der sich an den obenerwähnten Rippen in den Blütengrund ein
arbeitete und an seiner behaarten Rückenseite Pollen aufgeladen hatte. 

3 7 7 . Gr. p i l o s u s E e k l . ist voriger A r t nach S c o t t E l l i o t sehr ä h n l i c h 
und wird wahrscheinlich i n gleicher Weise be s t äub t . 

3 7 8 . Gr. i n f l a t u s T h u n b . Die B l ü t e ' ä h n e l t der des Fingerhuts und 

wird vermutl ich von grossen Apiden besucht. 
3 7 9 . Gr. l o n g i c o l l i s B ä k . hat eine mit 3,5 Z o l l langen R ö h r e ausge

stattete B l ü t e , die nach Zeugnis von M e d l e y W o o d , wie S c o t t E l l i o t 
(a. a. O. p . 389) mi t te i l t , i n N a t a l von einer S p h i n g i d e — der „ S p u r g e 

H a w k m o t h " — besucht wi rd . 

87 Antholyza L. 

3 8 0 . A . a e t h i o p i c a L . Der B l ü t e n b a u ä h n e l t dem von G l a d i o l u s ; 
der obere, grössere Perigonabschnitt bildet ein Dach übe r den S t aubge fä s sen ; 

letztere sind so gestellt, dass sie sich nach unten ö f f n e n . Ers t spä te r breiten 
sich die Gr i f fe la rme aus und kommen etwas unterhalb der Antheren zu stehen. 

Der Abs tand zwischen Narbe und Ovar be t r äg t wie gewöhn l i ch bei den kap-

l ä n d i s c h e n Ornithophilen 4 cm. S c o t t E l l i o t ( O r n . F low. p. 277—278) be
obachtete H o n i g v ö g e l ( N e c t a r i n i i d a e ) an den B l ü t e n . 

A u c h E . E . G a l p i n (Li t te r . N r . 748) e r w ä h n t die B l ü t e als orni
thophi l . 

J o h o w (Zur B e s t ä u b , chilen. B lü t . I I . p. 24) f a n d i n Chile K o l i b r i s 
(Eustephanus galeritus Mol . ) als Besucher. 

3 8 1 . A . p r a e a l t a R e d . (== A . a e t h i o p i c a L . ? ) s t immt nach S c o t t 
E l l i o t (a. a. O.) vol lkommen mit der vorigen A r t übere in . 

88. Lapeyrousia Pourr. 

3 8 2 . L . c o r y m b o s a K e r . D ie i n dichten S t r ä u s s e n vereinigten Blü ten 
sind nach S c o t t E l l i o t (S. A f r . p. 386) m i t einer weissen, purpurn begrenzten 

Sternzeichnung i n der Mi t t e versehen und zeigen a u s g e p r ä g t e Protandrie; Auto

gamie ist h ö c h s t e n s w ä h r e n d des Aufr ichtens des Gr i f f e l s mög l i ch , wenn seine 
vorher aneinander liegenden Schenkel sich getrennt haben. 

Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t in Südafr ika : C o l e o p t e r a : Scara
baeidae: Anisonyx ursus F. hfg. D i p t e r a : Tabanidae: Pangonia angulata Fabr., sehr 
häufig und stetig. 

3 8 3 . L . j u n c e a P o u r r . (Kapland) . Die blutroten B l ü t e n (eines i m Ber

l iner Bot . Garten von L o e w untersuchten Exemplars) zeigen eine auffal lend 
d ü n n e (ca. 1 mm) und lange (26 mm) R ö h r e , an deren Ende sich die etwa 

11 m m langen und 5 mm breiten Perigonzipfel horizontal ausbreiten. Drei 
von ihnen sind am Grunde durch einen dunkeln Saf tmalf leck ausgezeichnet 
und lassen unterhalb desselben eine seichte, i n die P e r i g o n r ö h r e einlaufende 

Furche erkennen. Die S t a u b g e f ä s s e sind kurz unterhalb des R ö h r e n e i n g a n g s 
angeheftet und ragen mi t ihren weissen, violett gestreiften Antheren etwa 5 m m 
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aus der R ö h r e hervor. Der G r i f f e l spaltet sich oberwär ts i n drei an der Spitze 
wiederum zweigabelige Schenkel, die mi t auffa l lend grossen, b l a u g e f ä r b t e n Papil len 
besetzt sind. Letztere sind schon vor dem A u f b l ü h e n entwicket. Der B l ü t e n f a r b e 
nach k ö n n t e man Ornithophil ie vermuten, die lange und d ü n n e B lumenröh re , sowie 
die F ü h r u n g s r i n n e n am B l ü t e n e i n g a n g deuten jedoch auf Anpassung an Falter. 

3 8 4 . W a t s o n i a M e r i a n a M i l l . im Kaplande sah M a r l o t h (Ber. Deutsch. 
Bot. Gesellsch. X I X . 1 9 0 1 . p . 178) h ä u f i g von H o n i g v ö g e l n (Cinnyris 
chalybea L . und Anthobaphes violacea L . ) besucht. 

385 . F rees ia x a n t h o s p i l a K l a t t . Der G r i f f e l übe r r ag t die Antheren, 
ehe dieselben aus s t äuben ( S c o t t E l l i o t a. a. O. p . 386). 

S c o t t E l l i o t sah in den Gärten von Kapstadt die H o n i g b i e n e an den Blüten 
Pollen sammeln. 

Die Honigsekretion von F r e e s i a verhä l t sich nach J . S c h n i e w i n d -
T h i e s (a. a. O. p . 23) wie bei I x i a (s. d.). 

31. Familie Musaceae. 

[ W i t t m a c k , M u s a E n s e t e . H a l l e 1867 u . Bot. Zeit. 1877. p. 192. — 

D e l p i n o U l t . osserv. P. I . 1868 — 1869. p . 232 — 233 ( S t r e l i t z i a ) . — 
H i l d e b r a n d , Bot. Zt . 1869. p. 508—509 ( S t r e l i t z i a ) . — S c o t t E l l i o t 
Note on the Fe r t i l . of M u s a , S t r e l i t z i a r e g . and R a v e n a l . m a d . A n n . 
of Bot . I V 1890. p. 259—263. — W e r t h , E . B l ü t e n b . Fragm. aus Ostafr ik . 
(Verh . d. Ver . Prov. Brandenburg. 42. Jahrg. 1900. p. 238—242; 249—252) . 

— Baron F v. M u e l l e r , L i t te r . N r . 3255.J 

I n der B lü tene in r i ch tung macht sich eine unverkennbare Steigerung von 
den mehr primitiven Formen der Gat tung M u s a m i t wenig tief geborgenem 
H o n i g zu den grossen Exp los ionsb lü t en mit völ l igem H o n i g verschluss bei R a v e 
n a l a, deren Kronen jedoch, nach W e r t h , mehr einem gebleichten, monoko
tylen Blattspross ähnl ich sehen, und zuletzt zu den höchs t differenzierten, 
scharlachrot und purpurblau gezeichneten Vogelblumen von S t r e l i t z i a R e -
g i n a e geltend; der B e s t ä u b u n g s m e c h a n i s m u s der beiden letzteren Formen kann 
nach den bisherigen Erfahrungen nur durch die Thä t igke i t eines Nektariniiden-
schnabels normal ausgelöst werden. Die B l ü t e n von M u s a werden i n der 
alten W e l t von H o n i g v ö g e l n , i n Amer ika von K o l i b r i s besucht; die 
leichte Zugängl ichke i t des Nektars ermöglicht jedoch auch B i e n e n die Aus
beutung. 

3 8 6 . R a v e n a l a madagasca r i ens i s S o n n . S c o t t E l l i o t beschreibt 
(a. a. O. p . 260—261) die B l ü t e n e i n r i c h t u n g wie f o l g t : „ I m Vergleich zu M u s a 
zeigt sich eine bedeutend gesteigerte Anpassung. Die B l ü t e n (s. F i g . 25) sind 
sehr gross, aber jede Inflorescenzach.se hat nur 7 — 9 (bisweilen bis 12) Bracteen, 
die der fast unbegrenzten Zahl von W i r t e i n bei der Banane entsprechen. D ie 
Bracteen, von denen jede eine sehr grosse Zahl dicht aneinander g e d r ä n g t e r 
B l ü t e n umschliesst, sind gross (16 Z o l l lang) und sehr starr; ihre oberen R ä n d e r 

schliessen oberhalb der B l ü t e n aneinander und letztere treten zwischen den 

http://Inflorescenzach.se
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R ä n d e r n eine nach der anderen je nach ihrer En twicke lung hervor, D ie drei 
K e l c h b l ä t t e r sind bei R a v e n a l a f re i , bevor sich die B l ü t e zwischen den Brac-
t e e n r ä n d e r n erhebt, aber eine ganz ähn l i che Scheide wie bei M u s a wi rd durch 
enge Verb indung nur der beiden unteren Petala hervorgebracht. Dieselbe 
schliesst die S t a u b g e f ä s s e ein, ist hart und von sklerenchymatischem Bau. Das 

unpaare Blumenbla t t ist 
v ie l k ü r z e r als die bei
den anderen, aber der 

Gestalt nach nicht sehr 

verschieden. Die sechs 

i n der Scheide einge

schlossenen S t a u b g e f ä s s e 
sind ausser s t ände , sich 

zu v e r l ä n g e r n und wer

den daher stark gespannt. 

Der G r i f f e l hat 6 L ä n g s 
vert iefungen, i n welche 

die Antheren die Haupt

masse ihres Pollens ab
lagern — obgleich etwas 

Pol len auch i n den A n 

theren zu rückb le ib t . E i n 

T e i l des Griffelendes ragt 
f r e i aus der Spitze der 

Fig. 25. E a v e n a l a m a d a g a s c a r i e n s i s Sonn. Blumenblattscheide her-
Blüte. — Nach E n g l e r - P r a n t l . vor. W e n n die B l ü t e 

zwischen den starren 

Randschneiden der Bractee hervor t r i t t , befindet sie sich i n stark gespanntem 

Zustande, und die beiden oberen R ä n d e r der vereinigten K e l c h b l ä t t e r trennen 

sich a l lmäh l i ch . I n diesem Stadium macht eine B e r ü h r u n g an der Scheidenspitze 

die beiden B l u m e n b l ä t t e r f re i , gleichzeitig springen die S t a u b g e f ä s s e und der 

G r i f f e l hervor, wobei eine W o l k e von Pollen ausgestreut w i rd . S p ä t e r breiten 

sich die beiden Narbenlappen aus. 
D ie B l ü t e n werden auf Madagaskar h ä u f i g von H o n i g v ö g e l n besucht: 

N e c t a r i n i a s o u i m a n g a G m e l . war die gewöhnl ichs te A r t bei F o r t Dauphin . 
Be i normaler Stel lung setzt sich der Voge l auf die n ä c h s t höhe re Bractee und 

bewegt sich nach vorn und unten, u m die zuckerhaltige F l ü s s i g k e i t zu saugen, 
indem er seinen Schnabel unter dem unpaaren Blumenbla t t e i n f ü h r t . I n d e m er 
dies thut, muss er eine noch u n b e r ü h r t e B l ü t e zur Explos ion bringen, wobei er 
sich die Brust m i t Pol len b e s t ä u b t , w ä h r e n d er an ä l t e ren B l ü t e n die Narben

f l ä c h e b e r ü h r t u n d Kreuzung bewirkt . Bisweilen h ü p f t er indessen mit ten i n 
die B l ü t e hinein oder versucht, den H o n i g von der zugehör igen Bractee aus zu 
erreichen, indem er die B l u m e n b l ä t t e r r ingsum zurückb ieg t . K ä f e r u n d H y -

menopteren besuchen h ä u f i g die B l ü t e n , u m den Nektar zu saugen, der ü b e r 
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die R ä n d e r der Bracteen hervorquillt . Sie wirken indes nur zufä l l ig als Be
s t äubungsve rmi t t l e r , w ä h r e n d der k u r z g e k r ü m m t e Schnabel des Vogels ausser
ordentlich dazu geeignet erscheint, zwischen den R ä n d e r n der starren Bracteen 
einzudringen und den H o n i g zu saugen." 

D ie B l ü t e n e i n r i c h t u n g wurde auch von W e r t h (a. a. O. p. 249—250) 
nach einem auf Sansibar untersuchten Kul turexemplar beschrieben und abge
bildet. V o n Besuchern der gelblichweissen B l ü t e n konnte er nur einmal aus 
der Ferne eine unbestimmte N e c t a r i n i a - A r t wahrnehmen. A l s u n n ü t z e G ä s t e 
machten sich B i e n e n und A m e i s e n bemerklieb; von letzteren schienen viele 
im H o n i g ertrunken zu sein. 

3 8 7 . S t r e l i t z i a R e t i n a e B a n k s . Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g wurde zuerst 

von D e l p i n o (a. a. O.) und von H i l d e b r a n d (a. a. O.) als ornithophil be
schrieben; beide heben die U m b i l d u n g der zwei inneren, grösseren B l ü t e n b l ä t t e r 

zu einer die Antheren ein-
schliessenden, dü tena r t igen 

Scheide (s. F igur 26 bei 
B u. C) hervor, die durch 
A u s e i n a n d e r d r ü c k e n zweier 
seitlicher, ha lbpfe i l fö rmiger 
und blauviolett ge f ä rb t e r 

For t sä t ze geö f fne t wi rd und 
dann den Pollen freilegt. 
Letzterer zeichnet sich nach 
D e l p i n o durch grosse 
Zellen und durch klebrige, 
die einzelnen K ö r n e r ver
bindende F ä d e n (s. die wei
ter unten a n g e f ü h r t e A b 
handlung von P a l l a) aus. 
Das A u s e i n a n d e r d r ü c k e n 
der Fo r t s ä t ze kann nur 
durch einen Blumenbesucher 
bewirkt werden, der den 
innerhalb der scheidigen 
Basis der beiden inneren 
B l u m e n b l ä t t e r angesammel
ten und von dem dritten, 
inneren, kleineren Perigon
blat t als Saftdecke geschütz
ten H o n i g geniessen w i l l . 

Dabei muss er mi t seinem K ö r p e r den klebrigen Pollen streifen und denselben 
spä te r i n d e m n ä c h s t besuchten B lü t en an der aus der Scheide hervorstehenden 
Narbe absetzen. Die B lü t ene in r i ch tung ist eine vollkommen herkogame. „Ver 

gegenwär t ig t man sich die e rwähn ten Bedingungen und berücks icht ig t man, 

B 

Fig. 26. S t r e l i t z i a augusta Thunb . 
A Längsschnitt der Blüte. B Krone und Pistill. C Die 
2 Kronblätter zurückgeschlagen, um die Staubblätter zu 

zeigen. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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dass eine grosse K r a f t dazu g e h ö r t , um das Auseinanderweichen der Blumen
b la t t fo r t sä t ze zu bewirken, so ist es sicher, dass die B e s t ä u b e r zu der Gruppe 
der honigsaugenden Vöge l gehören m ü s s e n . " ( D e l p i n o a. a. O.)- Diese Ver
mutung wurde bald darauf durch D a r w i n b e s t ä t i g t , der an D e l p i n o die 
briefliche Mi t te i lung gelangen liess, dass i m Kaplande i n der Tha t H o n i g v ö g e l 

h ä u f i g die B l ü t e n von Strelitzia besuchen und b e s t ä u b e n . Eingehendere Beob
achtungen übe r die E in r i ch tung der B l ü t e n machte dann S c o t t E l l i o t im 
Kaplande. E r f a n d die B i ldung der Bracteenscheide (Spatha) ä h n l i c h wie bei 

R a v e n a l a ; aber w ä h r e n d bei letzterer A r t die Inflorescenzachse mehrere 
Spathen t r äg t , ist bei S t r e l i t z i a nur eine einzige vorhanden, aus der die 
durch scharlachrote K e l c h b l ä t t e r auffal lenden B l ü t e n eine nach der anderen 

hervortreten. Der Abs tand zwischen dem breiten T e i l der P fe i l sp i t zen f lüge l 
wird zu etwa 16 Lin ien , die L ä n g e des unpaaren, den H o n i g bedeckenden und 

he lmfö rmigen Blumenblatts zu 3 j i Zo l l , die L ä n g e des f r e i aus der Blumenblatt
scheide hervorragenden Gr i f fe l te i l s zu etwa 1 Z o l l angegeben. Die übere inander -
geschlagenen R ä n d e r der zur Scheide vereinigten B l u m e n b l ä t t e r verhindern vo l l 

s t ä n d i g den Zut r i t t von Insekten, die i n die honigbergende Scheide eindringen 
wollen. E i n die B l ü t e n h ä u f i g besuchender Honigvogel ( N e c t a r i n i a a f r a L . ) , 

dessen Brust eine ähn l i che Farbenzeichnung von B l a u u n d Rot schmückt , 
wie sie auch die Pfeilspitzen der Blumenblattscheide aufweisen, dr ingt nach 

Mit te i lungen von Prof. M a c c o w a n an S c o t t E l l i o t i n der That l ä n g s der 
P f e i l f l ü g e l zum H o n i g vo r , wobei er wahrscheinlich das Ö f f n e n der Scheide 

bewirkt und sich die Brust mi t Pollen be s t äub t . S c o t t E l l i o t , der das Be
nehmen der H o n i g v ö g e l zwar nicht selbst beobachtet ha t , h ä l t es jedoch f ü r 

vol lkommen ausgeschlossen, dass Insekten die B l ü t e n i n wirksamer Weise zu 
b e s t ä u b e n v e r m ö g e n . Bienen und Fliegen saugen immer nur die gummiartige 

F l ü s s i g k e i t , die zwischen den R ä n d e r n der Bracteenscheide hervorqui l l t , ohne 

eine Ö f f n u n g des pollen- und honigbergenden Apparats bewirken zu k ö n n e n . 

I n dieser Beziehung steht die ornithophile B l ü t e n e i n r i c h t u n g von Strelitzia noch 

um eine Stufe höhe r als die von R a v e n a l a . A u c h die anatomische Unter
suchung der St re l i tz ia-Blüte , die durch A . W a g n e r (Ber. d. Deutsch. Bot. Ge

sellsch. X I I . p. 53—65) vorgenommen wurde, bes tä t ig t die obige biologische 
Deutung ihrer einzelnen Teile. 

E . P a l l a ( Ü b e r die En twicke lung und Bedeutung der Z e l l f ä d e n im Pollen 

von Strelitzia Reginae. Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. I X . 1 8 9 1 . p. 85 — 90), 
der die anatomische Entwicke lung der P o l l e n f ä d e n n ä h e r untersuchte, weist 

darauf h i n , dass durch sie der B l ü t e n s t a u b i n e rhöh tem Grade zusammenge
halten wird u n d dadurch zum A n h a f t e n an den V o g e l k ö r p e r geeignet ge
macht wi rd . 

W e r t h (a. a. O. p . 251) zeigte, dass die hochdifferenzierten B l ü t e n von 
S t r e l i t z i a auch insofern einen biologischen Vor t e i l vor denen von R a v e n a l a 

voraus haben, als bei ihnen ein einmaliger Besuch unter normalen V e r h ä l t n i s s e n 
genüg t , um sowohl die Abladung fremden Pollens auf der Narbe als die M i t 
nahme eigenen Pollens seitens des Besuchers h e r b e i z u f ü h r e n , w ä h r e n d bei den 
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E x p l o s i o n s b l ü t e n von R a v e n a l a dazu in der Regel zwei Besuche erforder
l ich sind. 

S. a u g u s t a T h u n b . (Kapland) besitzt nach D e l p i n o (a. a. O.) die 
gleiche B lü t ene in r i ch tung wie die oben beschriebene A r t . 

8 9 . M u s a L . 

Der B l ü t e n s t a n d geht aus der Gipfelknospe des Stammes hervor und 
bildet eine h ä n g e n d e oder seltener aufrechte, o f t riesig grosse Ä h r e mi t leder
artigen , nicht selten auffal lend ge fä rb t en D e c k b l ä t t e r n . I n den Achseln letzterer 
sitzen meist zahlreiche in Ha lbwi r t e ln d i ch tged räng te 
B lü t en (s. F i g . 27) , deren f ü n f vordere Perigonab-
schnitte zu einer hinten offenen R ö h r e verwachsen 
sind, w ä h r e n d der sechste hintere, freibleibt und be
deutend verkürz t ist ( E i c h l e r , B l ü t e n d i a g r a m m e I . 
p. 168). V o r dem A u f b l ü h e n bilden nach S c o t t 
E l l i o t (a. a. O. p. 259) , der eine nicht n ä h e r be
zeichnete Kul turbananenform ( M . p a r a d i s i a c a L .? ) 
untersuchte, die vorderen Perigonabschnitte eine die 
Geschlechtsorgane einschliessende Scheide, aus der 
zunächs t das unpaare, innere Blumenblat t i n F o r m 
eines hohlen Daches hervortri t t . Bei weiterem Wachs
tum der beiden inneren Pe r igonb lä t t e r ö f f n e t sich die 
Scheide, wobei die Geschlechtsorgane hervortreten, und 
zwar biegen sich die S taubge fäs se stark nach abwär t s , 
der G r i f f e l nach a u f w ä r t s . Das dachförmige , unpaare 
Blumenblat t dient als Safthalter f ü r den H o n i g , der 
in gewundenen und verzweigten Septalspalten des 
u n t e r s t ä n d i g e n Fruchtknotens oder ( in m ä n n l i c h e n 
B lü t en ) des Fruchtknotenrudiments (vergl. W i t t -
m a c k , Musa Ensete a. a. 0 . p. 72 — 74) erzeugt wi rd . Durch die Lage der 
Narbe oberhalb der S taubgefässe wird nach S c o t t E l l i o t Kreuzung gesichert, 
wenn auch Autogamie nicht ausgeschlossen ist. 

S c o t t E l l i o t sah in Natal die Blüten von Honigvögeln sowie auch von Bienen 
besucht; auf Mauritius sind nach ihm Insekten die einzigen Bestäuber. In Guatemala 
beobachtete S a l v i n (nach G o u l d , Introduction to the Trochilidae p. 54) an Bananen
blüten häufig eine Kolibriart (Campylopterus rufus Less.). In Brasilien werden sie nach 
F r i t z M ü l l e r (Vgl. H. M ü l l e r , Weitere Beobachtungen über die Befruchtung der 
Blumen durch Insekten. Verh. d. naturh. Ver. d. Preuss. Rheinl. u. Westfal. I . 1878, 
p. 284) von ganzen Schwärmen einer Bienenart (Trigona ruficrus Latr.) aufgesucht, die 
den nur wenig zuckerhaltigen Gallertsaft der Blumen geniessen. 

3 8 8 . M . Ensete G m e l . Die Geschlechtsverteilung erhellt aus folgenden 
Angaben W i t t m a c k s (Bot. Zeit. 1877. p. 192) übe r ein i m Palmenhause der 
Berliner „ F l o r a " 1876 b lühendes Exemplar. Bei demselben waren die vier 
untersten Bracteen des B lü t ens t andes leer, die 5. bis 9. enthielten eine steigende 

Fig. 27. Musa Ensete 
Gmel . 

Blüte. - Nach E n g 1 e r • 
P r a n t l . 
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Zahl (bis 22) weiblicher B lü t en , dann folgten hinter der 10. bis 13. vol lkommene 
Zwi t t e rb lü t en ; alle hierauf folgenden Bracteen entwickelten m ä n n l i c h e B l ü t e n i n 
steigender Zahl (24 bis 44). Hiernach wäre M . E n s e t e eine t r i m o n ö c i s c h e 
A r t unter der Voraussetzung, dass sich sämt l iche S t ö c k e gleichartig verhalten, 
was weiterer Untersuchung bedarf; an einem f r ü h e r (1867) untersuchten E x e m 
plar f a n d W i t t m a c k übr igens die n ä m l i c h e A r t der Geschlechtsverteilung. 
Die schmutzig g e l b g e f ä r b t e n , weiblichen B l ü t e n dieses Exemplars besassen eine 
etwa 20 mm lange, bis auf 2IB der L ä n g e f ü n f spaltige Unter l ippe (Perigon-

scheide S c o t t E l l i o t s , die „ F a h n e " nach W e r t h ) mi t zu rückgero l l t en schmalen 
Lappen; die kü rze re Oberlippe (das Hohldach S c o t t E l l i o t s , das Label lum 

in der Beschreibung W e r t h s ) , erschien durchscheinend, fast weiss, lö f fe i fö rmig 

und i n eine sehr schmale Mittelspitze ve r l änger t . Die Antheren der Staub
gefässe waren nur als kleine K n ö p f c h e n angedeutet. Der ca. 23 m m lange,. 
dreikantige G r i f f e l endigt i n eine undeutl ich dreilappige Narbe. Der unregel

mäss ig kantige, 20 m m lange Fruchtknoten e n t h ä l t i n seinem oberen Te i l drei 

vielfach ausgebuchtete Septalspalten, die seinem Gewebe trichterart ig eingesenkt 
sind und den Nektar nur an einer einzigen Stelle, n ä m l i c h einer t iefen, der 

Oberlippe zugewendeten Furche an der Griffelbasis nach aussen ergiessen. Hier

durch wi rd also die Oberlippe (Label lum) wie bei der von S c o t t E l l i o t be

schriebenen Bananenform zum Safthalter bestimmt. D ie m ä n n l i c h e n Blü ten 
haben ein 5 5 — 6 0 mm langes Perigon mit weissgelben, verklebten, zurückge
rol l ten Lappen der Unter l ippe, von denen die beiden inneren fast f a d e n f ö r m i g 

und durchsichtig sind, eine schmutzigweisse, kurze (ohne die Mittelspitze 12 bis 

15 m m messende) Oberlippe und 5 S t a u b g e f ä s s e mi t weissen, 20 m m langen, 
flachen Filamenten und purpurbraunen, 3 5 — 4 0 m m langen, nach innen auf

springenden Antheren. Das sechste, etwas kürze re S t a u b g e f ä s s t r i t t bald mit 

ausgebildeter, bald mi t v e r k ü m m e r t e r Anthere auf. D ie Pollenzellen zeichnen 

sich durch ihre Grösse (105—155 y Durchmesser, nach H . F i s c h e r i n Beitr. 
z. vergl. Morph , d. Pollen. Breslau 1890 sogar bis zu 180 y) u n d bei M . E n s e t e 

auch durch die warzige Beschaffenheit ihrer O b e r f l ä c h e aus. Der ve rkümmer t e 

Fruchtknoten t r äg t einen G r i f f e l , dessen L ä n g e nur etwa der der Filamente 

gleichkommt und w i r d ganz von dem schon e r w ä h n t e n Nektariumgewebe ein
genommen. Die Zwi t t e rb lü t en haben das grosse Ovar ium der weiblichen und 

die ausgebildeten S t a u b g e f ä s s e , sowie das Perigon der m ä n n l i c h e n B l ü t e n . — 
Die Blütezei t des beschriebenen Exemplars dauerte i m ganzen llU Jahr (vom 

Dezember 1864 bis A p r i l 1866), wobei der K o l b e n zuletzt eine L ä n g e von 

2,43 m erreichte und etwa 500 Bracteen m i t je durchschnit t l ich 38 B l ü t e n i n 
deren Achsel, i m ganzen also ca. 1 9 0 0 0 B l ü t e n , t rug . — Die von W i t t m a c k 

a u s g e f ü h r t e B e s t ä u b u n g der weiblichen B l ü t e n m i t dem Pol len der spä te r er

schienenen m ä n n l i c h e n blieb erfolglos; dagegen lieferte die k ü n s t l i c h e B e s t ä u b u n g 

der Zwi t t e rb lü t en i m ganzen 17 ausgebildete Samen, von denen sich drei als 

k e i m f ä h i g erwiesen. Diese B e s t ä u b u n g s r e s u l t a t e sind von besonderem Interesse, 
da bekanntl ich die kul t iv ier ten Sorten der Bananen in der Regel samenlose 
F r ü c h t e tragen u n d auch manche Ar ten , wie z. B . M . F e h i , selbst i m w i l d -



Musaceae. 171 

wachsenden Zustande Neigung zur V e r k ü m m e r u n g der Samen zeigen (vgl. Sago t , 
Bananier Fehi, sa forme asperme et sa forme seminifere i n B u l l . d. 1. Soc. Bot. 

de France 1886. p . 320 f f . ) . F r i t z M ü l l e r (Bot. Zeit. 1870. p. 275) be
s t äub te M u s a c o c c i n e a mi t dem B l ü t e n s t a u b einer als Banana d i Sao Thome 
bezeichneten V a r i e t ä t und erhielt nur Samen, die k e i m u n g s u n f ä h i g waren. — 

Eine von Baron F . v. M ü l l e r (s. Bot. Centralbl. 67. B d . 1896. p. 381—382) 
e rwähn te A r t Neu-Guineas — M . c a l o s p e r m a M i k l o u h s - M a c l a y — ent
wickelt 24—28 schön schwarz ge fä rb te Samen innerhalb der weisslichen, purpurn 
gestreiften Fruchtpulpa. 

* 3 8 9 . M . t e x t i l i s Nee. ( = M . m i n d a n e n s i s R u m p h . ) . A n einer 
15—20 m m dicken Spindel h ä n g e n nach K n u t h die durch grosse, 10 cm lange 
und 6 cm breite, braunrote, fleischige, lederartige H o c h b l ä t t e r übe rdeck ten Knospen, 
einen Zapfen von 1 5 — 2 0 cm L ä n g e und 78 cm Dicke bildend (s. F i g . 28, I ) . 
Die D e c k b l ä t t e r sind um so grösser , je höher sie an der B l ü t e n a c h s e stehen; 
die, angegebenen Masse gelten f ü r eines, das die etwa am 40. Tage geö f fne t e 
B lü t e überdeckt . Jeden Morgen hebt sich eines dieser braunroten D e c k b l ä t t e r 
bis zur wagerechten, zuletzt bis fast senkrechten Stel lung, so dass es f ü r die 
darunter befindlichen B l ü t e n ein vortreffliches Schutzdach gegen Regen bildet. 
I m Laufe des Tages f ä l l t es dann ab, und am anderen Morgen hat das folgende 
sich aufgerichtet und die unter ihm sitzenden B l ü t e n sind geschlechtsreif. So 
zeigt die Zahl der Spindelausschnitte, in denen B l ü t e n gesessen haben, die Zah l 
der bereits vo rübe rgegangenen B lü t en t age an, w ä h r e n d die noch geschlossenen 
Deckb lä t t e r die Zahl der noch bevorstehenden angeben. 

Die neun unter einem Deckblatte befindlichen B l ü t e n (s. F i g . 28) stehen 
in zwei Reihen übere inander , f ü n f i n der unteren, vier i n der oberen; alle ent
halten Antheren und Narbe, die mi t dem Auf r i ch t en des Deckblattes gleich
zeitig geschlechtsreif werden. Die B l ü t e n duf ten nur schwach nach Hon ig , sind 
aber trotzdem honigreich. Das obere Per igonbla t t 1 ) ist gelblich-weiss, ziemlich 
derb, oberwär ts i n einige zurückgerol l te Z ip fe l gespalten; sie f ä l l t beiderseits 
senkrecht ab. Das untere Per igonbla t t 1 ) ist weiss, f e inhäu t ig und unten etwas 
ausgebaucht. Sie bilden eine an den B l ü t e n oben etwas klaffende B l u m e n r ö h r e 
von 3 cm L ä n g e , die i n ihrem Grunde soviel H o n i g e n t h ä l t , dass er sich i n 
einem grossem Tropfen i n der Ausbuchtung des unteren Perigonblattes an
sammelt. D ie f ü n f S t aubb lä t t e r sind am Grunde mi t dem oberen Perigonblatte 
verwachsen. D ie 18 m m langen freien Teile ihrer F ä d e n gehen in die 15 m m 
langen und 2 m m breiten, an der Spitze umgerollten Antheren ü b e r , die ganz 
aus der B lü ten röhre hervorragen. Die platte rundliche Narbe übe r r ag t die um
gerollten Antheren um ihren eigenen Durchmesser, der etwa 3 m m beträgt . 

i ) Das hier der Kürze halber als „oberes Perigonblatt" bezeichnete Organ ist 
durch Verwachsung des Kelches mit zwei Kronblättern zu einer drei- bis fünfzipfeligen 
Röhre entstanden. Das „untere Perigonblatt" ist das hintere, freie Kronblatt, das bei 
M . textilis und M. sapientum viel kürzer als die anderen, bei M. ornata aber etwa 
ebensolang ist. 
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Bei der d i c h t g e d r ä n g t e n Stel lung der B l ü t e n ist sowohl Autogamie, als 
auch Geitonogamie unausbleiblich. N u r die drei z u n ä c h s t am Grunde einer 
Inflorescenz stehenden B l ü t e n g r u p p e n setzen F r ü c h t e an und zwar kommen 
von jeder durchschnitt l ich sechs F r ü c h t e , also insgesamt etwa zwanzig, zur 

Fig. 28. M u s a - A r t e u . 

1 Musa t e x t i l i s Nee. Blütenstand und unterster Fruchtstand in nat, Stellung (1:2). 
2 Blüte derselben von der Seite (nat. Gr.) 3 Musa o r n a t a Rxb. Blüte von der Seite (nat. 
Gr.). 3a Dieselbe nach Entfernung des äusseren Perigonblattes. 4 Musa s a p i e n t u m L 
Blüte von der Seite (nat. Gr.). p Oberer Perigonabschnitt, p' Labellum; a Antheren ; s Griffel; 

n durchscheinender Nektar; ov Fruchtknoten; l Bissloch von Xylocopa. Orig. K n u t h . 
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Entwicke lung. Die vielen hundert sich nach ihnen entwickelnden B l ü t e n gehen 
ohne Fruchtansatz zu Grunde. Einen Unterschied im Bau der fruchtbaren und 
unfruchtbaren B l ü t e n konnte K n u t h nicht konstatieren. Bei Insektenbesuch 
muss auch infolge der Stellung der Narben vor den Antheren F r e m d b e s t ä u b u n g 
erfolgen und es ist anzunehmen, dass dann der fremde Pollen i n erster L i n i e 
befruchtend wi rk t . 

Die sehr honigreichen Blüten werden von zahlreichen Insekten besucht, die beim 
Anfliegen nach K n u t h s direkter Beobachtung, fast regelmässig zuerst die Narbe und 
dann die Antheren berühren. Trotz der tiefen Lage des Honigs ist er auch kurzrüsseligen 
Insekten zugänglich, weil die aus den beiden nicht verwachsenen Blumenblättern be
stehende Blütenröhre erweiterungsfähig ist , so dass die Insekten teilweise oder auch 
ganz in dieselbe hineinkriechen können. So sah K n u t h im Buitenzorg Apis ganz in die 
Blüten hineinkriechen und längere Zeit darin verweilen; die X y l o c o p a - A r t e n 
(X. tenuiscapa Westw., X. caerulea F., X. aestuans L.) verschwinden dagegen nur mit 
dem Oberkörper in den Blüten. Ausserdem stellten sich zahlreiche S y r p h i d e n 
(Eristalis errans Fabr., Eristalis spec, Helophilus spec, Syrphus spec) ein, die teils 
dem Nektar, teils dem Pollen nachgingen, ebenso eine Anzahl Musciden. Ausschliess
lich psd. beobachtete K n u t h kleine Apiden. Auch H o n i g v ö g e l waren öfter Gäs te ; 
sie klammerten sich an den glatten, herabhängenden Knospenzapfen und steckten den 
Schnabel in die Blüten, wobei sie sehr wohl als Pollenüberträger wirken können. Ihre 
Bewegungen sind dabei aber so hastig und ungeregelt, dass sie häufig an den Blüten 
vorbeistossen und zwischen die Blüten geraten. 

* 390 . M . o r n a t a R x h . (s. F i g . 28, 3 u . 3a). Der B l ü t e n s t a n d ist bei 
dieser A r t aufgerichtet, v ie l kleiner als bei M . texti l is . D ie schön karminroten, 
im Durchschnitt 10 cm langen und 4 cm breiten D e c k b l ä t t e r ü b e r r a g e n den 
ganzen Blü tens t and vo l l s t änd ig und legen sich wagerecht, sobald sie sich von ihm 
losgelöst haben. Die aufrechten B l ü t e n stehen zu sechs in nur einer Reihe. Das 
obere Perigonblatt schliesst sich um die übr igen Blü ten te i l e zu einer am Grunde 
stark h o n i g f ü h r e n d e n Röhre von 4 cm L ä n g e zusammen. Aus dieser ragen 
die Spitzen der 16 mm langen Antheren 1 — 3 mm weit hervor. D ie Antheren 
liegen so nebeneinander, dass sie eine R ö h r e bilden, i n die sich der Pollen ent
leert. D ie von K n u t h untersuchten B l ü t e n waren m ä n n l i c h , sie enthielten 
nur die Rudimente des Stempels, so dass die Griffelspitze nur bis etwa zur 
Mi t t e der S t a u b f ä d e n reichte. Die ersten 5 —10 B l ü t e n g r u p p e n bilden je etwa 
4 F r ü c h t e aus. Diese fruchtbildenden Blü ten , die also e m p f ä n g n i s f ä h i g e Narben 

haben müssen , hat K n u t h nicht k r B lü te gesehen. 
Als B e s u c h e r beobachtete K n u t h im Buitenzorg am 18. Februar 1899 Xylocopa 

tenuiscapa Westw., die langen Kronröhren 6—8 mm über dem Grunde in einer Längs
linie anbeissend und Honig stehlend. Ferner stellen sich hin und wieder auch an dieser 
Ar t Honigvögel ein, die den Schnabel in und zwischen die Blüten senken, teils um 
Nektar zu saugen, teils um Insekten zu fangen. Ersteres ist ihnen möglich, da sich 
die Kronröhre leicht erweitern lässt, indem die Ränder des äusseren Perigonblattes aus
einanderweichen, wenn man einen Gegenstand in die Röhre schiebt. Dabei bedeckt 
sich z. B. auch ein plattes Holzstäbchen mit Pollen, so dass anzunehmen ist, dass auch 
die Honigvögel an Schnabel und Stirn sich mit Pollen bestäuben und diesen weitertragen. 

3 9 1 . M . s a p i e n t u m L . (incl . p a r a d i s i a c a L . ) . W e r t h ( in Verhand l . 

d. Bot. Ver . d. Prov. Brandenburg 42. Jahrg. 1900. p. 238—242) untersuchte 
die B l ü t e n e i n r i c h t u n g der Kul turbanane i m ostafrikanischen K ü s t e n g e b i e t und 
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bezeichnet die von S c o t t E l l i o t gegebene Beschreibung als nicht zut reffend; 
derselbe scheint nur unerschlossene B l ü t e n vor sich gehabt zu haben. Die ur
sp rüng l i che Orientierung der B l ü t e n , bei der das freie, innere Blumenblat t 
( „ L a b e l l u m " ) nach hinten steht, wi rd spä te r so g e ä n d e r t , dass dieser T e i l nach 
vo rn (unten) gerichtet erscheint (s. F i g . 28 bei p ' ) , w ä h r e n d die verwachsenen 
übr igen Kronabschnit te sich als „ F a h n e " auf der Hinterseite (Oberseite) der 
B l ü t e erheben (bei p) . Das als Safthalter fungierende, k a h n f ö r m i g e Label lum 

zeigt eine glasig-weisse Beschaffenheit und läss t den i n i hm enthaltenen H o n i g 
von aussen durchschimmern (F ig . 28 bei n ) ; die gelblich-weisse Fahne erhöht 

die A u g e n f ä l l i g k e i t der B l ü t e n , die sich von den purpurroten D e c k b l ä t t e r n 

wirkungsvol l abheben. Die Geschlechtsorgane sind s c h r ä g a u f w ä r t s gerichtet; 

die Antheren stehen meist unterhalb des G r i f f e l s und werden von letzterem 
ü b e r r a g t ; das sechste vordere Stamen, das gerade ü b e r dem L a b e l l u m liegt und 

den Honigzugang erschwert, ist im Schwinden begr i f fen oder f eh l t — bei vielen 

Exemplaren wenigstens — ganz. 
I n den B l ü t e n s t ä n d e n der von W e r t h untersuchten Kul tu rbananen brachten 

nur die 5—8 untersten Ha lbqu i r l e der Inflorescenz F r ü c h t e hervor, die höher 

sitzenden B l ü t e n f ie len u n e r ö f f n e t ab; letztere erwiesen sich nach der k rä f t igen 
Entwicke lung ihrer Filamente und Antheren , deren Pol len jedoch verkümmer t 

war , als funktionslos gewordene, m ä n n l i c h e B l ü t e n . D i e weiblichen Blüten 
entwickeln, w ä h r e n d sie noch von den D e c k b l ä t t e r n umschlossen werden, bis 

zu 15 cm lange F r ü c h t e , die daher auch keinen k e i m f ä h i g e n Samen liefern 
k ö n n e n . 

Obengenannter Beobachter konnte an einem gefangenen Exemplar von C i n n y r i s 
m i c r o r h y n c h u s Shell., das eine in der Hand gehaltene Bananenblüte besaugte, das 
Benehmen des Vogels bei dieser Thätigkeit genau feststellen. K e u l e m a n n sah auf 
Piince's Island die Bananenblüten von C i n n y r i s h a r t l a u b i Verr. besucht (vgl. 
S h e l l e y Birds of Africa Vol . I I , London 1900, cit. nach W e r t h ) ; auch S c o t t E l l i o t 
beobachtete nach genanntem Gewährsmann auf seiner letzten centralafrikanischen Reise 
in den Hochthälern des Ruwenzorigebirges den Besuch von N e c t a r i n i a k i l i m e n s i s 
an einer Bananenart — nach Meinung W e r t h s vielleicht M u s a E n s e t e L . — Da 
der Honig leicht zugänglich ist, wird er na turgemäss auch von Bienen, wie Apis aus
gebeutet, die ihrer Kleinheit wegen auch gelegentlich Kreuzung bewirken kann, ohne 
als legitimer Bestäuber gelten zu können. Vielmehr deutet die Stellung und Ausrüstung 
der Blütenteile in der Bananenblüte nach W e r t h entschieden auf rein ornithophile 
Anpassung. 

Fr . D a h l (Sitz. Ber. d. Gesellsch. naturf. Freunde, Berlin. 1900. p. 110) fand die 
Blüten auf dem Bismarck-Archipel wohl von M e l i p o n e n , aber niemals von Honig
vögeln (C i n n y r i s - A r t e n ) besucht. 

Als B l u m e n b e s u c h e r der Kulturbanane fand D u c k e (Beob. S. 51 u. I I 
S. 325) bei Parä in Brasilien von Apiden mehrere M e l i p o n a - A r t e n ; auch sah er zahl
reiche kleine F a l t e n w e s p e n an den Blüten saugen. 

G. v. L a g e r h e i m (Üb. d. Bestäub, v. Brachyot. ledifol. p. 115) sah die Blüten 
von K o l i b r i s (Amazilia cyanifera Bourc. = Hemithylaca cyan. Cab. et Hein.) besucht. 

* N a c h K n u t h hat A I . s a p i e n t u m (s. F i g . 28, 4) i m wesentlichen die
selbe B l ü t e n e i n r i c h t u n g , wie M . t e x t i l i s ; die B l ü t e n und D e c k b l ä t t e r sind 
aber grösser. Die letzteren haben eine durchschnittliche L ä n g e von 2 5 — 3 0 cm, 
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bei einer Breite von 15—18 cm. Sie rollen sich an der Spitze nach oben um, 
so dass ein schräg a u f w ä r t s gerichtetes Dach von 10 cm L ä n g e zum Schutze 
der B lü t ene t agen entsteht. D ie E inze lb lü t en haben einen 3 cm langen Frucht
knoten , an den sich das obere, 5 cm lange und 2 cm breite, an der Spitze 
etwas umgerollte Perigonblatt anschliesst, das untere, nur halb so lange, zartere, 
bauchig ausgehöh l te und m i t einem sehr grossen T r o p f e n 1 ) d i ck f lüs s igen , sehr 
süssen Nektars a n g e f ü l l t e übe rdeckend . Unter dem oberen Perigonblatte ragen 
die sich etwas zu rückro l l enden Antheren und die grosse Narbe hervor; die letztere 

ist dabei so dicht von den ersteren umgeben, dass S e l b s t b e s t ä u b u n g unausbleib

l ich ist. 
Unte r jedem Deckblatte sitzen zwei Reihen B l ü t e n , 6—8 i n der oberen 

u n d 8 i n der unteren Reihe. A m fruchtbarsten sind eben verpflanzte Exem
plare, die bis 15 Etagen mi t je 12—15 F r ü c h t e n entwickeln. 

K n u t h beobachtete im Buitenzorg als B e s u c h e r Insekten derselben A r t wie 
bei M. mindanensis, doch noch viel zahlreicher. Honigvögel stellen sich gleichfalls häufig 
ein, hier wohl in erster Linie des reichlichen Honigs wegen und erst in zweiter Linie, 
um Insekten zu erbeuten. Während sie den Honig lecken, bedecken sie die Vorderseite 
des Kopfes mit Pollen, den sie bei der nächsten Blüte wieder abstreifen. Bei M . sap. 
kommen sie aber nicht zwischen die Blüten, da diese viel zu dicht stehen, sondern 
regelmässig in dieselben. Die von Delpino für ornithophile Blüten geforderten Be
dingungen: grosse Dimensionen, sackartige Gestalt (hier des unteren Perigonblattes), 
gleichmässige Stellung zum Horizont und starke Nektarabsonderung, treffen hier ganz 
besonders zu. 

90. Heliconia L. 

Diese die Musaceen i n S ü d a m e r i k a vertretende Gat tung ist b lü tenbio logisch 
noch nicht genauer untersucht. 

Bei H . B i h a i L . auf Tr in idad sind die roten Spathen durch einen g r ü n e n 
oder gelben Rand geziert, von einer zweiten A r t auf Dominica kommen Exem
plare teils mi t tief burgunderroten, teils mi t citrongelben oder h e l l g r ü n e n I n -
florescenzen vor (nach J o h o w : Zur Biologie der floralen und extrafloralen Schau-

Apparate p. 62). 

3 9 2 . H . p s i t t a c o r u m L . A n den orangeroten B l ü t e n dieser angeblich 
in Jamaika einheimischen A r t sah D u c k e (Beob. I , p. 51) bei P a r ä von B i e n e n 
nur Melipona fu lv ivent r i s Guer. fliegen. 

Gewisse, nicht n ä h e r bezeichnete A r t e n sind nach Vermutung von J o h o w 
(Zur Bes t äub , chilen. Blü t . I . p. 21) ornithophil . 

32. Familie Zingiberaceae. 

Der Bestäubungsapparat wird dadurch, dass nur ein einziges Staubblatt 
f e r t i l bleibt, während die beiden Seitenglieder des A n d r ö c e u m s sich als blumen-

i) Knuth konnte mit der Pravaz'schen Spritze 0,25 ccm Nektar aus der einzelnen 
Blüte herausziehen. 
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blattartiges „ L a b e l l u m " entwickeln, vol lkommen zygomorph und zugleich i n 
hohem Grade f ü r F r e m d b e s t ä u b u n g geeignet. Eine e igen tüml iche E i n r i c h t u n g 
des Konnek t iv s , die den eigenen Pollen ausser Bereich der Narbe br ingt , hat 
vo l l s tänd ige Herkogamie zur Folge. 

D ie ersten Andeutungen übe r die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g dieser Fami l ie 

wurden von F D e l p i n o (Sugl. appar. etc. 1867. p . 2 2 — 2 3 ; Brev. cenn. sull . 
relaz. b io l . e geneal. d. Marantacee. Nuov. Giorn. Bot. I t a l . I . 1869) gegeben. 
F ü r A l p i n i a hebt er hervor, dass der G r i f f e l i n einer tiefen Furche des K o n 
nektivs zwischen den beiden A n t h e r e n h ä l f t e n festgehalten wird und die krug-
fö rmig ausgehöh l t e Narbe derart ü b e r die Anthere hervorragt, dass Autogamie 

völ l ig ausgeschlossen erscheint. Vielmehr muss ein zur B l ü t e einfahrender Be
s t äube r m i t dem R ü c k e n die flache P o l l e n s t r e u f l ä c h e an der Unterseite der 

Anthere streifen, um den Pollen aufzuladen und dann an der hervortretenden 

Narbe einer zweiten B l ü t e absetzen. Es liegt also eine an die Labiaten er
innernde E in r i ch tung vor. Das A n h a f t e n des Pollens wird durch Klebstoff 
erleichtert, den die Deh i scenz rände r der Antheren absondern. H o n i g w i r d von 

zwei ansehnlichen, epigynen N e k t a r d r ü s e n ausgeschieden und innerhalb der Blü ten

röhre angesammelt. I n morphologischer Hins ich t ä h n l i c h ist auch der Bestäu

bungsapparat von H e d y c h i u m konstruiert , doch sind hier B l u m e n r ö h r e und 
Staubblatt stark ver länger t , so dass D e l p i n o Fal ter und Trochi l iden als Be
s täuber anzunehmen geneigt ist. (S. unten bei H e d y c h i u m . ) I m ganzen 

erinnert die E inr ich tung der Z ing ibe raceenb lü t e an die der Labiaten, die bei 

C u r c u m a und R o s c o e a ( U l t . oss. P. I I . F . I I . p. 255) deutlich ausgepräg t 
ist. Bei letztgenannten Gattungen ü b e r n e h m e n zwei spornartig entwickelte A n 
h ä n g e der Anthere eine ähn l i che F u n k t i o n , wie sie bei S a 1 v i a von den K o n -

nektivhebeln a u s g e ü b t wird . Der H o n i g wi rd allgemein aus zwei epigynen 
D r ü s e n ausgeschieden (s. H e d y c h i u m ) ; doch kommen bei C o s t u s M a r l o t i -
e a n u s (s. d.) nach G r a s s m a n n Septalnektarien vor. 

Ausgedehntere Beobachtungen übe r die B e s t ä u b u n g der Zingiberaceen-
blumen machte F r i t z M ü l l e r i n Brasilien, der die A r t e n von H e d y c h i u m 

— je nach ihrer speziellen Kons t ruk t ion — f ü r den Besuch von A p i d e n , 

S p h i n g i d e n oder F a l t e r n eingerichtet fand . Weitere B e i t r ä g e lieferten 

R. I r w i n L y n c h (s. Roscoea), F o r b e s (s. Curcuma Zerumbet) u n d R i d l e y . 
Letzterer nennt von Bestäuber 'n i n erster L i n i e Apiden, i n seltenen F ä l l e n auch 

Fl iegen; die spornartigen A n t h e r e n a n h ä n g e und ihre F u n k t i o n beim Pollenauf
laden am R ü c k e n des Besuchers e r w ä h n t er mehrfach — u. a. von C a m p t a n -

d r a p a r v u l a R i d l . (s. R i d l e y , The Scitamineae of the M a l a y Peninsula. 
Journ . Roy. Asiat. Soc. Beng. 1899. p. 104—105) . 

Nach einer neuen Monographie der Zingiberaceae (in E n g l e r s Pflanzen

reich) von K . S c h u m a n n , die der Her r Verfasser vor DruckleGuna' f ü r die 
Zwecke des vorliegenden Handbuchs zu benutzen gü t igs t gestattete, ist die Be
s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g innerhalb der ganzen Famil ie insofern einheitlich, als die 

schon von D e l p i n o als wesentlich erkannte Umfassung des Gr i f f e l s durch 

eine A u s h ö h l u n g des Konnekt ivs bei fast allen Gattungen wiederkehrt; nur bei 
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C o s t u s , dessen Konnekt ivanhang blumenblattartig ausgebildet ist, feh l t eine 
eigentliche Rinne. I m übr igen wechseln die Einrichtungen ausserordentlich. 
Die spornartigen A n t h e r e n f o r t s ä t z e f inden sich ausser i n den schon e rwähnten 
F ä l l e n auch bei Ar t en von K a e m p f e r a , C a u t l e a u. a. Bei B u r b i d g i a 
ist der blumenblattartige Konnekt ivanhang sehr gross, steht aufrecht und liegt 
dicht am L a b e l l u m , so dass letzteres mit dem S taubb la t t t r äge r zusammen eine 
l änge re R ö h r e bi ldet , die nur l angrüsse l igen Besuchern den Zut r i t t zum H o n i g 
gestattet. Eine eigenartige Einr ich tung fand S c h u m a n n bei vielen Ar t en von 
A m o m u m ausgeprägt , indem hier der Narbenkopf auf dem R ü c k e n einen ein

fachen oder bisweilen zweilappigen Buckel ausbildet, der genau i n eine ent
sprechende Ver t ie fung des Konnektivfortsatzes eingreift und dadurch die Be
festigung des Genitalapparats wesentlich erhöht . Bei H e m i o r c h i s b u r m a n i c a 
K u r z gestalten sich S t a u b b l a t t t r ä g e r und Labe l lum ähn l i ch wie H e l m und 
L ippe bei Orchideen. Eine sehr abweichende F o r m bildet P h a e o m e r i a m a g n i -
f i c a K . S c h u m . ( = Nicolaia imperialis Horan.), bei der fast der ganze B l ü t e n 
stand i n der Erde steckt und nur die wenig auffallenden B l ü t e n aus ihren 
Hochblattscheiden hervorragen. Eine damit identische oder nahe verwandte A r t 
scheint K n u t h i n der von ihm als E l e t t a r i a c o c c i n e a B l . (s. unten) be
zeichneten javanesischen Pflanze vor Augen gehabt zu haben. Vol lkommene 
Getrenntgeschlechtigkeit f and S c h u m a n n bei K a e m p f e r a n a t a l e n s i s 
S c h l e c h t et K . S c h u m . 

3 9 3 . Roscoea p u r p u r e a S m . i m Himalaya , t r äg t nach R. I r w i n L y n c h 
(Journ. L i n n . Society X I X . 1881/82. p. 204—206; cit. nach B . J . 1881 . I I . 
p. 102) an dem k r ä f t i g e n Fi lament seines S t aubge fä s se s zwei Sporne, die das 
b l ü t e n s u c h e n d e Insekt z u r ü c k d r ü c k e n muss, um zum H o n i g zu gelangen. Da
bei neigt sich die Anthere nebst der von ihr umschlossenen Narbe, ähn l i ch wie 
bei S a l v i a , auf den R ü c k e n des Besuchers herab und giebt auf ihn etwas 
Pollen ab, der dann bei Besuch einer zweiten B lü te auf der die Anthere über

ragenden Narbe abgesetzt wird. 

91. Curcuma L. 

3 9 4 . C. c o r d a t a W a l l . ( = C. p e t i o l a t a R o x b . ) . Die Anthere t r äg t 
wie bei R o s c o e a zwei übe r den B l ü t e n e i n g a n g h i n a b h ä n g e n d e Sporne (Stami-
nodia l f lügel ) , gegen die der B lü tenbesuche r beim Einfahren stossen muss, um den 
Pollen mit dem R ü c k e n aufzunehmen (s. D e l p i n o Ulter . osserv. P. I I . F . I I . 

p. 139). 

3 9 5 . C. Z e r u m b e t R o x b . i n Südas ien f a n d F o r b e s (nach K ö h n e i n 
Bot . Jahresb. 1885. I p. 737) f ü r Xenogamie eingerichtet. Die B l ü t e n ent
springen aus den Achseln roter H o c h b l ä t t e r ; der G r i f f e l wird von der f rucht
baren Anthere röhrenar t ig umfasst; die vorragende Narbe liegt geschü tz t vor 
kleinen Insekten unter einem Perianthteil. N u r grössere Besucher, wie Hummeln , 
ve rmögen den Antherenfortsatz zu b e r ü h r e n und soweit h e r a b z u d r ü c k e n , dass 
die Narbe den R ü c k e n des Tieres streift. 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 12 
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9 2 . H e d y c h i u m K o e n . 

D i e B l ü t e n e i n r i c h t u n g e n einiger i n Brasilien e i n g e f ü h r t e r , aus S ü d a s i e n 

stammender Ar t en wie besonders H . c o r o n a r i u m K o e n . und H . c o c c i n e u m 
( B u c h . Ha rn . ? ) , machte F r i t z M ü l l e r zum Gegenstande eingehender und 

lange Zeit fortgesetzter Studien. Die 

B l ü t e n s t ä n d e erstgenannter A r t gleichen 
Zapfen m i t dachziegelartig dicht auf-
einanderliegenden D e c k b l ä t t e r n ; bei H . 

c o c c i n e u m dagegen bi lden sie lange, 

lockere Ä h r e n m i t dreizähl igen Deck

bla t tqui r len , aus denen die B lü t en 

entspringen. Die median-zygomorphe 

B l ü t e (s. F i g . 29) e n t h ä l t ein einziges 
Staubblatt, das mi t starrem Fi lament 

aus dem S c h l ü n d e der langen B lü t en 

röh re hervorragt und oben m i t einer 

rinnenartigen A u s h ö h l u n g des Konnek
tivs den G r i f f e l umfasst , so dass nur 
die verdickte Narbe aus der Anthere 
hervorsteht. D e m Staubblatt gegenüber 

liegt ein grosses meist tief zweilappiges 

B l a t t ( „Lippe" ) und zu dessen Seite zwei 
kleinere „ F l ü g e l " . D i c h t darunter er

scheint vor dem A u f b l ü h e n die B l u 

m e n r ö h r e in drei lange, zar thäut ige 

Z ip f e l geteilt, die eine H ü l l e um die 
ü b r i g e n B l ü t e n teile b i lden , sich dann 

aber zu rückro l l en und zur Blütezei t nur unscheinbare A n h ä n g s e l bi lden. I m 
untersten T e i l w i rd die B l u m e n r ö h r e v o n einem kurzen , d r e i z ä h n i g e n , ein

seitig aufgeschlitzten K e l c h umgeben. A m Gr i f fe lg runde oberhalb des unter

s t ä n d i g e n Ovars liegen zwei ansehnliche D r ü s e n , die reichlich Nektar aus
scheiden. 

K u r z vor dem A u f b l ü h e n ist der Staubfaden der Achse des B l ü t e n s t a n d e s 
zugewendet, die L ippe ih r abgewendet. I m L a u f e des Tages wächs t dann bei 

H . c o r o n a r i u m die Blumenrohre noch um einige Centimeter weiter in die 
L ä n g e und dreht sich gleichzeitig so stark um ihre Achse, dass beim A u f b l ü h e n 

L i p p e und Staubfaden gerade die entgegengesetzte Lage wie vorh in einnehmen. 

Diese Drehung erfolgt stets im Sinne des Uhrzeigers und geht bis 1 8 0 ° ; auch 

bei H . c o c c i n e u m f inde t sie im gleichen Sinne statt , be t r äg t hier aber 

nur 9 0 ° Sie steht i n einem gewissen Zusammenhange mit der B e s t ä u b u n g s 
art der B l ü t e n . W e n n sie bei anderen Zingiberaceen wie A l p i n i a und C o s t u s 
unterbleibt , so ist die nach unten gerichtete L i p p e als Landungsplatz blumen
besuchender A p i d e n (Bombus, Xylocopa , Euglossa) ausgebildet, die beim 

Fig. 29. H e d y c h i u r u G a r d n e r i a n u m 
Rose. 

A Blüte. B Antbere mit dem von ihr um-
fassten Griffelende. C Ovar mit den zwei 
epigynen Drüsen und Griffel. — Nach E ng l e r -

P r a n t l . 
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Vordringen in das B lü t en inne re mi t ihrem R ü c k e n den Pollen aufnehmen m ü s s e n . 
Bei den H e d y c h i u m - . A r t e n wie H . c o r o n a r i u m mi t duftenden, hellfarbigen, 
u m 1 8 0 ° gedrehten Blumen dient die a u f w ä r t s gewendete L ippe als Fahne und 
die Besucher sind dementsprechend die keines Landungsplatzes b e d ü r f e n d e n 
S p h i n g i d e n . End l i ch bei H . c o c c i n e u m mi t duft losen, leuchtend roten, 
um 9 0 ° gedrehten B l ü t e n wi rd die P o l l e n ü b e r t r a g u n g durch die F lüge l sp i t zen 
von T a g f a l t e r n (Callidryas, Papilio) vermittelt . [ F r i t z M ü l l e r , Nature 
X I V 1876. p. 173; H . M ü l l e r , Kosmos I I I . 1878. p . 1 7 8 - 1 7 9 ; F . M ü l l e r 
Kosmos X V I . 1885. p. 415—432.] 

Ausser zygomorphen Zwi t te rb lü ten f and F r i t z M ü l l e r (Kosmos X V I . 
1885. p. 415 f f . ) bei H e d y c h i u m zahlreiche Zwischenbildungen und Über 
g ä n g e zu weiblichen Blü ten , schliesslich auch rein weibliche und zugleich aktino-
morphe B l ü t e n i n bestimmter Stellung (Endblumen) auf, die zwar befruchtungs
f ä h i g sind und H o n i g enthalten, aber wegen abweichender Stellung ihrer B l ü t e n 
teile wohl niemals von S c h w ä r m e r n bes t äub t werden. 

E i n von F r i t z M ü l l e r ( A b h . Naturw. Ver. Bremen X I . 1890. p. 444) 
in Santa Catharina h ä u f i g beobachteter, spontaner Bastard von H e d y c h i u m 
c o c c i n e u m $ und c o r o n a r i u m wird vermutlich durch kleine A p i d e n 
(Trigona sp. = Melipona) ins Dasein gerufen, die gelegentlich Pollen von einer 
A r t zur Narbe der andern verschleppen. 

A n den hellgelben, schwach duftenden B l ü t e n einer H e d y c h i u m - A r t 
f and F r i t z M ü l l e r (Kosmos I I I . 1878. p. 178—179) bisweilen S p h i n g i d e n 
(Macrosilia rustica, M . Antaeus) mi t ihrem ca. 90 m m langen R ü s s e l i n der 
65 m m langen, nach unten zu verengten K r o n r ö h r e festgeklemmt, so dass sie 
nicht wieder loskamen; das hef t ig zappelnde Tier zerschlägt dabei B l u m e n b l ä t t e r , 
Staubbeutel und Narben der B l ü t e vo l l s t änd ig und die Begegnung von Falter 
und Blume f ü h r t nur zu ihrem gegenseitigen Verderben. 

3 9 6 . H . cocc ineum B u c h . - H a m . (?). F r i t z M ü 11 e r f and bei Blumenau 
wachsende S töcke , deren ursprüngl iche Stammpflanze jedenfalls vor mehr als 
100 Jahren i n Brasilien e inge füh r t worden ist, bei B e s t ä u b u n g der B l ü t e n mi t 
eigenem Pollen völ l ig unfruchtbar. A l s er nun die B l ü t e n eines aus Buiten
zorg in Java bezogenen Exemplars mit den brasilianischen Blumen kreuzte, 
blieb auch dabei jeder E r f o l g aus (nach L u d w i g i n Bot . Centr. B d . 7 1 . 
p. 349). 

3 9 7 . H . flavum R o x b . ( = H . c o r o n a r i u m K o e n . ) . J . S c h n i e 
w i n d - T h i e s (Beitr. z. Kenn tn . d. Septalnekt. p. 26—27) f and die beiden 
keu lenförmigen , auf den Ovar stehenden K ö r p e r (Drüsen) honigabsondernd. 

93. Costus L. 

398 . C. speciosus S m . Die Kronen werden nach B u r c k (Beitr. z. 
Kenn tn . d. myrmekoph.. P f l . p. 82) i m Garten von Buitenzorg auf Java regel
mäss ig angebohrt. 

12* 
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3 9 9 . C. d i s c o l o r Rose. A n den B l ü t e n beobachtete D u c k e (Beob. I I . 
p . 326) in Brasil ien bisweilen die A p i d e Chrysantheda frontal is Guer. 

4 0 0 . C. M a l o r t i e a n u s W e n d l . (Centrai-Amerika) sondert nach G r a s s 
m a n n ( in Flora 1884. p. 122) den H o n i g i n Septalnektarien ab. 

94. Alpinia L. 

E ine i n F r i t z M ü l l e r s Garten zu Blumenau kult ivier te A r t , die ihm 

als A . n u t a n s H o r t . ( = A . s p e c i o s a K . S c h u m . ) bestimmt worden war, 

aber von dieser i n Brasilien verbreiteten Species bedeutend abweicht, und auch 

bei Kreuzung mit letzterer sich als unfruchtbar erwies, entwickelte an etwa 
100 B l ü t e n s t ä n d e n mi t einigen tausend B l ü t e n gegen 600 B l ü t e n mit 2 Staub

b l ä t t e r n . Diese zwe imänn igen B lü t en waren i n der Regel die zweiten B l ü t e n 
der einzelnen W i c k e l , w ä h r e n d die erste und drit te B l ü t e normal e i n m ä n n i g 

waren. Nach genanntem Forscher h ä n g t dies mi t der B e s t ä u b u n g durch gross-

leibige A p i d e n (Bombus, Centris, Euglossa u. a.) zusammen; „die breite, wage
rechte L i p p e der ersten und dri t ten Blume — so schreibt er — bietet den Be

suchern einen bequemen Landungsplatz, auf dem sie, den B l ü t e n s t a u b m i t ihrem 

R ü c k e n abstreifend, zu dem Eingange der honigbergenden B l u m e n r ö h r e vor
r ü c k e n . W ü r d e bei den zweiten B lumen das seitlich gelegene, der Abstam

mungsachse zugewendete innere Staubblatt sich fruchtbar, die beiden anderen 
sich zur L i p p e ausbilden, so wäre die Stel lung der letzten f ü r die Besucher 
die mögl ichs t unbequeme, w ä h r e n d sie jetzt , wenn schon etwas schief, doch 

kaum wenig bequemer bleibt, als eine genaue wagerechtstehende" ( F r i t z M ü l l e r 

Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. V I . 1888. p . 96). 
4 0 1 . A . sp . E ine unbestimmte A r t dieser Gat tung entwickelt nach 

K o o r d e r s ( A n n . d. Jard. Bot . Buitenzorg X I V 1897. p. 443) Wasser

kelche an den B l ü t e n k n o s p e n als Schutzmittel gegen das Austrocknen der inneren 

B lü t en t e i l e . 
* 4 0 2 . A . sp . Eine 2 m hohe Pflanze des bot. Gartens i n Buitenzorg mit 

grossen weissen B lü t en , die i n sechs etwa zehnb lü t i gen Trauben vorhanden waren, 

sah K n u t h am 2 1 . Januar 1899 i n einer halben Stunde von 4 X y l o c o p a 

t e n u i s c a p a Westw. besucht. 
4 0 3 . Z i n g i b e r o f f i c i n a l e Rose, t r ä g t nach F r i t z M ü l l e r (Bot. Zeit. 

1870 . p . 275) trotz normal ausgebildeter Geschlechtsorgane bei K u l t u r i n Bra
silien keinen Samen, weil die Pflanzen wahrscheinlich vegetative A b k ö m m l i n g e 
eines einzigen Mutterstockes sind. 

95. Elettaria Maton. 

* 4 0 4 . E . cocc inea B l . ( = A m o m u m c o c c i n . B e n t b . e t H o o k . ) 

(s. F i g . 30). A u s einem unterirdischen Rhizom entspringen mehrere (bis sechs) 
meterhohe, kreisrunde B lä t t e r an riesigen, ausserordentlich festen Stielen von 
5 cm Durchmesser am Grunde. Die B l ü t e n stehen i n etwa 12 cm hohen, 

10 cm breiten, kege l fö rmigen B l ü t e n s t ä n d e n (F ig . 30, l ) , an denen sich immer 
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nur ein K r a n z von 10—15 orangegelben bis scharlachroten B lumen im b l ü h e n d e n 

Zustande befindet. Diese i m Urwalde von Tjibodas von K n u t h beobachtete 
A r f hat , i m Gegensatze zu anderen verwandten A r t e n , stets bodens t änd ige 

Fig. 30. E l e t t a r i a coccinea B l . 
1 Blütenstand im Längsschnitt (2 : 3). 6 Blühende Blumen; b' Knospen; b" verblühte Blumen; 
ba Blütenstandsachse; st unterirdischer Stengel, von braunen Blätter umhüllt. 2 Blüte in 
nat. Gr. nach Entfernung der umhüllenden Hochblätter, von unten ; ca Kelchröhre, co Kron
blatt, a Anthere, s Narbe, ca' Kelchzipfel, a' oberer Teil des Staubblattträgers, a" unterer 
Teil desselben. 3 Dieselbe nach Entfernung des Kelches. 4 Inneres des aufgeschnittenen 
Staubblattträgers. Der hintere (a' in Fig. 2) und der nach vorn herumgreifende Teil (a") 
sind fortgeschnitten, a die beiden Antherenhälften mit dem dazwischen geklemmten Griffel, 
der zum Teil durch ausgetretene Pollenmassen (p) verdeckt ist; ov der durchschnittene Frucht

knoten. Orig. K n u t h . 

Blüten. Trotz der verhältnismässig geringen Augenfälligkeit und der Geruch-

losigkeit werden die Blüten von zahlreichen Insekten besucht. Oberseits wird 

die Einzelblüte von einem 6 cm langen und l\z cm breiten, rinnigen, nur auf 
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dem R ü c k e n schwach r o s a g e f ä r b t e n , sonst aber farblosen Hochblat te umgeben, 
das der Knospe als Schutz gegen den auf Java o f t reichlichen Regen dient. 

Die Unterseite der B l ü t e w i r d gleichfalls von einem Hochblat te r i n n i g um
geben. Es t r äg t durch seine lebhafte F ä r b u n g zur A u g e n f ä l l i g k e i t des B l ü t e n 
standes wesentlich bei. E i n r o t g e f ä r b t e r , l ang röhr ige r , i n drei Spitzen aus
laufender K e l c h umschliesst die inneren B lü ten te i l e so vo l l s t änd ig , dass nu r die 

Spitzen derselben hervorsehen und dass von den vier ro tge fä rb t en , 3 cm langen 
und 3 m m breiten Kron te i l en drei völl ig eingeschlossen sind, w ä h r e n d vom 

vierten (d. h . vom Labe l lum) nur die Spitze hervorsieht. Der S t a u b b l a t t t r ä g e r 
bildet eine etwa 7 m m lange R ö h r e , die sich obe rwär t s i n einen 2 1 m m langen 

orangegelb g e f ä r b t e n Saum fortsetzt. Unterseits t r ä g t das Staubblatt die beiden 
12 m m langen und l 1 ^ m m breiten A n t h e r e n f ä c h e r , deren pollenfreie, dunkel

karminrote A u s s e n f l ä c h e zwischen den o r a n g e g e f ä r b t e n Saumlappen der Ober

seite hervorsieht und die A u g e n f ä l l i g k e i t der E i n z e l b l ü t e mitbedingt. D i e beiden 

F ä c h e r ö f f n e n sich nach innen und entleeren den Pol len i n den sie umgebenden 

oberen Te i l des S t a u b b l a t t t r ä g e r s . 

D ie dreieckige Narbe sitzt an der Spitze eines 48 m m langen Griffels , 

der seinerseits auf einem 3 m m hohen Fruchtknoten steht, so dass die Narbe 
gerade ü b e r der ih r gleich g e f ä r b t e n Anthere aus dem röhr ig entwickelten 

S t a u b b l a t t t r ä g e r hervortri t t . Der unter der Narbe befindl iche Gr i f f e l t e i l ist 
zwischen den beiden A n t h e r e n h ä l f t e n fest eingeklemmt. 

D u r c h diese Lage der Befruchtungsorgane ist also S e l b s t b e s t ä u b u n g völlig 

ausgeschlossen. Die Bef ruch tung erfolgt vielmehr i n der Weise, dass besuchende 
Insekten den R ü s s e l ü b e r der Narbe in die S t a u b b l a t t r ö h r e stecken, mi th in 

erstere m i t fremden Pol len belegen m ü s s e n , fa l l s sie vorher schon eine B l ü t e 

besucht hatten. A l sdann streift der R ü s s e l die pollenbedeckte Anthere und 
b e l ä d t sich von neuem mi t Pol len. 

Infolge der Länge und Enge der Staubblat trägerröhre sind sehr langrüsselige 
Falter und Bienen fü r die Bestäubung geeignet. Da aber Bienen mit Rüsseln von 
50 mm bei Buitenzorg nicht vorkommen, so sind dort Falter als die eigentlichen Be
stäuber anzusehen. Die rote Blütenfarbe lässt darauf schliessen, dass es Tagfalter 
sind, doch hat K n u t h solche Besucher nicht direkt beobachten können. Dagegen be
merkte er an den Blüten zwei im Urwalde sehr häufige, dunkel gefärbte Tagfalter, 
Clerome arcesilaus F. und Mycalesis nala Feld., deren Rüssel aber nur 14 mm bei 
ersteren, bezw. 7 mm (bei dem zweitgenannten Falter) lang war, so dass sie nur einen 
Teil des Nektars erlangen konnten, wobei allerdings auch die Bestäubung vermittelt 
wurde. Auch die Nymphalide Amnosia decora Doubl, f lew. flog an den Blüten. Ferner 
beobachtete K n u t h eine gleichfalls dort häufige Biene (Podalirius) mi t 9 mm langem 
Rüssel, die also ebensogut, wie die Falter Bestäubung vermitteln kann. Endlich be
obachtete er noch häufig mittelgrosse bis winzige Musciden sowie einzelne kleine Bienen 
die Blütenstände umschwärmend und sich darauf niederlassend, um die unter der Narbe 
hervortretenden Pollenmassen zu erlangen. Diese kleinen Besucher kommen natürlich 
auch mit den Narben in Berührung und können sowohl Selbst- als auch Fremdbestäubung 
vermitteln. Die zahlreich ausgebildeten, roten Früchte zeigen, dass der Blütenbesuch 
von Erfolg begleitet ist. Ausser den genannten Insekten belebten die Blüten noch kleine 
Käfer (Meligethes und Kurzflügler), Ohrwürmer, Insektenlarven, Spinnen, kleine Blut
egel, Tausendfüssler und Asseln. 
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* 4 0 5 . E. speciosa B l u m e . A u f meterhohem Schafte sitzt eine dunkel

karminrote, sehr augenfä l l ige Blumengesellschaft, welche h ä u f i g von H o n i g 
v ö g e l n besucht w i rd . Der kege l förmige B l ü t e n s t a n d hat einen Durchmesser 
von 6—7 cm bei einer H ö h e von 5—6 cm. E r ist von grossen, roten, bis 
6 cm langen und bis 4 cm breiten h e r a b h ä n g e n d e n oder wagerecht abstehenden 
H o c h b l ä t t e r n umgeben, durch welche die A u g e n f ä l l i g k e i t bedeutend e rhöh t wi rd . 

Die B lü t ene in r i ch tung ist dieselbe, wie bei der von K n u t h untersuchten E . coc-

cinea. Auch hier ist nur eine einzelne äussere Reihe von 12—15 B l ü t e n gleich
zeitig i n geschlechtsreifem Zustande. Die L ä n g e der B l u m e n k r o n r ö h r e l äss t 

wieder sehr langrüsse l ige Falter und Bienen als die eigentlichen B e s t ä u b e r ver
muten, doch hat K n u t h im H o r t . Bog. nur H o n i g v ö g e l als Besucher beob
achtet. Sie setzen sich oben auf die B l ü t e n s t ä n d e und stecken den Schnabel 
in dieselben, offenbar um sich der zahlreichen Insekten, die sich i n den Zwischen
räumen der fest zusammenschliessenden E i n z e l b l ü t e n aufhalten, zu bemäch t igen . 
Dabei ist es mögl ich , dass sie gelegentlich den Schnabel auch i n eine B l ü t e n 

röhre hineinsenken, wobei sie aber kaum B e s t ä u b u n g hervorrufen k ö n n e n . I h r 
harter, gebogener Schnabel verletzt vielmehr fast rege lmäss ig die B l ü t e n . Es 
muss daher angenommen werden, dass sie eher schädl ich als nü t z l i ch sind. 

406 . G l o h b a ( C e r a t a n t h e r a ) B e a u m e t z i E d . H k e l . [Sur le Dadi-Go 
ou Balancoufa etc. Marseille 1891J. Bei dieser an der tropischen W e s t k ü s t e 
A f r i k a s weitverbreiteten A r t f and H e c k e l auf getrennte S töcke verteilte, chasmo-
game und kleistogame B l ü t e n . D a die beiderlei im Bau sehr verschiedenen 
B l ü t e n im Vaterlande der Pflanze wahrscheinlich auch an verschiedenen Standorten 
vorkommen d ü r f t e n , bezeichnet er diesen F a l l der Kleistogamie als D i s t o p i e . 
Die offenen, zygomorph gestalteten und orangegelben B l ü t e n entspringen aus 
einer Inflorescenz am Ende der beb lä t te r ten Triebe und sind völlig unfruchtbar ; 
ihr Fruchtknoten wächs t zuletzt zu einem bulbillenartigen K ö r p e r aus. Die 
kleistogamen B l ü t e n dagegen sitzen i n Knospenform kurzen, gegliederten Rhizom-
zweigen auf und entwickeln aus einem abweichend gebauten, d re i fächer igen Ovar 
grosse F r ü c h t e mi t reichlichen Samen. Die chasmogamen B l ü t e n haben zygo-
morphe Gestalt ähnl ich der anderer Globeen und sind orangegelb g e f ä r b t ; 
ihr einziges Staubblatt ist un te rwär t s i n F o r m eines d ü n n e n Fadens entwickelt 
und umfasst den ebenfalls f aden fö rmigen G r i f f e l m i t einer r i n n e n f ö r m i g e n Aus
höh lung , die den t r ichterförmigen Narbenkopf zwischen den beiden F ä c h e r n der 
viereckig gestalteten Anthere nur wenig hervortreten l ä s s t ; letztere t r äg t an jeder 

ihrer 4 Ecken je einen langen, d ü n n e n , korkzieherartig gewundenen A n h a n g 

von unbekannter Funkt ion . Die kleistogamen B l ü t e n entwickeln ihr Perianth 
i n F o r m von 6 H ü l l s c h u p p e n und enthalten ein den G r i f f e l umschliessendes 
Staubblatt mi t abweichend gebauter Anthere , an der die langen F a d e n a n h ä n g e 
der Ecken fehlen und nur durch kurze, spitze F o r t s ä t z e oben und unten an
gedeutet sind; der hier zwischen den beiden A n t h e r e n f ä c h e r n liegende Narben
trichter ist s t ä rker entwickelt und am Rande mi t grossen, dem blossen Auge 

sichtbaren Papil len versehen. D a diese Ergebnisse vorwiegend nur an einem 

i n Marseille kult ivierten und zur B l ü t e gebrachten Exemplar — allerdings unter 
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Vergleich von afrikanischem Originalmaterial — gewonnen wurden, ist weitere 
Untersuchung der Pflanze in ihrem Heimatlande zur A u f k l ä r u n g des noch ziem
l ich r ä t s e l h a f t erscheinenden Sachverhalts notwendig. Gewisse Analogien m i t 

dem Bau der eben beschriebenen kleistogamen B l ü t e n sucht H e c k e l auch an 
den chasmogamen B l ü t e n einer neuen, von ihm beschriebenen Z e r u m b e t - A r t 

Z e r u m b e t A u t r a n i aus Gabun — nachzuweisen. 

33. Familie Cannaceae. 

96. Canna L. 

Betreffs der B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g dieser Ga t tung stimmen die ä l te ren 

Beobachtungen D e l p i n o s (Sugli app. d. fecond. nelle piante autocarpee p . 23) 

und H i l d e b r a n d s (Bot. Zeit. 1867. p. 277—278) i n einem wesentlichen 
Punkte nicht übere in . Ersterer giebt an, dass im jugendlichen B l ü t e n z u s t a n d e 

die dem Labe l lum gegenüber l i egende und von dem halb als An the re , halb 
blumenblat tar t ig entwickelten Staubblatt umfasste Gr i f f e ip l a t t e dazu dient , den 
sehr f r ü h aus der Anthere entlassenen Pollen aufzunehmen; nach dem A u f 

b l ü h e n hör t dann die Umfassung des Gr i f f e l s durch das S t a u b g e f ä s s auf 
und der auf der Platte abgelagerte Pol len kann n u n durch Insekten, die 

ihren R ü s s e l in die honigbergende*) B l ü t e n r ö h r e e i n f ü h r e n , abgestreift und auf 
die Narben anderer B l ü t e n ü b e r t r a g e n werden. H i l d e b r a n d f and (bei C. g i -

g a n t e a D e s f . ) die G r i f feiplatte an der Spitze und der einen Seite mi t einem 
der Anthere zugeneigten W u l s t von Narbenpapi l len besetzt, so dass dieselben 

also bei der A n t h e r e n ö f f n u n g den Pollen direkt aufnehmen und auf diese Weise 
S e l b s t b e s t ä u b u n g noch vor der B l ü t e n e n t f a l t u n g vermit te ln m ü s s e n . Erst nach 

E i n t r i t t dieser macht die Gr i f fe lp la t te eine halbe Umdrehung u m ihre Achse, 
so dass nun der auf ihr „ in einem dicken H a u f e n befestigte Po l len" von I n 

sekten abgeholt und auf den Narbenrand anderer B l ü t e n gebracht werden kann. 

Nach H i l d e b r a n d f inde t also zuerst Autogamie i n noch geschlossener B l ü t e 
und nach der B l ü t e n e n t f a l t u n g mögl icherweise auch F r e m d b e s t ä u b u n g statt. 

I n neuerer Zeit wurde der Bau des Gr i f fe l s und der Narbe, wie auch die 

A r t der Pollenablagerung auf ersterem bei C. i n d i c a L . gelegentlich morpho
logischer Studien durch K . S c h u m a n n (Einige Bemerkungen zur Morphologie 

der C a n n a b l ü t e , Ber. d . Deutsch. Bot. Gesellsch. 1888. p . 5 5 — 6 6 ) untersucht. 

Hie rnach stellt der G r i f f e l einen flachen, b a n d f ö r m i g e n K ö r p e r m i t geradliniger, 
rechter und leicht b o g e n f ö r m i g g e k r ü m m t e r , l inker F l a n k e dar: an seiner Spitze 

t r ä g t er eine von vorn nach hinten s c h r ä g e , stark z u s a m m e n g e d r ü c k t e , m i t 

S c h l e i m e r f ü l l t e , t a s c h e n f ö r m i g e N a r b e . Ausserdem ist nicht selten 

i ) Der Honig wird auch bei den Cannaceen aus Septaldrüsen des unterständigen 
Fruchtknotens abgesondert (Vgl. V a n T i e g h e m Rech, sur la struct. d. pist. et sur 
l'anat. comp. P'ig. 170 und G r a s s m a n n p. 14); dieselben bilden hier drei getrennte 
kleine Spalten und münden direkt in den Blütenboden. 
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ein von der Spitze des Gr i f fe l s an der l inken Seite desselben (bis auf V2 cm) 
herablaufendes, p a p i l l ö s e s G e w e b e vorhanden, das schon von H i l d e 
b r a n d bemerkt wurde und von S c h u m a n n nur an kult ivierten Pflanzen, 
wenn auch nicht an allen Ind iv iduen , niemals aber an Herbariumsexemplaren 
aus der Heimat der betreffenden Gewächse aufgefunden werden konnte. Der 
i m Querschnitt abgerunde t -ke i l fö rmig erscheinende G r i f f e l e n t h ä l t nach der 

rechten Seite zu einen mit Leitungsgewebe ausgestatteten Kana l , der nach oben 
h in i n die e rwähn te Narbentasche übergeht . Nach diesem anatomischen Be
funde ist es ohne weiteres klar, dass die normale B e s t ä u b u n g auf der Narben
tasche stattfinden muss. Es entsteht dann aber die Frage, welche Bedeutung 
der seitlich von der Griffelspitze herablaufende Papillenstreifen hat , der sich 
nur unter U m s t ä n d e n ausbildet und auf dem S c h u m a n n bisweilen Pollen 
direkt beobachtete. D a das Gewebe zwischen dem Papillenstreifen und der 
Narbentasche zu fest i s t , um von Pollen Schläuchen durchwachsen zu werden, 
so bleibt nur die Annahme übr ig , dass dieser Streifen dazu dient, die Pollen
schläuche „ a u f w ä r t s nach der Tasche hinzuleiten". W e n n es sich also bes tä t igen 
sollte, dass dieser Papillenstreifen an wildwachsenden Exemplaren von C a n n a 
fehlt , so würde nach Ansicht des genannten Forschers hier, ein höchs t inter
essantes Beispiel f ü r ein „ Adaption s Verhältnis zur Selbstbefruchtung" vor

liegen. 
Das tha t säch l ich an gewissen Ar ten von C a n n a (z. B . bei C. W a r s c e -

w i c z i i H o r t . ) bei B lü t enabsch lus s Autogamie und Autokarpie e in t r i t t , k a n n 
nach den da rübe r vorliegenden Versuchen D a r w i n s (Die W i r k . d. Kreuz , u . 
Selbstbefr. p. 220 — 223) nicht bezweifelt werden. Frei l ich zeigen andere Ver
suchsreihen, dass auch i n diesem Fal le die Fruchtbarkei t grösser ist , wenn die 
Stammpflanzen oder ihre Nachkommen mit Pol len eines anderen Stockes 
anstatt mit ihrem eigenen Pollen (vgl . a. a. O. p. 315 u . 318) b e s t ä u b t werden. 
V o n ausschliesslicher Autogamie kann somit bei C a n n a i n keiner Weise, 
ausser etwa bei kul t ivier ten und unter abnormen Bedingungen wachsenden 
Pflanzen, die Rede sein. 

B a i l e y (Morphology of the C a n n a fiower Bot. Gaz. X X I I . 1896. 
p . 222—223) behauptet eine mehr und mehr zunehmende Unfruch tbarke i t der 
neuerdings gezüchteten Garten Varietäten von C a n n a i m Vergleich zu den Z ü c h 
tungen äl terer Zeit feststellen zu k ö n n e n . 

I m südl ichen Brasilien wurden Ar t en von C a n n a nach Angabe von 
F r . M ü l l e r (vergl. D e l p i n o U l t . oss. p. 258) von K o l i b r i s besucht. Nach ihrer 
B lü tene in r i ch tung betrachtet daher D e l p i n o solche Ar ten als orni thophil und 
nnterscheidet unter ihnen zwei verschiedene Gruppen, von denen er die eine 
seinem D a t u r a - T y p u s , die zweite dem A e s c h i n a n t h u s - T y p u s unterordnet. 

D ie sehr grossen und lebhaft roten B l ü t e n von C. i r i d i f l o r a R. et P. weichen 
nach D e l p i n o (a. a. 0 . p. 243) im Bau wesentlich von dem anderer A r t e n der 
Gat tung ab; sie sind röhrig-tr ichterförmig und erreichen eine L ä n g e von 13 cm, bei 
einem Breitendurchmesser von 6 cm. 

Andere, nicht n ä h e r bezeichnete C a n n a - A r t e n des tropischen A m e r i k a 
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bi lden die zweite ornithopbile Gruppe; sie zeichnen sich nach D e l p i n o (a. a. O. 
p. 257) durch lebhafte, rote und g r ü n e B l ü t e n f a r b e , reichliche Honigabsonderung 

schief aufsteigende, unten röhr ige K r o n e mi t f re i hervorragender B e s t ä u b u n g s 

f l ä c h e und dem Mangel eines Insektenlandungsplatzes aus. Gelegentlich f and 
D e l p i n o die B l ü t e n von Ap iden besucht; S c h u m a n n (a. a. O.) beobachtete 

H u m m e l n als eifrige Besucher, die jedoch den H o n i g nu r durch E inbruch ge

wannen. 
4 0 7 . C. i n d i c a L . D ie i n zahlreichen Farben Varietäten auch i n Chile 

gezogenen Blumen werden dort nach J o h o w (Zur B e s t ä u b , chilen. B l ü t . I . 

p . 20—21) ohne Unterschied der Farbe von K o l i b r i s (Eustephanus galeritus 

M o l . ) besucht. 
I n S ü d a f r i k a sah M a r l o t h (Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. X I X . 1901 . 

p . 179) die B l ü t e n von H o n i g v ö g e l n (Nectarinia chalybea) besucht. 

* B u r c k machte darauf aufmerksam (Natuurkundige Vereeniging i n Neder-

landsch-Indie. Voordruckten N r . 5. 1 8 9 1 . p. 16), dass die Blumenkrone von 

Fig. 31. Canna i n d i c a L. 
1 Ganze Blüte (4 : 5), unten angebissen (l). 2 Dieselbe nach Entfernung der 6 Perigonblätter. 
Das Honigblatt (A) ist der Länge nach durchschnitten, um die Honigröhre (r) zu zeigen. 
3 Befruchtungsorgane einer Knospe. Die Anthere liegt der Narbe (s) dicht an und hat sie 
mit Pollen bedeckt, p Äusseres p' inneres Perigonblatt, a Anthere, a' blumenblattartiger 
Teil des Staubblattes, s Narbe an der Spitze, s' Seitenhöcker des Griffelblattes, h Honigblatt, 

r Honigrinne, ov Fruchtknoten, l Bissloch. Orig. K n u t h . 

Canna indica (s. Fig. 31) am Grunde oft angebissen wird, und fügt hinzu, 
dass dies keinen grossen Schaden f ü r die Pflanze hat, da der Pol len bereits i n 

der Knospe auf die Narbe kommt. W e n n letzteres auch zutreffen mag, so 
n i m m t K n u t h an , dass bei eintretender F r e m d b e s t ä u b u n g der auf die Narbe 

gelangende fremde Pol len doch überwiegt . 
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I n der Knospe liegt die bereits klebrige Narbe dicht an der sich ein 
wenig ö f f n e n d e n Anthere und wi rd so mi t Pol len belegt. Die einseitig ent
wickelte Anthere ist 11 mm lang und 1,5 m m breit; die andere H ä l f t e ist zu 
einem die A u g e n f ä l l i g k e i t e rhöhenden umgerollten Blatt tei le umgebildet. D ie 
Narbe sitzt an der Spitze des gleichfalls blattartigen, 5 cm langen und 5 m m 
breiten Gr i f fe l s i n F o r m einer L ä n g s l i n i e an der der Anthere zugewandten 

Kante . 
Am 30. Dez. 1898 beobachtete K n u t h im botanischen Garten von Buitenzorg 

unter den günstigsten Bedingungen ein Pärchen von N e c t a r i n i a p e c t o r a l i s H o r s -
f i e l d länger als eine Stunde an einem grossen Beete von Canna indica. Die Honig
vögel, die ihre Annäherung immer durch lebhaftes Zwitschern verrieten, verweilten of t 
minutenlange auf denselben Pflanzen. Ihr Ziel war dabei keineswegs das Blüteninnere, 
vielmehr klammerten sie sich an die Stengel und Blütenstiele, sowie an die Blüten 
selbst und untersuchten von ihrem Platze, den sie jeden Augenblick wechselten, aus 
alle Teile der Pflanze, dabei an den Blütenhüllen pickend und zerrend. Ab und zu 
senkten sie auch ihren langen, gebogenen Schnabel blitzschnell tief in die Blüte, wobei 
Bestäubung eintreten musste. Auch Xylocopa, tenuiscapa Westw., beobachtete K n u t h 
mit bestäubter Oberseite von Blüte zu Blüte fliegend, häufig aber auch von aussen die 
Blütenröhre anbeissend (Fig. 31. 1, 1.). 

4 0 8 . C. flavescens L i n k . Die Kronen fand B u r c k (Beitr. z. Kennt . 

d . myrmekoph. Pflanz, p. 82) auf Java h ä u f i g angebohrt. 

O. S c h m i e d e k n e c h t beobachtete im botanischen Garten von Buiten
borg h ä u f i g eine kleine A p i d e (Trigona iridipennis Sm.) als B lü tenbesuche r . 
Dieselbe wurde auch von K n u t h auf Java an Canna indica gefangen. 

34. Familie Marantaceae. 

[Vgl. Band II, 2. p. 461.] 

Nach Delpino (Breve cenno sulle relaz. biolog. e geneal. d. Marantaceae. 
Nuov . Giorn. Bot. I t a l . I . 1869) stehen die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g e n innerhalb 
dieser Familie i n engem phylogenetischem Zusammenhang mi t denen der Canna-
•ceen, Zingiberaceen, Musaceen, sowie andererseits auch der Orchideen. Das ihnen 
gemeinsame Moment f indet er i n der Ausbi ldung von Klebstoff , durch den die 
P o l l e n k ö r n e r zusammengehalten und dadurch f ü r die Ablagerung an einer be
stimmten Stelle geeignet gemacht werden; den Marantaceen und Cannaceen ge
meinsam ist ferner die Ablagerung des Pollens in einer Griffelverbrei terung. 

Dagegen unterscheiden sich beide Famil ien durch die Schnellvorrichtung des 
Gr i f fe l s , durch welche sich z. B . die B l ü t e von M a r a n t a b i c o l o r gewissen 
ä h n l i c h konstruierten Papilionaceen näher t , wäh rend die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g 

von C a n n a an die der Labiaten ankl ingt . D ie am meisten vorgeschrittene 
Marantaceenform f indet D e l p i n o in T h a l i a d e a l b a t a , bei der die den 
Pollen aufnehmende G r i f f e l h ö h l u n g besonders a u s g e p r ä g t , die Klebstelle ausge

dehnter und die N a r b e n h ö h l u n g tiefer ist als bei M a r a n t a . Bei T h a l i a 

vermag jedoch nach P e d i c i n o (Estr. dal Rendic. d. R. Accad. d. Sc. f i s . e 
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matem. Fase. 1. 1875) der gekrümmte Griffel mit der Narbe zuletzt die Anthere-

zu b e r ü h r e n und dadurch S e l b s t b e s t ä u b u n g h e r b e i z u f ü h r e n . 
S c h u m a n n ( M a r a n t a c e a e i n E n g 1 e r s P f lanzenreich. Leipzig 1902. 

p. 14) bespricht die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g von M a r a n t a wie f o l g t : „ U m 
die Vorrichtungen der Pol l ina t ion genau zu verstehen, muss man die B l ü t e im 
Knospenzustande untersuchen. M a n f inde t dann innerhalb der U m h ü l l u n g der 

gedreht deckenden B l u m e n b l ä t t e r ein Packet, welches aussen von den beiden 
Seitenstaminodien dicht umwickel t ist. D u r c h das zweite Staminod w i r d die 
Theke des Staubblattes gegen den G r i f f e l k o p f g e d r ü c k t , der jetzt i n einer v o l l 
kommenen Geraden mi t dem Gr i f fe l le ibe steht und auf fa l l end schief ist; bei 

Maranta bicolor Ker . sind die 3 Lappen des Gr i f fe lkopf t r ich te rs alle nach einer 

Seite u n d zwar i n den Elementen eines P ä r c h e n s rechts oder l inks gewendet. 

Noch i n diesem Knospenstadium springt die Theke auf u n d setzt den relativ 
g r o s s k ö r n i g e n Pollen sei twärts von den 3 L ä p p c h e n ab, auf der sogenannten 

Plate-Form von A . G r i s . Das Kappenbla t t u m w ä c h s t jetzt den G r i f f e l , der 

sich derart entwickelt, dass er sich bei der V o l l b l ü t e i n einer starken Spannung 
befindet. W i r d n u n das Kappenblat t , und zwar an dem obersten Rande, welcher 

den G r i f f e l k o p f m i t kurzem Saume umgreif t , b e r ü h r t , oder bisweilen nur die 

B l ü t e e r s c h ü t t e r t , so schnellt der G r i f f e l aus dem Kappenbla t t hervor und 

sch läg t auf das Schwielenblatt." Das A n h ä n g s e l des Kappenblattes ist dabei 
ohne Bedeutung. Insekten hat K . S c h u m a n n an den B l ü t e n nicht beobachten 

k ö n n e n . 

4 0 9 . Ca la thea m e d i o - p i c t a M a k . (Brasilien). D ie Honigsekret ion findet 
i n drei inneren Septalspalten wie bei C a n n a statt (nach J . S c h n i e w i n d -

T h i e s Bei t r . z. Kennt , d. Septalnekt. p . 25). 

4 1 0 . M a r a n t a p a e i f i e a E . M o r r . (? A u t . ) . D i e Nektarabsonderung ver

h ä l t sich nach J . S c h n i e w i n d - T h i e s (a. a. O. p. 25) wie die von C a l a 

t h e a (s. d.). 

4 1 1 . I s c h n o s i p h o n o b l i q u u s K o e r n . und I . o v a t u s K o e r n . sah D u c k e 

(Beob. I , p . 5 1 u . I I . p. 325) bei P a r ä von verschiedenen E u g l o s s a - A r t e n 
besucht. 

35. Familie Burmanniaceae. 

* 412. Thismia clandestina Miq. Dieses weisse, höchstens 6—7 cm 
hohe, saprophytische P f l ä n z c h e n Javas hat nach den Angaben K n u t h s eine 

e i -g lockenförmige, durchscheinende B l ü t e . D i e 6 Perigonzipfel sind ungleich; 
drei derselben sind fast farblos, dreieckig-eiförmig, 2,5 m m lang, 3 m m breit, 

die drei mi t ihnen abwechselnden bilden 15 m m lange, s ch räg nach oben ge

richtete F ä d e n von rö t l i cher Farbe, die i n der Knospe nach unten h e r a b h ä n g e n . 
Zwischen diesen befindet sich eine fast kreisrunde Ö f f n u n g von etwa 2 m m 

Durchmesser mi t einem 1,5 m m breiten, te l le r förmig vertieften R a n d ; nach dem 
Inne rn setzt sie sich i n einen sechseckigen Cylinder f o r t , durch welchen man 

die im B l ü t e n g r u n d e sitzende orangefarbene Narbe erbl ickt . D i e sechs Antheren 
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stehen i m oberen Teile des Perigons und sind von den h ä u t i g e n Konnekt iven 
i n F o r m einer weiten H ü l l e umgeben. I m Blü ten g r ü n d e steht der Stempel, 
dessen drei N a r b e n ä s t e bis an den Rand der A n t h e r e n h ü l l e reichen. Samen
b i ldung t r i t t reichlich ein. Bei der Fruchtb i ldung bleibt das Perigon in Fo rm 
eines Kreisels auf dem Fruchtknoten stehen. 

2 3 
Fig. 32. T h i s m i a c l a n d e s t i n a . 

1 Pflanze in 2 / i Vergrösserung nach der Natur, p Fadenförmige Perigonzipfel, a die von den 
häutigen Konnektiven umhüllten Antheren, w Wurzel, s Narbe (Knospenzustand). 2 Offeue 
Blüte in nat. Gr., p fadenförmiger, p' eiförmiger Perigonzipfel, o Blütenöfihung. 3 Dieselbe 
in 2 / i Vergrösserung im Aufriss, c Konnektiv, eg Eingang in die Pollenkammer, ag Ausgang 
für die Besucher, k Blütenkessel, s Narbe, ov Fruchtknoten, x glasartige Papillen der Perigon-

wand, p, p\ a wie vorher. Orig. K n u t h . 

Hiernach scheinen die Blüten zu den Kesselfallenblumen zu gehören. Die 
durch die langen, schräg a u f w ä r t s gerichteten, roten P e r i g o n f ä d e n angelockten 
und auf sie anfliegenden Insekten kommen auf den Perigonteller und an die 
von ihm umgebene, hellrosa umrahmte Ö f f n u n g . Die orangerot schimmernde 
Narbe verlockt sie, weiter zu kriechen und so gelangen sie durch die glatte 
K o n n e k t i v r ö h r e i n den darunter befindlichen Kessel und damit auf die Narbe, 
die sie dann mit dem mitgebrachten, fremden Pollen belegen. D a ein A u f w ä r t s 
kriechen an den glatten senkrechten W ä n d e n der R ö h r e schwer ist, gelangen 
sie durch die unteren Spalten der Konnekt ive i n den Raum zwischen der 
äusseren Perigon wand und der K o n n e k t i v r ö h r e , wo sich die Antheren bef inden 
deren Po l l enkö rne r an ihnen haften bleiben. Sie werden diesen Raum um so 
eher aufsuchen, als die A u s s e n w ä n d e desselben wie sog. Eisglas durchscheinend 
sind und einige rote L ä n g s s t r e i f e n zeigen, die als Wegweiser dienen. H i e r 
f inden sie kleine D r ü s e n h a a r e , deren E n d k ö p f c h e n ihnen wohl als Nahrung 
dienen. End l i ch bemerken sie i n dem oberen Teile der K o n n e k t i v r ö h r e schmale 
Ö f f n u n g e n (die Zwischenräume zwischen den einzelnen Konnektiven), durch die 
sie ins Freie gelangen können . 

Die Besucher dü r f t en winzige Fliegen sein, die diese geruchlosen, unschein
baren B l ü t e n aufzufinden wissen. S e l b s t b e s t ä u b u n g kann wohl spä te r , wenn 

sich die N a r b e n ä s t e noch mehr ausbreiten, durch Pol lenfa l l eintreten. 
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4 1 3 . G y m n o s i p h o n t r i n i t a t i s JOI IOAV. Der von J o h o w (Pringsh. 
Jahrb. X V I . Taf. 16. F i g . 2) als Burmannia capitata Mar t . abgebildete, i n 
U r w ä l d e r n von Tr in idad einheimische Saprophyt hat nach der Diagnose des 
genannten Beobachters ( in Pringsh, Jahrb. X X . p. 478) weissgelbe B l ü t e n mi t 

stark ve r l änge r t e r R ö h r e und 3 Perianthabschnitten; die i m S c h l ü n d e 
befestigten 3 S t a u b b l ä t t e r haben queraufspringende Anthe ren ; der 
G r i f f e l te i l t sich a b w ä r t s i n drei verdickte Narbenschenkel. Ü b e r 

die B e s t ä u b u n g ist nichts N ä h e r e s bekannt. 
* 4 1 4 . G o n i a n t h e s Cand ida B l u m e . Dieses ganz weisse, 

saprophytisch in dichten W ä l d e r n lebende, von K n u t h im Urwalde 
des Salak auf Java beobachtete P f l ä n z c h e n , das k a u m die H ö h e von 

10 cm erreicht, hat durchscheinende B l ü t e n von 8 m m L ä n g e und 

bis 5 m m Breite, die o f t kleistogam sind. A u f dem 3 m m hohen 
Fruchtknoten sitzt der 3,5 m m lange G r i f f e l , der die B l ü t e der 

L ä n g e nach durchzieht und die grosse zwei
lappige Narbe t räg t . Diese liegt in einem, 

unten durch die Antheren , oben durch die 
Spitze der Blumenkrone gebildeten Raum und 

zwar liegen die Antheren unmittelbar an der 

Unterseite der Narbe an , so dass die Pollen
s c h l ä u c h e direkt i n das Gewebe derselben ein

dringen k ö n n e n . N i c h t selten ö f f n e n sich die 

B l ü t e n an der Spitze, so dass Insektenbesuch 
und somit Belegung der dann i m Blü tene in 

gange stehenden -Narbe m i t fremden Pollen 

erfolgen kann . Dies wi rd allerdings nur aus

nahmsweise eintreten, da die Pflanze äussers t 
unscheinbar ist. — A u c h i n den offenen B l ü t e n 

ist die Narbe durch P o l l e n s c h l ä u c h e mi t den 
Antheren verbunden. 

t 

» 

ov 

Fig. 33. Gon ian thes Candida. 
1 Ganze Pflanze (nat. Gr.). 2 Sche-
matischer Längsschnitt einer Blüte, 

ov Fruchtknoten, a Antheren, 
s Narbe. Orig. K n u t h . 

3 6 . F a m i l i e O r c h i d a c e a e . 

Die Vermutung , dass gewisse Orchideenblumen f ü r die B e s t ä u b u n g durch 
honigsaugende V ö g e l eingerichtet sein m ö c h t e n , wurde zuerst von D e l p i n o 

( U l t . oss. P I I . p . 228—230) f ü r C o r y a n t h e s ausgesprochen, da G o u l d i n 
seinem Trochil idenwerk eine K o l i b r i - A r t mi t e igen tüml i ch stark g e k r ü m m t e m 

Schnabel ( E u t o x e r e s a q u i l a B o u r c . ) an einer B l ü t e genannter Gat tung 

abgebildet hat. G o u l d ( In t rod. to the Trochilidae. p. 36) f ü g t e bezüg l ich des 

Benehmens dieses i n Costarica, Colombia und Ecuador einheimischen Vogels 
beim Blumenbesuch den Bericht eines Augenzeugen hinzu, der folgendes schreibt: 

„ D e r Voge l f l o g nur i n kurzer E n t f e r n u n g an dem Fleck vorbei, wo ich stand, 
und hiel t dann plötzl ich gerade vor einer B lume s t i l l . N u r einen Moment ver

harrte er i n schwebender Lage und schoss dann in eigenartiger Weise auf die 
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B lü t e los, wobei seine Bewegungen i n der That sehr m e r k w ü r d i g waren. A n 
statt beim E i n f ü h r e n des Schnabels i n den B lü t enbeche r i n gerader L i n i e vor
wär t s zu r ü c k e n , wie es sonst die Kol ib r i s zu thun pflegen, beschrieb er eine 
krummlinige Bahn, indem er beim E i n f ü h r e n des Schnabels sich zunächs t vor
wär t s beugte und dann, als augenscheinlich die Schnabelspitze die e rwünsch te 
Stelle innerhalb der B l ü t e erreicht hatte, plötzl ich seinen K ö r p e r nach unten 
fa l len Hess, so dass es aussah, als ob er mi t dem Schnabel an der B l ü t e auf
gehäng t wäre. Dass dies aber nicht der F a l l war, ging zweifellos aus der for t 
gesetzten, schnellen Schwingung der F l ü g e l hervor. I n dieser Stellung verharrte 
er eine gewisse Zeit, vo l l f üh r t e dann die beschriebenen Bewegungen i n umge
kehrter Reihenfolge und Richtung und machte sich von der B l ü t e los, u m das
selbe Verfahren an einer benachbarten Blume zu wiederholen." Die von dem 
K o l i b r i besuchte B lü te gl ich nach der Beschreibung des Beobachters einem um
gekehrten, römischen H e l m , u n d es ist wahrscheinlich, dass er eine Orchidee vor 
sich gehabt hat. 

Auch die grossen Blumen der i n Guatemala einheimischen S o b r a 1 i a 
d e c o r a B a t e m . wurden nach G o u l d von einer K o l i b r i a r t ( T h r e n e t e s 

R u c k e r i B o u r c . ) besucht. 
I n neuerer Zeit wurde der Besuch einer Orch ideenb lü t e — und zwar des 

afrikanischen A n g r e c u m s u p e r b u m T h o u . — durch honigsaugende V ö g e l von 
S c o t t - E l l i o t (S. A f r . p. 379) festgestellt; er sah einen m ä n n l i c h e n C i n n y r i s 
s o u i m a n g a G m . an den B l ü t e n saugen und beobachtete auch, dass derselbe 
ein Poll inarium entfernte. Die B lü t ene in r i ch tung genannter Species weicht jedoch 
nach der von S c o t t - E l l i o t (a. a. O. p. 378—379) gegebenen Beschreibung 
von der anderer, wegen ihres langen, d ü n n e n Honigsporns als sphingophil an
zusprechender Angrecum-Arten nicht wesentlich ab; auch besitzt sie näch t l i chen 
Wohlgeruch und wird daher von S c o t t - E l l i o t i n erster L i n i e als Nachtfalter-
blume gedeutet, die nur gelegentlich von H o n i g v ö g e l n besucht wird . 

Obige Andeutungen übe r Vogelbesuche an Orchideen machen die Ornitho-
philie wenigstens einzelner Ar t en nicht unwahrscheinlich. Es wäre i n dieser 
Beziehung von Interesse, unter ihnen eine Blumeneinrichtung nachzuweisen, deren 
Mechanismus nur durch den starren Schnabel eines K o l i b r i oder Honigvogels, 
aber nicht durch den biegsamen Rüsse l einer Apide oder Sphingide ausgelöst 
werden kann. 

Eine solche ausschliesslich ornithophile B l ü t e n k o n s t r u k t i o n liegt vermutlich 
f ü r die i n Brasilien einheimische A n g u l o a u n i f l o r a L i n d l , vor, die weiter 
unten aus füh r l i ch beschrieben werden wird (s. N . 473). Das Charakteristische 
besteht dar in , dass ein beweglich dem S ä u l e n f u s s angegliederter Hohlbecher i n 
seiner Ruhelage den H o n i g unzugäng l i ch macht; nur ein starrer Vogelschnabel 
vermag den Becher i n eine solche Stellung niederzuziehen, dass der verengte 
Saftraum an seiner Basis der Zungenspitze des Vogels zugängl ich wird . Auch 

der Bau der Poll inarien mi t ihrer breiten Klebscheibe und dem auffa l lend festen 
und langen Stipes sprechen hier wie i n anderen ähnl ichen F ä l l e n f ü r Anpassung 
an einen grossleibigen Bes täuber . 
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Die Ar t en von A e r i d e s verdienen ebenfalls wegen ihres auf Orni tho-
phi l ie deutenden B l ü t e n b a u e s ein n ä h e r e s biologisches Studium (s. A . e x p a n s u m 

R c h b . unter N . 501). 
Bei zahlreichen von F o r b e s (Wanderung, ein. Na tu r f . Deutsche Übe r s , 

I . Jena 1886) auf Inse ln des malayischen Archipels untersuchten Orchidaceen, 
wie P h a j u s B l u m e i L i n d l . , S p a t h o g l o t t i s p l i c a t a B l u m e , A r u n -
d i n a s p e c i o s a B l u m e , E r i a a l b i d o - t o m e n t o s a L i n d l . , E . j a v e n s i s 
Z o l l , et M o r . , G o o d y e r a p r o c e r a H o o k . u . a. f i nden sich Einrichtungen, 

die Autogamie notwendigerweise herbeifuhren. Andere Ar t en , wie C y m b i d i u m 

t r i c o l o r M i q . , C. s t a p e l i o i d e s L i n k , et O t t o , D e n d r o b i u m c r u m e -

n a t u m Sw. und C a l a n t h e v e r a t r i f o l i a (R. Br.?) zeigten dagegen auf
fallende Unf ruch tba rke i t m i t spä r l i chem Frucht- und Samenansatz (nach K ö h n e s 

Ref. i n Bot . Jb . 1885. I . p. 736—737) . 
Un te r 104 australischen Orchideen f a n d R. D . F i t z g e r a l d (Li t ter . N r . 660) 

nu r 10 autogame A r t e n (nach Bot. Jahresb. 1885. I . p. 755) ; dieselben ge
h ö r e n zu den Gattungen C a l o c h i l u s R. B r . , O r t h o c e r a s , S p a t h o 

g l o t t i s , S p i r a n t h e s und T h e l y m i t r a . 
4 1 5 . C y p r i p e d i u m spec tab i l e Sa l i sb . wi rd nach J . A . G u i g n a r d von 

M e g a c h i l e m e l a n o p h a e a S m . b e s t ä u b t (citiert nach R o b e r t s o n Bot. 
Gaz. X I I . p. 289. Anmerk . ) — Weitere L i t t e r . über die B l ü t e n e i n r i c h t u n g : 
S. J . S m i t h (Nr . 2278). 

4 1 6 . O p h r y s a r a c h n i t e s L a m . Der dicke Basalteil des Label lums 
e n t h ä l t nach L u i s e M ü l l e r ( V g l . Ana t . d. B l u m e n b l ä t t e r p. 90) reichlich 
Glykose. 

4 1 7 . O r c h i s spec t ah i i i s L . [Rob. F low. X . p. 52—53.J Die 1—2 dm 
hohen Stengel dieser Schattenpflanze tragen eine kleinere Anzahl weisser, am 

H e l m purpurn ge fä rb t e r B l ü t e n . Das etwa 10—15 m m lange u n d 8—10 m m 
breite Labe l lum ist fast ganz herabgeschlagen; der 12—15 m m lange, an der 

Spitze etwas erweiterte Sporn sondert Nektar ab, der bis zu 3 mm H ö h e auf
steigt. D ie ü b r i g e n Teile des Perianths sind zu einem H e l m zusammengeneigt, 

der die Gesch lech t ssäu le und den Sporneingang als wirksame Schutzdecke über
wölbt. D ie B l ü t e ist besonders den Hummelweibchen angepasst, die zur B lü t e 
zeit i m M a i noch ohne M ä n n c h e n fliegen. Die Klebscheiben heften sich an 

das Kopfscb i ld der Bienen, das beim Weibchen k a h l , bei den M ä n n c h e n da

gegen so stark behaart ist , dass die Klebscheiben kaum festhaften k ö n n e n . 
L a n g r ü s s e l i g e A r t e n von Podalirius und Eucera fliegen i n beiden Geschlechtern 

ebenfalls zur Blütezei t , aber nach R o b e r t s o n sind sie ungeeignete B e s t ä u b e r . 

Werden die Pol l inien von einer Biene aus der Anthere herausaezooen, so sind 

sie zunächs t horizontal gerichtet, w ä h r e n d das sie aufnehmende Kopf sch i l d der 
Biene eine u n g e f ä h r vertikale Lage hat. Sollen sie dann bei der A b w ä r t s 

bewegung i n eine Stel lung kommen, i n der sie die Narbe streifen, so muss 
dabei ihr eigenes Gewicht behi l f l ich sein. 

V o n 5 Pflanzen m i t i m ganzen 30 B l ü t e n , die R o b e r t s o n i n I l l i n o i s 

am 13. M a i beobachtete, waren die Pol l in ien fast s ämt l i ch bereits entfernt, und 
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die Mehrzahl der Narben zeigte sich mit Pollen belegt. A l s Besucher wurden 
B o m b u s s e p a r a t u s Cr . 2 und B o m b u s a m e r i c a n o r u m F $ beob
achtet. Der R ü s s e l der erstgenannten H u m m e l vermag aus den kurzspornigen 
B l ü t e n den H o n i g auszuleeren und den der langspornigen wenigstens zu er
reichen; Bombus americanorum dagegen kann auch die l ä n g s t e n Sporne aus
schöpfen . E i n von R o b e r t s o n gefangenes Ind iv iduum letzterer A r t t rug ein 
Paar Pol l inien am Kopfschilde. 

N . N e w e l l zu Cambridge (Mass.) machte an obiger Pflanze die gelegent
liche Beobachtung, dass die Pol l inien nach dem Herausziehen mittelst einer 
Bleistiftspitze nicht die gewöhnl iche A b w ä r t s b e w e g u n g a u s f ü h r e n , sondern sich 
nach rückwär t s wenden; beim E i n f ü h r e n der Spitze i n eine zweite B l ü t e wi rd 
dann die Narbe von den Pol l inien gar nicht her rühr t . D i e Pflanze soll reich
lich Samen tragen. 

G. v a n I n g e n (Bot. Gaz. X I I . p. 229) f and die B l ü t e n am Sporn mi t 
Einbruchschlitzen. 

97. Piatanthera L. C. Rieh. 

Die nordamerikanischen Ar t en mit lang- und d ü n n g e s p o r n t e r B l ü t e n l i p p e 
wie P. l e u e o p h a e a L i n d l . , g r a n d i f l o r a L i n d l , u . a. sind ausgep räg t 
fa l te rb lü t ig und ausschliesslich oder vorwiegend xenogam; doch zeigt die hoch
nordische P. h y p e r b o r e a L i n d l , i n Zusammenhang mi t den Lebensbeding
ungen ihres Wohngebiets starke Neigung zu Autogamie und ausgesprochene Re
duktion der xenogamen B l ü t e n a u s r ü s t u n g ; die übr igen nordamerikanischen A r t e n 
stellen Zwischenstufen zwischen beiden Extremen dar (!). 

418 . P . H o o k e r i L i n d l , i n Nordamerika weicht nach A . G r a y (Americ. 
Journ. of Sei. and Arts . X X X V 1862 und X X X V I . 1863. cit. nach D a r w i n ) 
dadurch von anderen A r t e n der Gattung ab, dass die Klebscheiben sehr weit 
auseinanderstehen, so dass ein e inge führ t e r I n s e k t e n r ü s s e l nicht mi t ihnen in 
B e r ü h r u n g zu kommen braucht; doch wi rd dies dadurch ausgeglichen, dass der 
mittlere Te i l der Narbe stark vorspringt und die L ippe nach oben gebogen ist, 
anstatt he rabzuhängen . A u f diese Weise wird der Honigzugang in 2 H ä l f t e n 
geschieden und der Besucher einseitig nach der rechten oder l inken Klebscheibe 
hingelenkt. 

A s a G r a y beobachtete einen F a l t e r (Nisoniades sp.), an dessen Augen je ein 
Pollinium obiger Ar t angeklebt war. 

4 1 9 . P . flava L i n d l . Bei dieser A r t wi rd nach A s a G r a y (a. a. O.) 
der Besucher durch einen starken, das Säu lchen fast b e r ü h r e n d e n Vorsprung am 
Grunde der Lippe, ähn l i ch wie bei H . H o o k e r i , zu einseitiger Ausbeutung der 
B l ü t e genöt ig t . 

4 2 0 — 4 2 1 . P . d i l a t a t a L i n d l , und P . h y p e r b o r e a L i n d . Erstere A r t 
bedarf nach A . G r a y (a. a. O.) durchaus der Insekten zu ihrer B e s t ä u b u n g , 
w ä h r e n d an letzterer die Poll inien gewöhnl ich schon innerhalb der B l ü t e n k n o s p e 
aus den A n t h e r e n f ä c h e r n herauszufallen pflegen und Autogamie veranlassen; 

Knuth , Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 13 
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diese weit nach Norden (bis G r ö n l a n d , Alaska, Newfound land , Labrador, I s l and 

u. a.) vordringende A r t erscheint i n ihren kleinen B l ü t e n m i t kurzem Sporn 
und kurzer, ungeteilter L ippe g e g e n ü b e r anderen g ros sb lü t igen A r t e n Nord

amerikas mit sehr langem Sporn und grosser, geteilter, zierlich gefranster L ippe , 

wie z. B . H . l e u c o p h a e a L i n d l , und H . g r a n d i f l o r a L i n d l , stark 

reduziert. - Die B lü t en von P. hyperborea duf ten nach einer Angabe i n Bot. 

J . 1897. I . p. 34 nur im Waldesschatten, aber nicht an sonnigen Stellen. 

4 2 2 . P. psychodes L i n d l . Weitere Li t te ra tur übe r die B lü t ene in r i ch 

tung : S. J . S m i t h (Nr . 2278). 

4 2 3 . P . l eucos t achys L i n d l . , i n K a l i f o r n i e n , hat nach Angabe von 

A l i c e J . M e r r i t t (Ery th , V p. 58) langlebige B l ü t e n ä h r e n m i t reiirweissen, 

besonders nachts stark duftenden B l ü t e n . D ie Narben sind ve rhä l tn i smäss ig 
gross und die Klebscheiben haften leicht an einer Nadelspitze. E i n Insekt m i t 

hinreichend langem R ü s s e l — der d ü n n e B l ü t e n s p o r n hat eine L ä n g e von 
9 L in i en bis 1 Z o l l — müss t e beim Saugen augenscheinlich m i t den K l e b 

scheiben i n B e r ü h r u n g kommen; solche Besucher wurden jedoch nicht beobachtet. 

A n ä l te ren B l ü t e n waren vielfach eine oder beide Pol l in ien entfernt ; auch setzten 
die Pflanzen reichlich Samen an. 

4 2 4 . P . l eucophaea L i n d l . [ R o b . F low. X . p. 5 3 — 5 4 ] . — Fs. — Der 
4—8 dm hohe Stengel dieser Prairienpflanze t r ä g t eine Traube m i t grünl ich-

weissen B l ü t e n , die etwa 20 m m lang und 15 m m breit sind. Das obere Kelch
bla t t nebst den beiden oberen Petalen bildet einen H e l m zum Schutz der A n 
there. Das Labe l lum ist dreiteilig m i t gewimperten Abschnit ten. Die K l e b 

t ä schchen sind getrennt und stehen an der Seite des Sporneingangs i n 2 m m 
Abstand voneinander, so dass ein den R ü s s e l rechts oder l inks von der B l ü t e n 
mediane e i n f ü h r e n d e r S c h w ä r m e r nur das Po l l i n ium der einen Seite mitnehmen 

kann. Der sehr d ü n n e Sporn ist 3 5 — 4 0 m m lang und deutet damit eine A n 
passung der B l ü t e an Sphingiden an. Der H o n i g w i r d nicht innerhalb der 

Zellen des Sporns angesammelt, sondern f ü l l t den H o h l r a u m desselben, wie von 
aussen sichtbar ist, bis zu einer gewissen H ö h e an; dieselbe kann bisweilen 

10 m m — von der Spitze aus gerechnet — betragen. V o n Besuchern beob

achtete R o b e r t s o n bei Car l invi l le ( I l l inois) die S p h i n g i d e Chaerocampa 
tersa L . m i t drei Klebscheiben dicht übe r dem R ü s s e l g r u n d e . H . B . W a i t e 

f i n g an den Blumen ein Exemplar von Philampelus achemon D r u . mi t einigen 
Pol l inien oberhalb der Rüsse lbas i s . 

4 2 5 . C y n o s o r c h i s T h o u . Die auf den Maskarenen u n d i m tropischen 

A f r i k a einheimischen Ar t en sind nach M o o r e (Notes on Mascarene Orchido-

logy. Journ. of Bot. 1876; cit. nach Bot. Jb. 1876) durch ein e igen tüml iches 
Rosteilum (s. F i g . 34, E ) ausgezeichnet, das ä h n l i c h wie bei H a b e n a r i a 

B o n a t e a zwei weithervortretende, die K l e b d r ü s e n (F ig . 34) tragende Seiten
lappen besitzt. D ie E in r i ch tung läss t auf einen speciell angepassten B e s t ä u b e r 
schliessen. 
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9 8 . H a b e n a r i a W i l l d . 

4 2 6 . H . B o n a t e a R c h b . f . ( = B o n a t e a s p e c i o s a W i l l d . ) i m K a p 

lande, wurde i n ihren Blü tene in r i ch tungen von T r i m e n (Journ. L i n n . Soc. 

Bot. I X . 1865. p. 156; cit. 
nach D a r w i n ) untersucht; 
auch J . M a n s e i W e a l e 
(Journ. L i n n Soc. Bot. X I I I . 

p . 47) beschrieb die Bes t äu 
bungsart zweier süda f r ikan i 
scher A r t e n . Der Geschlechts
apparat ist besonders durch 
die beiden, weitvorspringenden 
K l e b d r ü s e n auf den Seiten
lappen des Rosteilums (siehe 
F i g . 34) und die darunter
liegenden } ebenfalls hervor
ragenden Narbenlappen, sowie 
sehr lang gestielte Poll inien 
ausgezeichnet. Der schlanke 
Sporn sondert nach T r i m e n 
und W e a l e bei H . B o n a t e a 
keinen freien, sondern i m Ge
webe eingeschlossenen Nektar 

Fig. 34. H a b e n a r i a und C y n o s o r c h i s . 
A Bestäubungsorgane von Hab. Bonatea von der Seite 
gesehen, a Anthere, g die Seitenlappen des Rostellums, 
in deren Kappen sich die Klebmassen entwickeln, 
r Mittellappen des Rostellums, n Narben. B Bestäub
ungsorgane von vorn gesehen, sp Sporn. C Schematischer 
Querschnitt durch dieselben. D Pollinarium. E Cy
nosorchis fastigiata Thou. Bestäubungsorgane von der 
Seite gesehen ; Bezeichnung wie vorhin. — Nach Eng le r -

P r a n t l . 
ab, den die blumenbesuchen
den Falter erbohren m ü s s e n ; andere Ar t en haben je
doch nach W e a l e Nektarblumen; letzterer fand im 
Kaplande an den B l ü t e n einen kleinen F a l t e r 
(Pyrgus elma Tr im. ) mi t zahlreichen Poll inien an der 

Brust. 

99. Disa Berg. 

4 2 7 . D i s a u n i f l o r a B e r g . ( = D . g r a n d i -
f l o r a L . s. F ig . 35). Die B lü tene in r i ch tung dieser 
k a p l ä n d i s c h e n A r t wurde von R. T r i m e n (Journ. 
L i n n . Soc. Bot . V I I . 1864. p. 144) beschrieben und 
auch von' D a r w i n in seinem Orchideen werk (Ges. 

Werke I X , 2. p. 65, 66) mehrfach e rwähn t . Anstat t 
der L ippe ist das hintere, gespornte Kelchbla t t als 
Safthalter entwickelt. Tr imen fand unter 78 B l ü t e n 
12 ihrer Poll inien beraubt, und nur f ü n f mi t be
legten Narben. M a r i o t h (The fe r t i l . of Disa u n i f l . 

Fig. 35. D i s a g r a n d i -
f l o r a L. 

A Blüte, sm medianes, sl seit
liches Sepalum, pm medianes, 
pl seitliches Petalum, a An
there. — Nach E n g l e r -

P r a n t l . Trans. South A f r i c . T h i l o s . Society 1895. X C I I I . u. 

X C I V . ) beobachtete die scharlachroten B l ü t e n im Kaplande und fand unter 228 
B lü t en nur 12, an denen die Pollinien ganz oder teilweise fehlten; 11 B l ü t e n 

13* 
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zeigten bes täub te Narben. Nach H . B o l u s (The Orchids of the Cape Penin-
sula 1888; cit. nach M a r l o t h ) vermehrt sich die Pf lanze vorzugsweise vegetativ. 

M a r i o t h beobachtete am Tafelberg einen T a g f a l t e r , die Nymphalide Meneris 
Tulbaghia (L.) Westw., mit 1 Pollinium an einem Beine. 

4 2 8 . D . f e r r u g i n e a S w . i m Kaplande wi rd nach T r i m e n (South 

A f r i c a n Butterfl ies) ebenfalls von M e n e r i s T u l b a g h i a ( L . ) W e s t w . besucht; 

M a r l o t h (a. a. O.) beobachtete ein Exemplar des Falters mi t 2 Pol l in ien am 

Rüsse l . 
4 2 9 . I ) . p o l y g o n o i d e s L i n d l . B a r b e r beobachtete eine grosse, mi t 

B o m b y l i u s verwandte Fliege, deren R ü s s e l an der Basis Pol l in ien t r u g (nach 

D a r w i n a. a. O.). 
4 3 0 . D . m a c r a n t h a S w . soll sich nach J . M a n s e i W e a l e (Journ. 

L i n n . Soc. Bot. X I L T . 1873. p. 45) selbst b e s t ä u b e n ; doch ist auch Kreuzbe

f ruchtung — vielleicht durch Nachtfa l ter — möglich. 
4 3 1 . D i s p e r i s v i l l o s a S w a r t z [ S c o t t - E l l i o t S. A f r . p. 3 7 9 — 3 8 0 ] . 

D ie B l ü t e n dieser s ü d a f r i k a n i s c h e n A r t sind k l e i n ; das mediane Kelchbla t t und 
die beiden seitlichen Petala bilden zusammen einen s a c k f ö r m i g geschlossenen 
H e l m . Das Labe l lum besteht aus einem f a d e n f ö r m i g e n Basalteil und einem 

etwas verdickten E n d s t ü c k , das an einer medianliegenden Partie etwas H o n i g 
absondert; von seiner Ursprungsstelle an der S ä u l e richtet sich das Label lum 

zunächs t nach oben, biegt sich dann aber im rechten W i n k e l nach rückwär t s , 
so dass sein völlig vom H e l m umschlossener End te i l der Säu lensp i t ze aufliegt. 

Letztere t r äg t eine grosse, wagerecht liegende Antherentasche von Nierenform, 
die i n einer Ve r t i e fung die Labellumspitze umfasst. A m meisten e igentümlich 

ist die Ausb i ldung an den vorderen Seitenteilen der Antherentasche; dieselben 

sind näml i ch zu zwei gedrehten, bandartigen F o r t s ä t z e n von etwa zwei L i n i e n 

L ä n g e ausgezogen und ragen dicht nebeneinander aus der H e l m ö f f n u n g hervor. 

Die F o r t s ä t z e bilden die Decke f ü r die darunter liegenden Caudiculae und unter 

ihrem Ende liegt l i nks und rechts eine K l e b d r ü s e . Zur Ausbeutung des Honigs 
ist es f ü r ein die B l ü t e besuchendes Insekt am leichtesten, den R ü s s e l unter 

dem Ende der B a n d f o r t s ä t z e d. h . unter den K l e b d r ü s e n e i n z u f ü h r e n und dann 
mi t g e k r ü m m t e m Saugorgan nach der Nektarstelle umherzusuchen; hierbei wi rd 

es notwendig die K l e b d r ü s e streifen, die sofort anhaftet. Zieht man mittelst 

einer geeigneten Borste ein P o l l i n i u m heraus, so macht letzteres eine A b w ä r t s 
bewegung von 60 — 9 0 ° und beim E i n f ü h r e n i n eine zweite B l ü t e ge rä t dann 

infolge dieser S t e l l u n g s ä n d e r u n g das Po l l in ium mi t Sicherheit auf die etwas tiefer 

und seitlich vom Labe l lum ausgebreitete N a r b e n f l ä c h e , um dort h ä n g e n zu 

bleiben. Unter 100 B l ü t e n f a n d S c o t t - E l l i o t sechs, an denen ein Po l l in ium 

entfernt war, und zwei B lü t en , denen beide Pol l in ien fehl ten; die B e s t ä u b u n g 
wi rd wahrscheinlich von langrüsse l igen D i p t e r e n a u s g e f ü h r t . — Die von W e a l e 

beschriebene D i s p e r i s - A r t scheint eine ganz abweichende B l ü t e n e i n r i c h t u n g 

zu haben. 

4 3 2 . P t e r y g o d i u m a l a t u m S w . [ S c o t t - E l l i o t S. A f r . p. 3 7 7 — 3 7 8 ] . 
Bei dieser s ü d a f r i k a n i s c h e n A r t ist nach der Beschreibung von S c o t t - E l l i o t 
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37TI 

Fig. 36. P t e r y g o d i u m Vo-
l u c r i s L i n d l . 

das Labe l lum mi t der Säu l e verbunden und bildet m i t ihr zusammen die sog. 
Lamina, die un te rwär t s aus einem breiten, häu t igen , zweilappigen F l ü g e l besteht 
und nach oben einen aufrechten, säu lena r t igen Fortsatz oder Anbang darstellt; 

letzterer t r äg t an seiner Spitze zwei kleine Gruben, deren biologische Bedeutung 

unbekannt ist; vielleicht dienen sie als N e k t a r h ö h l e n . Hin te r dem aufrechten 
Te i l der Lamina — von dieser durch einen tiefen und engen Einschnit t ge

trennt — erhebt sich die Geschlechtssäule , die aus 
einer Anthere mi t zwei weit getrennten F ä c h e r n 

nebst je einer seitlichen, der Mediane zugewendeten 
K l e b d r ü s e und je einem terminalen N a r b e n h ö c k e r 
besteht. M a n erblickt diese Teile bei Betrachtung 
der B lü t e von vorn als zwei kleine V o r s p r ü n g e 
rechts und l inks dicht über den Se i tenf lüge ln der 
Lamina . Eigentüml icherweise liegt das eigentliche 
Nektar ium am Grunde des e rwähn ten tiefen E i n 
schnitts zwischen Säu le und Lamina und ist nur 
durch einen engen Spalt zwischen letzteren Teilen 
zugängl ich . W i r d i n den Spalt eine d ü n n e Borste 
nach A r t eines Insek ten rüsse l s e ingeführ t , so streift 
dieselbe die rechts und l inks am Eingang des Spal
tes liegenden K l e b d r ü s e n , die an der Borste haften 
bleiben und die Poll inien mit herausziehen. Letztere 
sind quergefurcht und an der Basis verbreitert; beim 
Herausziehen k r ü m m e n sich die Caudiculae derart, 
dass die Pol l inien der K l e b d r ü s e genäher t werden. 
Die Gestalt des Polliniums erleichtert die E i n f ü h 
rung desselben i n die E i n g a n g s h ö h l u n g einer zweiten Blüte , wo es dann an dem 
vorragenden N a r b e n h ö c k o r haften bleibt. Bes täuber wurden nicht beobachtet, doch 
sind es nach S c o t t - E l l i o t vermutlich D i p t e r e n . Die ganze Einr ich tung 
bietet noch manches R ä t s e l h a f t e (!); zur Vergleichung ist die B lü te von P t . 
V o l u c r i s abgebildet (s. F i g . 36). 

4 3 3 . T h e l y m i t r a l o n g i f o l i a F o r s t . [ C h e e s e m a n , Fert. of The lym. in 
Trans. New Zeal. Inst . X I I I . 1881 . p . 2 9 1 - 2 9 6 ] . Die A r t ist i n Austral ien 
und New-Seeland einheimisch. F i t z g e r a l d gab i n seinen „Aus t r a l i an -Orch id s " 
Part. I . (Journ. of Bot. 1876. p. 248) f ü r die australischen Exemplare aus
schliessliche Se lbs tbes täubung in fast kleistogamer B lü t e an. C h e e s e m a n 
fand an der neusee ländischen Pflanze die duft- und honiglosen B l ü t e n bei 

sonnigem Wetter von 9 U h r morgens bis 4 oder 5 U h r nachmittags geöf fne t . 
Die Bes t äubungse in r i ch tung ist derartig, dass am ersten Tage des B l ü h e n s bei 
eintretendem Insektenbesuch die Poll inien entfernt und beim Besuch einer zweiten 
B l ü t e an deren Narbe abgesetzt werden k ö n n e n . Dieser F a l l scheint i n Neu-
Seeland i n seltenen F ä l l e n einzutreten, da C h e e s e m a n im November 1876 

von 75 untersuchten B l ü t e n zwei, i m November 1878 von 103 Blü ten ebenfalls 
zwei u n d im November 1879 unter 40 B l ü t e n drei ohne Poll inien antraf. Doch 

A Blüte, sm medianes, sl seit
liches Sepalum , pm medianes, 
pl seitliches Petalum, m Kinn, 
z Anhang der Lippe. B Säulen
spitze von oben, — Nach Eng-

l e r - P r a n t l . 
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war Insekten besuch — abgesehen von Thrips — in keinem Falle direkt nach

weisbar. Trotzdem setzt die Pflanze fast an jeder B l ü t e reife Kapse ln an. Die 
Selbs tbes täubuno- kommt bei ausbleibendem Insektenbesuch dadurch zu s tände , 

dass sich der obere, hautartige Rand der Narbe a l lmäh l i ch zu rückro l l t u i i d m i t 

den Pol l in ien i n B e r ü h r u n g kommt; diese werden durch austreibende Pollen

sch läuche mi t der Narbe verbunden. — G. M . T h o m s o n (New Zeal. p. 285) 
bezeichnet die Pflanze als h ä u f i g selbsfertil, aber i n ihren a u g e n f ä l l i g e r e n Formen 

— sie variiert näml ich stark i n Grösse und Farbe (weiss, rö t l ich und blau) der 

B l ü t e — auch als eine von Insekten gekreuzte A r t , w ä h r e n d nach i h m T h . u n i 
f l o r a H o o k . f. mi t hellblauen und honigreichen B l ü t e n i n erster L i n i e bei 

ihrer B e s t ä u b u n g von Insekten a b h ä n g i g ist. T h . c a r n e a R. Br . soll nach 

F i t z g e r a l d (a. a. O.) fast ganz kleistogam sein, obgleich die xenogamen 
Einrichtungen der Blü te , wie die Klebr igke i t des Rostellums, nicht i n W e g f a l l 

kommen. 

4 3 4 . Caleana R . B r . D ie Lippe ist nach H o o k e r reizbar, so dass 

sie „bei der B e r ü h r u n g durch ein Insekt sich plötz l ich gegen das Säu l chen 
schlägt und zeitweilig ihre Beute wie i n einer Schachtel einschliesst" (nach 

D a r w i n Orchid. p . 76), Die L i p p e t r äg t zahlreiche Warzenpapi l len . 
4 3 5 . P t e r o s t y l i s t r u l l i f o l i a H o o k , f . , auf Neu-Seeland, zeichnet sich 

nach C h e e s e m a n (Trans. New Zeal. Inst . V 1873. p. 352 u . V I I . p. 3 5 1 ; 

cit. nach D a r w i n ) nebst anderen A r t e n derselben 

Gat tung durch eine bewegliche und reizbare Lippe 
(s. F i g . 37) aus. D ie h e r a b h ä n g e n d e Platte derselben 

bildet den Anf lugp la t z der Besucher; sobald sie aber 

b e r ü h r t w i r d , springt sie i n die H ö h e und schlägt 

gegen das Säu lchen , das an jeder Seite einen häut igen , 
vorspringenden F l ü g e l t r äg t . D i e Bewegung erfolgt 

so rasch, dass ein auf der Platte sitzender Besucher 

gegen das S ä u l c h e n g e d r ü c k t , sowie seitlich von den 

e r w ä h n t e n F l ü g e l n erfasst wird und sich aus seiner 

Lage nicht anders befreien k a n n , als durch einen 
schmalen, zwischen den f l ü g e l a r t i g e n V o r s p r ü n g e n nach 

oben g e ö f f n e t e n Gang; beim Hindurchkr iechen be

schmiert er sich dann m i t dem Klebs to f f des Rostei

lums und entfernt die Pol l in ien, die er an einer nächs t 

besuchten B l ü t e unter gleichem Zwange auf der Narbe 

wieder abladen muss. D i e honiglosen B l ü t e n scheinen 

ausschliesslich von D i p t e r e n aufgesucht zu werden. 

C h e e s e m a n f a n d unter 110 abwelkenden B l ü t e n 
71 m i t belegten Narben und 82 , die der Pol l in ien beraubt waren; der Frucht
ansatz ist nu r spär l ich . 

Ä h n l i c h v e r h ä l t sich nach F i t z g e r a l d (Aust ra l . Orchids. P. I . Journ . 
of Bot . 1876. p. 248) P t e r o s t y l i s l o n g i f o l i a R. B r . 

4 3 6 . A c i a n t h u s S i n c l a i r i i H o o k , f . , eine neusee l änd i sche A r t mi t kleinen 

Fig. 37. P t e r o s t y l i s . 
A Blüte von der Seite. B Die
selbe nach Wegnahme der 
Sepalen und Petalen, um die 
den Säulenfuss beweglich an
gegliederte Lippe zu zeigen. 
C Säulenspitze von vorn 
gesehen. — Nach E n g l e r -

P r a n t l . 
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unscheinbaren B l ü t e n sah C h e e s e m a n (Trans. New Zeal. Ins t . V I I . 1875; 
cit . nach Bot . Jb. 1878) von D i p t e r e n besucht, die auf der wagerecht vor

gestreckten, warzentragenden L ippe den dort i n einer Ver t i e fung angesammelten 
Nektar saugten und auf ihrem R ü c k e n die senkrecht abstehenden Pol l in ien da

vontrugen. Die Pollenmassen sollen mi t H i l f e von Po l l ensch läuchen an dem 
Rosteilum befestigt wrerden (?!). 

4 3 7 . C y r t o s t y l i s o b l o n g a H o o k . f . wi rd auf Neu-Seeland nach Cheese
m a n (Trans. New Zeal. Inst . V I I . 1875; cit. nach Bot. Jb . 1875) wie A c i -
a n t h u s von D i p t e r e n besucht; von letzterer Gat tung unterscheidet sie sich 
durch eine flache Blü ten l ippe ohne Warzen u . a. 

4 3 8 . Ca l aden i a d i m o r p h a F i t z g . , eine australische A r t , besitzt eine reiz
bare Lippe, durch deren Bewegung ähn l ich wie bei P t e r o s t y l i s eine aufsitzende 
F l i e g e auf das Säu lchen geschnellt wird. ( F i t z g e r a l d , Aus t ra l . Orchids. 
P. I . Journ. of Bot. 1876. p. 248.) 

439 . C h i l o g l o t t i s c o r n u t a H o o k , fil., von aus t raul i sch-neusee ländischer 
Verbrei tung, ist nach G. M . T h o m s o n (Trans. New Zeal. Inst . X I . 1878. 
p. 424) autogam und produziert bei Abschluss unter Glas an jeder B l ü t e eine 
vollsamige Kapsel (ibid. X I I I . p. 285). 

440 . Corysan thes f i m b r i a t a R . B r . (einschl. C. p r u i n o s a R. C u n n . ) 
in Australien hat nach F i t z g e r a l d (Li t ter . N r . 660) sehr kleine Perianth
blä t ter , nur das Label lum ist auffal lend gross und ausserdem durch zahlreiche 
A n h ä n g e ausgezeichnet (nach Bot. Jahresb. 1876. p. 943). 

4 4 1 . C. m a c r a n t h a B r . i n Neu-Seeland schlägt nach H a m i l t o n (Trans. 
Proc. New Zealand Inst i t . V o l . X V I I . 1884. p. 291) sein grosses Labe l lum so 
dicht um die kurze Geschlechtssäule , dass nur ein sehr kleines Insekt den Zu
gang f inden k ö n n t e . 

4 4 2 . P o g o n i a oph iog losso ides ( L . ) K e r . i n Nordamerika und Japan 
t r ä g t einzeln stehende, duftende, rosa ge fä rb te Blü ten , deren Einr ichtung nach 
S c u d d e r (Proc. Bost. Soc. Nat . His t . I X . 1863. p. 182; cit. nach D a r w i n ) 
an die von C e p h a l a n t h e r a erinnert; das Rosteilum fehl t , desgleichen der 
Stiel der pulverig-körnigen Pollinien. Der genannte Beobachter betrachtet die 
Pflanze als xenogam. — L o v e l l (Amer. Nat . X X X I I I . 1899. p. 501) sah 
die B l ü t e i n einem F a l l von B o m b u s c o n s i m i l i s Cress . besucht. 

4 4 3 . Codonorch i s P o e p p i g i i L i n d l , sah N e g e r ( E n g l e r s Jahrb. X X I I I . 
1897. p. 378) i m südl ichen Chile zur Regenzeit die weissen B l ü t e n entfalten. 

4 4 4 . V a n i l l a p l a n i f o l i a A n d r . Bei K u l t u r der Pflanze ausserhalb ihrer 
mexikanischen Heimat werden F r ü c h t e nur durch küns t l i che B e s t ä u b u n g er
halten, da sie der S e l b s t b e s t ä u b u n g vollkommen u n f ä h i g ist; das die B e s t ä u b u n g 
der B l ü t e n i n Mexiko vollziehende Insekt ist bisher unbekannt geblieben. ( V g l . 

S c h i e d e , Botanische Berichte aus Mex iko . Dr i t te r Bericht. Linnaea I V 1829. 
p. 514—583.) Die Abhandlungen von C h . M o r r e n , C l e m e n t i , V i s i a n i , 

P l a n c h o n u. a. siehe unter b lü t enb . Li t tera tur i n B d . I . Ü b e r die K u l t u r 
der V a n i l l e auf Bourbon vergl. B u l l . Soc. Bot. de France I . 1854. p. 290; 
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desgl. auf T a h i t i : H . A . T i l l e y . Japan, the Arnour etc. 1 8 6 1 . p . 375 ; cit. nach. 

D a r w i n ) . 

100. Epipactis L. C. Rieh. 

4 4 5 . E . v i r i d i f l o r a R c h b . wi rd nach M i s s E . P o r t e r (Bot. Gaz. X X I I . 

p. 250) bei B u f f a l o von V e s p a d i a b o l i c a S a u s s . b e s t ä u b t . Unte r einem 

Netze zeigte sich die Pflanze selbststeril. 
4 4 6 . E . g i g a n t e a D o u g l . i n Ka l i fo rn i en , scheint nach A l i c e J . M e r r i t t 

(Ery th . V ) autogam eingerichtet zu sein. D ie Klebscheiben haf ten weniger gu t 
als bei H a b e n a r i a (s. d.). A u c h qu i l l t in ä l t e ren B l ü t e n der kö rn ige f äd ige 

Pollen von selbst aus der geö f fne t en Anthere hervor u n d wi rd gegen die Narbe 

geweht (?!). 

101. Spiranthes L. C. Rieh. 

447 . S. g r a c i l i s B i g e l o w . [ R o b . F low. X . p. 51 — 52] . — Die 4—5 mm 
langen B l ü t e n sind weiss ge fä rb t . Ihre P e r i a n t h b l ä t t e r s ind m i t Ausnahme der 

spreizenden unteren so gerichtet, dass sie den Zu t r i t t zum Nektar be sch ränken . 

Das obere Sepalum neigt mi t den beiden oberen Petalen zusammen und bildet 
mi t ihnen die obere Begrenzung des B l ü t e n e i n g a n g s ; die freien Spitzen dieser Teile 

bilden eine A r t von dre izähniger Oberlippe. Die untere Begrenzung wird von dem 
als Unter l ippe dienenden Labe l lum hergestellt. Dies ist als Sitzplatz f ü r I n 

sekten zu k l e i n , doch t r ä g t es zur V e r s t ä r k u n g des Schauapparats bei. E i n 
I n s e k t e n r ü s s e l von u n g e f ä h r 4 m m L ä n g e vermag den H o n i g unschwer auszu

schöpfen . Nach G r a y s Handbuch b l ü h t die A r t vom Ju l i—Oktober , wäh rend 

i n C h a p m a n s F lo ra der S ü d s t a a t e n die Monate A p r i l und M a i als Blütezei t 
angegeben werden. I n I l l ino i s wurde sie von R o b e r t s o n i m September, in 

F lor ida von Mi t t e Februar bis Mi t te M ä r z b l ü h e n d gefunden. 

Als B e s u c h e r wurden von genanntem Beobachter in Illinois die Apiden B o m 
bus a m e r i c a n o r u m F. rf und C a l l i o p s i s a n d r e n i f o r m i s Sm. $ , bei Orlando 
in Florida A n t h i d i u m n o t a t u m L a t r . (?) und M e g a c h i l e b r e v i s Say <f fest
gestellt. Letztgenannte Biene trug zwei kahnförmige Klebscheiben mit Pollinien auf der 
Lamina der Oberkiefer. Dieser Teil scheint speciell fü r die Anhaftung der Pollinien 
bestimmt zu sein, da auch D a r w i n an Hummeln auf S p i r a n t h e s a n t u m n a l i s eine 
ganz ähnliche Beobachtung machte. Die Oberkieferlamina bildet den Körperteil der Biene, 
der mit den Klebscheiben zuerst in Berührung kommt; auch ist es für die biologische 
Funktion dieses Teils von Bedeutung, dass er nach dem Einklappen des Rüssels eine 
Lage erhält, bei der die Pollinien ungestört an ihm haften bleiben können. 

4 4 8 . S. c e r n u a L . C. R i e h , und S. g r a c i l i s B e c k . ( = G y r o s t a c h y s 

K u n t z e ) i n Nordamerika stimmen im B l ü t e n b a u nach A s a G r a y (Amer. 

Journ. of Science X X X I V . 1862. p. 4 2 7 ; cit. nach D a r w i n ) m i t der von 

D a r w i n untersuchten S. a u t u m n a l i s R i e h , ü b e r e i n ; die k a h n f ö r m i g e , den 

Klebs tof f enthaltende Scheibe des Rostellums, an der die elastischen F ä d e n der 

Pollenmassen befestigt sind, und der anfangs äusse r s t b e s c h r ä n k t e , nur einer 

feinen Borste zugäng l iche Eingang zum H o n i g b e h ä l t e r bilden die am meisten 

charakteristischen Z ü g e der B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g . 
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4 4 9 . S. a u s t r a l i s L i n d l , i n Austral ien befruchtet sich nach F i t z g e r a l d 

(Austral ian Orchids P. I I . 1876; cit. nach D a r w i n ) rege lmäss ig selbst, indem 

schon in f r ü h e n B l ü t e n s t a d i e n die Pol l in ien mit dem oberen Narbenrand i n Be

r ü h r u n g kommen; auch soll jede Spur eines klebrigen Rosteilums fehlen. 

4 5 0 . G o o d y e r a pubescens R . B r . ( = N e o t t i a p u b e s c e n s W i l l d . ) 

i n Nordamerika von A s a G r a y (Amer. Journ. of Sei. X X X I V . 1862. p . 4 2 ; 
cit. nach D a r w i n ) untersucht, stimmt im Bau der Blü ten im wesentlichen mi t 
G. r e p e n s R . B r . übe re in ; wie bei letzterer w i r d der anfangs enge Zugang 
zwischen dem Rosteilum und der am Grunde honigabsondernden L ippe durch 

späteres Zurückb iegen des Säu lchens erweitert, so dass die Besucher den H o n i g 

leichter gewinnen k ö n n e n . 

102. Corymbis Thou. 

4 5 1 C. sp. Eine bei Desterro i n Brasilien wachsende, zu dieser Gattung 
gehörige Erdorchidee mi t Rispen goldgelber Blumen in den Achseln der fuss
langen Blä t t e r wurde von F r i t z M ü l l e r schon 1867 entdeckt; spä te r beob
achtete er die Pflanze anch i n der Umgebung von Blumenau und beschrieb sie 
i n den Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1895. p. 204—209. V o n der B lü t en 
einrichtung verdient die Bildungsweise des Pollinariumstieles E r w ä h n u n g . Der
selbe erscheint hier näml i ch als ein f re i aus dem R ü c k e n des Rosteilums zur 
Anthere h in hervorragender Fortsatz, während er bei Vandeen, wie z. B . C a t a -
s e t u m deutlich einen T e i l der R ü c k e n wand des Rosteilums darstellt, der sich 
meist erst zur Blütezei t ablöst . A m Ende des s t ab fö rmigen Stieles bi lden 
sich bei C o r y m b i s f ingerförmige For t sä tze , die zur Befestigung der Pol l inien 
dienen. 

4 5 2 . C h r y s o g l o s s u i n spec. H . O. F o r b e s ( A naturalist's wanderings 
i n the Eastern Archipelago p. 95) e rwähn t eine javanische Erdorchidee, die ver
mut l ich obiger Gat tung angehör te und niemals ihre B l ü t e n öf fne te , obgleich das 
Labe l lum eine schöne, rote und orangegelbe Farbenzeichnung besass (cit. nach 
W - B u r c k i n A n n . d. Jard. Bot. d. Buitenzorg V I I I . p . 140). 

4 5 3 . L i p a r i s l a t i f o l i a L i n d l . (Java) soll sich nach E . B o n a v i a (Li t ter . 
N r . 248) parthenogenetisch fortpflanzen (Bot. Jahresb. 1891 . I . p . 406—407) . 

4 5 4 . Ca lypso bo rea l i s Sa l i sb . B l a n c h a r d (Bot. Gaz. X V I . p. 241) 
f and bei Exemplaren i m nörd l ichen Vermont trotz eifrigen Suchens niemals 
Insekten an den B l ü t e n ; auch setzten letztere keinen Samen an. Dagegen 
beobachtete C. V . P i p e r (Bot. Gaz. X V I . p. 296) bei Seattle i n Washington 
reichlichen Samenansatz und sah auch honignaschende Ameisen an den B l ü t e n ; 
als normale Besucher sind diese Honigdiebe kaum zu betrachten. 

103. Polystachya Lindl. 

4 5 5 . P . z e y l a n i c a L i n d l . (Maskarenen, Ceylon) hat nach S. M o o r e 
Li t t e r . N r . 1709) Knospenbefruchtung. Ü b e r die Pseudokleistogamie von P. 

l u t e o l a H o o k , auf St. Thomas s. Handb . I . p. 69. 
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4 5 6 . E a r i i i a m u c r o i i a t a L i n d l , i n Neu-Seeland mi t duftenden honig

reichen Blumen ist nach T h o m s o n (Fert, New Zeal. P I . p. 284) ausschliess

l ich xenogam. 

4 5 7 . iMasdeval l ia muscosa R c h b . f . (Neu-Granada) besitzt nach F . W 

O l i v e r (Lit ter . N r . 1908) eine bewegliche L i p p e , die bei Reizung nach auf

wär t s sch lägt und dann mit der ihr g e g e n ü b e r s t e h e n d e n S ä u l e sowie den seit
lichen Perianthabschnitten einen H o h l r a u m einschliesst. Kr i ech t aus letzterem 

ein durch die Bewegung der L i p p e eingesperrtes Insekt heraus, so muss es die 
Poll inien mitnehmen, die es dann bei Besuch einer zweiten B l ü t e an der Narbe 

derselben absetzt. (Bot. Centr. B d . 36. 1888. p . 294—295.) E ine ähn l i che 
Einr ich tung hat P t e r o s t y l i s (s. d.); M e g a c l i n i u m f a l c a t u m L i n d l , ist 

durch ein spontan bewegliches Labe l lum ausgezeichnet. 

4 5 8 . P l e u r o t h a l l i s o r n a t a R e i c h , f . Nach O l i v e r (Li t te r . N r . 1906) 
sind die B l ü t e n unscheinbar und gelbbraun g e f ä r b t ; doch tragen die Sepalen 

am Rande lange, weisse und leicht bewegliche Haare , die die A n l o c k u n g ver

s t ä rken (Bot. Centr. B d . 32. 1887. p. 237—238) . 

104. Epidendrum L. 

F r i t z M ü l l e r (Bot. Zeit. 1869. p . 226 u n d 1870. p . 152—153) f and 
auf der brasilianischen Insel Santa Catharina eine Species dieser Ga t tung mit 
geruchlosen B l ü t e n , i n denen 3 Antheren f ruchtbar entwickelt waren; die beiden 

seitlichen dienen der S e l b s t b e s t ä u b u n g , die mitt lere kann dagegen nur durch 

Insekten entfernt werden, was jedoch nur sehr selten eintr i t t . E i n nur wenig 
abweichendes Epidendrum — jedoch m i t duftenden B l ü t e n — i n den U r w ä l d e r n 

am I t a jahy erwies sich als monandrisch. Die Tr iandr ie der e r s t e rwähn ten F o r m 
scheint eine blosse Var ia t ion oder einen R ü c k f a l l zu einem l ä n g s t verlorenen 

Charakter darzustellen, der i n einer des Urwalds fast ganz entbehrenden Gegend 

als nü t z l i ch sich erhalten hat, wei l hier die zur Bef ruch tung notwendigen I n 

sekten fehlen mochten. 

Bei dem um Desterro i n Brasi l ien vorkommenden, triandrischen E p i d e n 

d r u m t r i t t nach F r i t z M ü l l e r ( A b h . Naturw. Ver . Bremen X I I . 1892. 

p . 386) die En twicke lung der Samenanlagen erst etwa 5 Monate nach der 
B e s t ä u b u n g ein, wenn das Ovar bereits fast die Völle G r ö s s e der Frucht er
reicht hat. 

A r t e n dieser Gat tung zeigen nach S. M o o r e (Li t ter . N r . 1710) Knospen
befruchtung. 

4 5 9 . E . c i n n a b a r i n u m L i n d l , besitzt nach F r i t z M ü l l e r ( A corre-

lacao etc. p . 23) wechselfarbige B l ü t e n und wi rd i n Brasilien wahrscheinlich durch 
Fal ter b e s t ä u b t . 

4 6 0 . E . c i n n a b a r i n u m L i n d l , x C a t t l e y a L e o p o l d i H o r t . ( = C. g u t t a t a 

L i n d l . ? ) . V o n diesem k ü n s t l i c h erzeugten Bastard erhielt F r i t z M ü l l e r 

(Bot, Zeit. 1868. p . 631) eine Fruch t mi t äusse rs t spä r l i chen Samen. V o n 
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obigen beiden Gattungen sind üb r igens nach F o c k e (Pflanzenmischlinge p. 371 ) 

eine ganze Reihe von Kunsthybr iden bekannt. 

105. Cattleya Lindl. 

4 6 1 . C. e l a t i o r ( L i n d l . ) . F r i t z M ü l l e r ( A b h . Naturw. Ver . Bremen 

X I I . 1892. p. 386) brachte i m Jahre 1867 auf die Narbe dieser A r t Pol l inien 
von O n c i d i u m m i c r o p o g o n ( R e i c h b . f .?) und erhielt eine ansehnliche 

Frucht aus der be s t äub t en B l ü t e als Beweis f ü r die W i r k u n g des zur Befruch
tung ungeeigneten Pollens auf das Anschwellen des Ovars (Fruchtungsver

mögen !). — 
Andere A r t e n dieser Gattung haben nach S. M o o r e (Li t ter . N r . 1710) 

Knospenbefruchtung. 

106. Schomburgkia Lindl. 

A r t e n dieser Gat tung zeigen nach S. M o o r e (Li t ter . Nr . 1710) Knospen
befruchtung. 

4 6 2 . S o b r a l i a sessi l is L i n d l . Die B l ü t e n werden bei P a r ä h ä u f i g von 
E u g l o s s a c o r d a t a L . cf besucht (nach D u c k e I I . p. 325). 

107. Calopogon R. Br. 

4 6 3 . C. p a r v i f l o r u s L i n d l . [ R o b e r t s o n , Fertil ization of C a l o p o g o n 
p a r v i f l o r u s L i n d l . Bot. Gaz. X I I . 1887. p. 2 8 8 — 2 9 1 ] . — Die sonderbare 
B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g dieser A r t wurde von R o b e r t s o n i n Flor ida n ä h e r 
untersucht. I m wesentlichen besteht der Mechanismus dar in , ein auf dem L a 
bellum angeflogenes Insekt durch eine plötzl iche A b w ä r t s b e w e g u n g des ersteren 
auf die Geschlech tssäu le zu befördern , hier einen Augenbl ick festzuhalten und 
i h m dabei auf dem R ü c k e n Pollenmassen anzukitten. Es fehl t der B l ü t e 
die sonst bei Orchideen häu f ige , durch Drehung des Fruchtknotens bewerk
stelligte Resupination; vielmehr ist das Labe l lum gerade au fwär t s und die 
Gesch lech t s säu le im rechten W i n k e l dazu nach vorn und unten gerichtet. 
Ersteres verschmäler t sich nach der f lüge lar t igen Basis zu und ist um letztere 
drehbar, so dass es sich bei einer bestimmten Belastung sofort auf die Ge
schlechtssäu le legt. A u c h der W i n d vermag es vo rwär t s zu bewegen und i n 
welkenden B l ü t e n n immt es durch sein eigenes Gewicht die e rwähn te Lage an. 
Setzt sich nun ein Insekt von entsprechendem Körpergewich t — in vorliegendem 
F a l l eine A u g o c h l o r a - A r t — auf das Label lum, das ihm zum Anklammern 
eine mediane Leiste mi t dichtstehenden Keulenhaaren entgegenstreckt, so w i r d 
es plötz l ich auf die Geschlechtssäule n iedergedrückt . Letztere t räg t an ihrer 
mi t Klebs to f f überzogenen Spitze die Narbe und dicht darunter i n einer kleinen 
Tasche die zweifächerige Anthere, die i n jedem Fache zwei Poll inien e n t h ä l t ; 
die K ö r n e r derselben werden durch F ä d e n locker verbunden. Ausserdem besitzt 

die Säu l e zwei seitliche, etwas nach oben geschlagene F l ü g e l , die den K ö r p e r 
des Insekts vom R ü c k e n und von der Seite umfassen und ihn zwingen, übe r 
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die Spitze der Säule fortzugleiten. Dabei beschmiert er sich mit etwas Kleb

stoff und d r ü c k t dann auf die benachbarte Anthere, so dass die Pollinienstiele 
f re i werden und sieh der kurz zuvor klebr ig gemachten K ö r p e r s t e l l e anheften. 

Dadurch werden auch die Pol l in ien aus ihren F ä c h e r n herausgezogen und genau 
da festgekittet , wo der I n s e k t e n k ö r p e r kurz vorher die Narbe b e r ü h r t hatte. 

K o m m t die Biene auf eine zweite B lü t e , an der es ihr i n der n ä m l i c h e n Weise 
ergeht, so be rühr t sie wieder mi t der Stelle, an der die Pol l in ien angekittet 

sind, die Narbe und setzt auf dieser mitgebrachten Pol len ab. Der ganze Vor 

gang ve r l äu f t äusser t rasch, so dass einen Moment spä t e r das Insek t die B l ü t e 
schon wieder ver läss t und dabei leicht dem Fangnetz e n t s c h l ü p f t . 

F r e m d b e s t ä u b u n g ist i n vorliegendem Fal le dadurch gesichert, dass die 

Narbe f r ü h e r als die Anthere b e r ü h r t w i rd ; auch sind nur 2 oder 3 B l ü t e n eines 
Exemplars gleichzeitig of fen . H o n i g feh l t vo l l s tändig . D ie Haare auf der Leiste 

des Labe l lum machen den E indruck von S t a u b g e f ä s s e n ; die Blume scheint also 
den Besuchern zwar n icht , wie S p r e n g e i s „ S c h e i n s a f t b l u m e n " , H o n i g , aber 

doch leicht zugäng l ichen Pollen vo rzu t äuschen . Zwei A r t e n von Hal ic tus , die 

R o b e r t s o n an den Haaren sitzend beobachtete, ohne dass sie die A b w ä r t s 

bewegung des Label lums auszulösen vermochten, trugen i n der That auf ihren 
Haaren P o l l e n k ö r n e r anderer Pflanzen und hatten also wahrscheinlich an den 

s t a u b g e f ä s s ä h n l i c h e n Haaren Pollen vermutet. V o n Insekten , die tha t säch l i ch 
die Pol l in ien ihrem K ö r p e r anki t ten und als normale B e s t ä u b e r der B l ü t e gelten 

müssen , ermittelte R o b e r t s o n nur zwei Ar t en von A u g o c h l o r a — und zwar 

trugen dieselben die Pol l inien stets auf dem ersten Hinterleibsringe, also der 

f ü r den Transport denkbar vorteilhaftesten Körpe r s t e l l e . A u c h die schwache 

Behaarung der m e t a l l g l ä n z e n d e n Augochlora-Arten mag dazu beitragen, die A n 
hef tung der Pol l in ien zu erleichtern. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n bei Orlando in Florida: 

A. D i p t e r a : a) Syrphidae: 1. Mesograpta marginata Say, bewegt die Lippe der 
Blüte nicht. B. H y m e n o p t e r a : a) Apidae: 2. Augochlora festiva Sm., bewegt die 
Lippe nicht. 3. A. sumptuosa Sm. mit Pollinien am ersten Hinterleibsringe! 4. A. n. sp. 
dsgl.! 5. Bombus separatus Cress., bewegt die Lippe, ziebt aber keine Pollinien heraus. 
6. Halictus sp. dsgl. 7. H. sp., bewegt die Lippe nicht. 8. H. sp. desgl. b) Vespidae: 
9. Odynerus histrio St. Farg., bewegt die Lippe, zieht aber keine Pollinien heraus. 
C. L e p i d o p t e r a : a) Rhopalocera: 10, Pamphila sp., setzt sich auf die Geschlechtssäule. 
11. Papilio Philenor L. , setzt sich nicht nieder. 

4 6 4 . C. p u l c h e l l u s R . B r . — J . A . G u i g n a r d (Insects and Orchids, 

16. A n n u a l Report E n t . Soc. Ontario 1886. p. 4 3 ; citiert nach R o b e r t s o n ) 

beschreibt die B l ü t e als nektarlos, aber giebt an, dass an der etwas verdickten 

Stelle, wo L a b e l l u m und Gesch l ech t s säu l e z u s a m m e n h ä n g e n , eine kleine, saft

reiche Ve r t i e fung vorhanden ist. F ü r Insekten, die den Saftvorrat auszunutzen 

verstehen, ist die Gesch lech t s säu le also der geeignetste Ruheplatz; hier k ö n n e n 

sie die Anthere leicht mi t den Beinen herausziehen. Genannter Beobachter sah 

auch eine H u m m e l auf der Gesch l ech t s säu l e sitzen. R o b e r t s o n (s. oben) 

weist demgegenübe r darauf h in , dass i m vorliegenden F a l l weder das Anbohren 
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der Saftstelle durch die Besucher noch die angebliche A n h e f t u n g von Pol l in ien 

an ihren Beinen tha tsächl ich beobachtet ist. 
D ie Farbe des Perianths obiger A r t wird von B r i t t o n und B r o w n 

( I l lus t r . F lo ra I . p. 480) als purpurrot , die der Haare auf dem Labe l lum als 

gelb, orange und rosa bezeichnet. 

1 0 8 . P h a j u s L o u r . 

* 4 6 5 . P h . B l u m e i L i n d l . V o n den B l ü t e n k n o s p e n waren i n Bui ten

zorg vier gleichzeitig g e ö f f n e t , die K n u t h am 7. Januar 1899 untersuchte. 

Trotzdem sämtl iche 
Pol l in ien an ihrem 
Orte und keine Narbe 
belegt war, zeigte sich 

das Gewebe des 
Fruchtknotens nach 

Untersuchung des 
gleichzeitig anwesen-
d e n P r o f . N a w a s c h i n 
von Po l l ensch läuchen 
durchzogen und eine 

ausgiebige Samenbil
dung i m Gange. Diese 
Orchidee macht dem
nach, trotz ihrer gros

sen und schönen 
B l ü t e n ausgiebigen 
Gebrauch von der 
spontanen Selbstbe
s t ä u b u n g . 

Der Durchmes
ser der sehr schwach 
nach Van i l l e duf tem 
den B l ü t e n be t räg t 
nach K n u t h etwa 
8 cm. Die aussen 

weissen, äusseren 
Pe r igonb l ä t t e r sind 

6 cm lang und 1,5 cm breit, innen braun m i t einem o l ivengrünen Mittelstreifen. 

Zwei der inneren Per igonblä t te r sind 5,5 cm lang und 12—13 mm breit, aussen 
weiss, innen gleichfalls braun gefärbt , aber ohne den o l i v e n g r ü n e n Mittelstreifen. 
Das dritte innere Perigonblatt ist zu einer R ö h r e zusammengebogen, die am 

Ende i n einen g e k r ü m m t e n Sporn von 10 mm a u s l ä u f t und deren Eingang 

10 m m breit und ebenso hoch ist. Diese R ö h r e ist aussen gelblich- bis g rün l ich-

Fg . 38. Pha jus B l u m e i L i n d l . 
1 Blüte (2 :3), schräg von unten. 2 Blüte von der Seite nach 
Entfernung der drei äusseren und zweier inneren Perigonblätter 
sp. Sporn; c Säule. 3 Geschlechtssäule von vorn in nat. Gr. 

a Pollinien mit lieutelchen; s Narbenhöhle. Orig. K n u t h . 
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weiss g e f ä r b t und mi t einigen grossen purpurnen Flecken und Strichen gezeichnet. 

I h r Saum ist unten ver länger t , so dass er hier eine bequeme Anf lugss te l le bietet. 

Die Innenseite der R ö h r e ist am Eingange dunkelrosenrot g e f ä r b t , i m Grunde 

braunrot mi t hellgelblichen, nach dem Sporn zu verlaufenden L ä n g s s t r e i f e n . 

Der Boden der R ö h r e ist durch eine sich nach dem Grunde zu verbreiternde 

Leiste versteift. Der Sporn hat eine lichte Wei te von etwa 1 m m . Der durch 
das dritte innere Perigonblatt gebildete Empfangsraum umschliesst die schwach 

gebogene, weisse, 22 m m lange G r i f f e l - S t a u b f a d e n r ö h r e . D ie letztere t r ä g t an 
der Unterseite ihrer Spitze die von einem Beutelchen bedeckten Pol l in ien , an 

welche die grosse, mit g länzender , klebriger F l ü s s g i k e i t g e f ä l l t e N a r b e n h ö h l u n g 
grenzt. Die Menge der N a r b e n f l ü s s i g k e i t ist eine so grosse, dass sie noch i n 

der an der Unterseite der S ä u l e befindlichen Rinne ein wenig hinabfliesst. 
Trotzdem dieser B a u auf eine Bienenblume schliessen läss t , konnte K n u t h 

auch bei mehrfacher Ü b e r w a c h u n g keinen Insektenbesuch beobachten und auch die 

von F o r b e s (Wanderungen eines Naturforschers i m Malayischen Arch ipe l . Jena 

1886) mitgeteilten B e s t ä u b u n g s v o r g ä n g e nicht bes t ä t i gen . 
Die stets eintretende Befruchtung kann nur dadurch zu s t ä n d e kommen, 

dass der Pollen entweder durch das Gewebe der Säu l e , auf welcher die Poll inien 

sitzen, oder durch die L u f t i n die klebrige N a r b e n f l ü s s i g k e i t und weiter nach 
den Samenanlagen wächs t . D i e mikroskopische Untersuchung der neutral rea

gierenden N a r b e n f l ü s s i g k e i t zeigt, dass sie aus zahlreichen, freien, i n einer kleb
rigen F lüs s igke i t suspendierten, langgestreckten Zellen besteht, die durch Selbst

maceration aus dem Gewebe der Narbe freigeworden sein m ü s s e n . I n denselben 

kann man P l a s m a s t r ö m u n g e n erkennen. Diese Selbstmaceration beginnt schon 

i n der Knospe und zwar geht sie von zwei W ü l s t e n aus, die jederseits am Grunde 
der N a r b e n h ö h l e liegen. 

Die im botanischen Garten von Buitenzorg kul t iv ier ten Exemplare b l ü h e n 

nach einer Angabe von T r e u b (cit. von W a r m i n g Lagoa Santa p. 405) 
sämtl ich an dem n ä m l i c h e n Tage. 

4 6 6 . P h . v i l l o s u s R c h b . f . ( n i c h t B l u m e ) hat nach S. M o o r e (Lit ter . 
N r . 1709) Knospenbefruchtung. 

4 6 7 . P h . t e t r a g o n u s R c h b . f . (Maskarenen). D ie P e r i a n t h b l ä t t e r fal len 
nach S. M o o r e (Li t te r . N r . 1709) f rühze i t ig ab. 

4 6 8 . Ca l an the i n a p e r t a (S . M o o r e ? ) auf den Maskarenen hat nach 
S. M o o r e (Li t te r . N r . 1709) Knospenbefruchtung. 

4 6 9 . E u l o p h i a s c r i p t a L i n d l . (Maskarenen) ist nach S. M o o r e (Lit ter . 

N r . 1709) monöc isch ; die weiblichen B l ü t e n zeichnen sich durch eine eigen

artige Kons t ruk t ion behufs F ü h r u n g des Insektenkopfes zum Rostel lum aus (nach 
Bot. Jahresb. 1876. p. 9 4 3 — 9 4 4 ) . 

109. Catasetum L. C. Rieh. 

E i n von F r i t z M ü l l e r bei Blumenau beobachteter Stock einer diöcischen 
A r t t rug 1893 nur weibliche B l ü t e n , im folgenden Jahre dagegen eine mann-
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liehe Ä h r e ; eine andere Pflanze entwickelte 1894 eine m ä n n l i c h e , 1895 eine 

weibliche Ä h r e (nach L u d w i g i n Bot. Central. B d . 7 1 . p. 351). 
4:70. C. t r i d e n t a t u m H o o k . Das Herausschleudern der Pol l inien erfolgt 

nach J . H . H a r t ( B u l l . Mise. I n f o r m . Roy. Bot. Gard. Tr in idad . I I . 1896. 
p. 225—229) nicht nur bei B e r ü h r u n g der sog. Antennen, sondern ebenso bei 
En t fe rnung der Antherenkappe oder irgend welchem auf die Geschlech tssäu le , 
bez. die N a r b e n r ä n d e r ausgeüb ten Druck . Die L o s l ö s u n g ist ein rein mechani

scher Vorgang und beruht keineswegs auf Reizbarkeit der Antennen. 
Nach R. A . R o l f e (Journ. Linn.Soc . 1890 X X V I I . N r . 183—184; cit. nach 

Bot. Jb . 1892. I . p. 498) sollen bei C a t a s e t u m normalerweise nur zwei Formen 
von B l ü t e n , näml i ch die cf ( C a t a s e t u m ) und die 2 ( M o n a c h a n t h u s ) Fo rm 
produziert werden; die von D a r w i n beschriebene Zwit terform ( M y a n t h u s -
Form) von C. t r i d e n d a t u m gehört nach R o l f e als 2 zu C. b a r b a t u m 

L i n d l . 
D u c k e (Beob. I . p. 51 u . 60) beobachtete bei P a r ä i n Brasilien die M ä n n 

chen verschiedener E u g l o s s a - A r t e n , wie E . ignita, E . dimidiata F . und E . fas-
ciata Lep . an den B l ü t e n , deren zarte Teile sie benagten — eine Gewohnheit, 
die sie auch in anderen F ä l l e n einhielten; so sah er auf Marajo die cf von 
E . pil iventris an einem niedrigen K r a u t die fleischigen B lä t t e r desselben fast 
vol l s tändig verzehren. Erstere Angabe st immt mit einer ä l te ren Beobachtung 
von H . C r ü g e r (Journ. L i n n . Soc. Bot . V I I I . 1865. p. 127 — 135) übere in , 
der auf Tr in idad grosse „ H u m m e l n " das zellige Gewebe des Labeilums an der 
männl i chen , mi t Antennen ausgestatteten C a t a s e t u m - B l ü t e abnagen und dabei 
die Pollinarien an ihrem R ü c k e n aufladen sah. D a r w i n (Ges. Werke, übers . 
von C a r u s . B d . I X , 2. Befr . d. Orchideen, p. 176) hat auch bereits die i hm 
von C r ü g e r eingesandten, vermeintlichen H u m m e l n als E u g l o s s a c a y e n -
n e n s i s 1 ) , E . p i l i v e n t r i s und E . n o v . sp. bestimmt. — D a nach den i n 
entomologischer Hinsicht sorgfäl t igen Beobachtungen D u c k e s (a. a. O. p. 5) 
die E u g l os sa- Weibchen niemals die C a t a s e t u m - B l ü t e n aufsuchen, sondern 
vorzugsweise an Marantaceen ( I c h n o s i p h o n ) und P o l y g a l a s p e c t a b i l i s saugen, 
so liegt hier ein ganz ungewöhnl icher F a l l von ungleicher E r n ä h r u n g s a r t der cf 
und 2 E u g l o s s e n vor. W ü n s c h e n s w e r t erscheint eine möglichst vielseitige 
Feststellung der Thatsachen im Vaterlande der Pflanze, um die interessanten 
Wechselbeziehungen zwischen C a t a s e t u m und E u g l o s s a weiter a u f z u k l ä r e n . 

4 7 1 . C. m a c r o e a r p u m R i e h . A u c h an dieser A r t beobachtete D u c k e 
(a. a. O.) dieselben E u g l o s s a - A r t e n im m ä n n l i c h e n Geschlecht, wie an C. t r i 
d e n t a t u m . A u c h E u g l o s s a n i g r i t a cf kommt gelegentlich an C a t a s e t u m -
A r t e n vor ( D u c k e Beob. I I . p . 325). 

4 7 2 . C. m e n t o s u m ( L e r n . ? ) . Z u m Beweise der sexuell differenzierten 
Natur der verschiedenen Blü ten formen brachte F r i t z M ü l l e r 1866 (nach Bot . 

!) Nach dem Catalog. Hymenopt. von Dalla Torre X. pag. 811 ist Euglossa 
cayennensis Smith 1854 — E. fasciata (Lep.) D. Torre; E. piliventris Guer. wurde schon 
1845 beschrieben. Die in der ersten Abhandlung D u c k e s über Blütenbesucher bei P a r ä 
als E. piliventris Guer. bezeichnete Biene ist nach der zweiten Schrift (S. 329) E. ignita. 
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Zeit. 1868. p. 629—631) Pol l in ien aus B l ü t e n eines bestimmten Stockes auf 
die Narbe anderer B l ü t e n des n ä m l i c h e n oder verschiedener S töcke , doch brachte 

dies kein Anschwellen der Fruchtknoten hervor; nur begannen die B l ü t e n sehen 

2 Tage nach Ent fe rnung der Pol l in ien zu welken , w ä h r e n d sie sonst lange 
f r i sch blieben. Dagegen brachte die M o n a c h a n t h u s - F o r m (vg l . H a n d b . I I , 2. 

p . 432) mi t Pollen von C a t a s e t u m bes t äub t , riesige F r ü c h t e hervor; letztere 

Fo rm besitzt zwar Pol l inien, doch bleiben sie stets eingeschlossen. Die C a t a -
s e t u m - F o r m ist somit die c f , die M o n a c h a n t h u s - F o r m die weibliche B l ü t e 

(vgl . C h . D a r w i n : O n the three Remarkable Sexuals Forms of C a t a s e t u m 

t r i d e n t a t u m . Journ . L i n n . Soc. Bot . V o l . V I . 1862). 
4 7 3 . A n g u l o a u n i f l o r a L i n d l . (Brasilien) wurde an kul t iv ier ten Exem

plaren von L o e w (1892) untersucht. 
Die e inb lü t igen , aufrechten Inflorescenzachsen genannter A r t tragen eine 

grosse, etwa 6 cm lange, schneeweisse B l ü t e , deren äusse re Abschnit te derartig die 
inneren umfassen, dass bei seitlicher Betrachtung das L a b e l l u m und die Geschlechts

säule fast vo l l s t änd ig versteckt erscheinen und die B l ü t e i m P r o f i l etwa den 

E indruck eines umgekehrten, an der Spitze befestigten He lms macht. Bei Be
trachtung von vorn zeigt sich, dass die seitlichen Sepala mit ihren Spitzen ein 

hohles, becher fö rmiges , etwa 23 m m langes und von 4 auf 15 m m sich erwei

terndes, dem deutlich entwickelten S ä u l e n f u s s b e w e g l i c h a n g e g l i e d e r t e s 
L a b e l l u m umschliessen, das i n seinem verengten Grunde (Safthalter) den 

H o n i g birgt und an seinem oberen, der S ä u l e zugekehrten Rande in einen 
schmalen Mit tel lappen von 2 m m Breite und zwei breitere Seitenlappen ausge

zogen ist. Ü b e r diesen Rand neigt sich die g e k r ü m m t e S ä u l e mi t weit vor

springendem Rostellum derartig ü b e r , dass zwischen der Spitze des letzteren 
und dem oberen Rande des vom Labe l lum gebildeten Hohlbechers nur ein 
schmaler Zwischenraum als Eingang freibleibt . Das Labe l lum setzt sich mittels 

eines ve r schmäle r t en Gelenks dem S ä u l e n f u s s an, der i n F o r m einer g e k r ü m m t e n 

Platte über dem Ovarium hervorsteht und an seiner Spitze ein ge lbgefärb tes , 

fleischiges Gewebe als Sitz der Nektarsekretion t räg t . E i n eigentliches Hypoch i l 

f eh l t somit, w ä h r e n d der verschmäle r te , das Gelenk tragende Te i l als Mesochil 

und der eigentliche Hohlbecher als E p i c h i l bezeichnet werden kann. Letzteres 

ist, wie der L ä n g s s c h n i t t zeigt, in der Ruhelage derartig gegen den Säu lenfuss 
z u r ü c k g e s c h l a g e n , dass diese Teile fast ohne Zwischenraum aufeinanderliegen. 

F ü h r t man nun einen festen und d ü n n e n K ö r p e r von entsprechender K r ü m m u n g , 

wie etwa einen gebogenen Meta l ld rah t , i n die H ö h l u n g des Label lums ein, so 

läss t sich dieses unter Anwendung einer gewissen Z u g k r a f t um das Gelenk vor

wär t s und zugleich a b w ä r t s bewegen, wodurch n a t u r g e m ä s s der Eingang zum 

H o h l r a u m erweitert wi rd . H ö r t die Zugwi rkung des Drahtes auf, so kehrt das 

bewegliche L a b e l l u m , da es aussen von den seitlichen K e l c h b l ä t t e r n umfasst 

wi rd , vermöge der E l a s t i c i t ä t letzterer wieder i n die Anfangslage zurück . N u r 

wenn man das L a b e l l u m sehr gewaltsam um das Gelenk a b w ä r t s bewegt, ge

l ing t es, dasselbe zwischen den K e l c h b l ä t t e r n h indurch n i ede rzud rücken u n d 

seine Innenseite zu betrachten. A u f letzterer v e r l ä u f t eine mediane L ä n g s -
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schwiele, die sich i n einen stumpf zweilappigen Fortsatz ve r länger t und mit 
diesem f re i aus der inneren F l ä c h e der Label lumwand hervortri t t . Bei n a t ü r 
licher Lage der Teile wi rd durch diesen hervorspringenden Fortsatz der Zugang 
zum Hohlbecher noch weiter beschränk t , während die Festigkeit der L ä n g s l e i s t e 

beim Herabziehen der sie tragenden Label lumwand znr Geltung kommt. Nach 
dem Grunde des Hohlbechers zu erhebt sich auf seiner I n n e n f l ä c h e senkrecht 
zur Längsschwie l e eine Querfalte, die auch äusserl ich als Querfurche des Bechers 
angedeutet ist. Sie überdeck t bei na tü r l i cher Lage den verengten und ver
s c h m ä l e r t e n , horizontal gestellten Grund des Labei lums, i n dem sich der von 
dem e rwähn ten Gewebe des Säu lenfusses abgesonderte H o n i g ansammelt und 
der also als der eigentliche Safthalter anzusehen ist, wäh rend die Querfalte eine 
fast rechtwinkelig vorragende Sperre bildet. Aus der geschilderten Kons t ruk t ion 
ist k lar , dass dieser unterhalb der Querfalte liegende Safthalter nur bei über
gekippter Lage des Bechers bequem zugängl ich ist. Dieses Herabkippen kann 
aber nur ein Besucher bewirken, der mi t einem starren, d ü n n e n und entsprechend 
g e k r ü m m t e n Organ, wie es etwa ein K o l i b r i wie Eutoxeres hat, i n die Becher
m ü n d u n g eindringt und dann durch kräf t iges Abwär t sz iehen mittelst desselben 
das Labe l lum so weit aus der Ruhelage dreht, dass die aus dem Schnabel her
vorgestreckte Zunge übe r die sonst hinderliche Querfalte hinweg i n den Saft
halter einzudringen vermag. Der viel beweglichere und empfindliche Falter
oder Apidenrüsse l würde , auch wenn er bis zur Querfurche vordr ingt , doch 
niemals ein mechanisches Herabkippen des Labellums zuwege bringen k ö n n e n . 
F ü r grossleibige Apiden, die etwa den Vordertei l ihres K ö r p e r s zwischen Rosteilum 
u n d Hohlbecher e inzuzwängen versuchen sollten, bietet der rückwär t sgesch lagene 
Mittel lappen des Labellums den einzig möglichen, aber wegen seiner Schmalheit 
völ l ig unzulängl ichen Sitzplatz dar. N u r freischwebende Besucher erscheinen 
zur Ausbeutung der sinnreich verschlossenen und isoliert stehenden B l ü t e be
fäh ig t . D a nun nach der oben mitgeteilten Schilderung eines Augenzeugen 
gewisse Kol ibr iar ten beim Ausbeuten einer Blume eine plötzl iche Abwär t sbewe
gung w ä h r e n d des Schwebens a u s f ü h r e n , bei der es aussieht, als ob sie mi t 
ihrem Schnabel an der B lü t e a u f g e h ä n g t wären, so liegt es nahe, ein ähnl iches 
M a n ö v e r auch f ü r die Besucher der A n g u l o a - B l ü t e vorauszusetzen. Sobald ein 
derartiger K o l i b r i seinen Schnabel i n das bewegliche Labe l lum e inge füh r t hat, 
l ä s s t er vermutlich seinen K ö r p e r um eine Strecke abwär t s fal len, um die zum 
Niederkippen des Organs notwendige K r a f t zu gewinnen; dabei w i rd dann 
mittelst des ziehenden Schnabels der Honigbecher soweit ü b e r g e k i p p t , bis die 
Zunge bequem i n den Safthalter eindringen und den H o n i g oder etwa bis dort
h i n vorgedrungene, kleine Insekten (?) aufzunehmen vermag. D a die vertikale 
Vorderwand des Hohlbechers bis zu der Stelle, wo dieser i n den verengten, 
horizontalen und von einer Querfalte gesperrten Safthalter übe rgeh t , etwa 
2 2 — 2 3 mm lang ist, FO muss der Vogelschnabel die gleiche L ä n g e besitzen, 

um unterhalb des Rostellums zuerst i n die M ü n d u n g des Bechers einzudringen 
und dann bei übe rgek ipp te r Lage desselben den Safthalter auszubeuten. F ü h r t 

der Vogel hierauf beim R ü c k z ü g e aus der B l ü t e die entgegengesetzte, also 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. HI, 1. 14 
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a u f w ä r t s gerichtete Flugbewegung aus, so stösst er mi t der O b e r f l ä c h e des Schnabels 

notwendigerweise gegen die weit vorragende Rostellumspitze, löst dadurch die 
breite, schildartige Klebscheibe nebst dem auf fa l l end langen Stipes und den 
vier paarweise aufeinanderliegenden Pol l in ien los und t r ä g t das n u n seinem 
Schnabel anhaftende Pol l inar ium davon. Das A b l ö s e n und Festkleben des 

letzteren l ä s s t sich auch bei Anguloa i n bekannter Weise mit telst einer langen 
Bleistif tspitze an einer reifen Anthere sehr leicht bewerkstelligen, wobei eine die 

Pol l inien bedeckende H a u t sich loslöst und dieselben freilegt . F ü h r t dann der 
K o l i b r i an einer zweiten B l ü t e den Schnabel zunächs t übe r den Rand des H o h l 

bechers for t , so streift wahrscheinlich das seiner O b e r f l ä c h e anhaftende Pol l ina
r ium derart die klebrige N a r b e n f l ä c h e , dass an letzterer ein oder mehrere Pol l in ien 

h ä n g e n bleiben und damit die B e s t ä u b u n g vollzogen ist. 

4 7 4 . S t anhopea e b u r n e a L i n d l . A n den Blumen beobachtete D u c k e 

(Beob. I I . p. 325) bei P a r ä i n Brasil ien dieselben E u g l o s s a - A r t e n wie an 
C a t a s e t u m , doch nicht so r ege lmäss ig und zahlreich wie an letzterem. 

4 7 5 . G o n g o r a i n a c u l a t a L i n d l . ( = G. q u i n q u e n e r v i s R u i z . ) . H . C r ü g e r 
hat nach D a r w i n (a. a. 0 . p . 145) auch an dieser Orchidee bereits das Be

nagen der L a b e l l u m a u s w ü c h s e durch eine E u g l o s s a - A r t beobachtet, deren 
Zunge beinahe zweimal so lang war als der K ö r p e r . D u c k e (a. a. 0 . p. 60) 
sah bei P a r ä die B l ü t e n von M ä n n c h e n der E u g l o s s a c o r d a t a L . ( = E . 

variabilis Friese) besucht, die aber nicht i n die B l ü t e eindrangen, sondern nur 
einen an den B lü t ens t i e l en ausgeschwitzten Saf t aufleckten; beide Geschlechter 
f logen bei P a r ä zusammen an Papilionaceen wie C e n t r o s e m a . 

4 7 6 . C i r r h a e a L i n d l . F r i t z M ü l l e r (Bot. Zeit. 1868. p. 630) beob
achtete, dass bei E i n f ü h r u n g eines Pol l inar iums i n den engen Querspalt der 

Narbe ein auffallendes Anschwellen der S ä u l e e int r i t t , durch das die Ö f f n u n g 

des Narbenkanals verschlossen und das P o l l i n i u m tiefer hinabgetrieben wird . 

A u c h E . F o u r n i e r (Sur la fecondation etc. Paris 1863) redet bei V a n i l l a 
von einem „ V e r s c h l u c k t w e r d e n " der Pol l in ien durch die Narbe. 

110. Dendrobium Sw. 

4 7 7 . D . c r u m e n a t u m L i n d l , b l ü h t nach Beobachtungen von M a s s a r t 
( U n botaniste en Malaisie B u l l . d. 1. Soc. Roy. d. Bot. de Belgique T . X X X I V . 

1895. l e partie p. 173—174) und W e n t (Die Per iod ic i t ä t des B l ü h e n s von 
D e n d r o b i u m c r u m e n a t u m L i n d l . A n n . d. Jard. Bot . de Buitenzorg. 

Suppl . 2. 1898. p . 73—77) i n der Umgebung von Buitenzorg auf Java i n 
Pulsen. Die ephemeren, weissen B l ü t e n genannter Pflanze ö f f n e n sich nicht 
nur an verschiedenen Trieben desselben Stockes, sondern auch an sämt l i chen 

S t ö c k e n der gleichen L o k a l i t ä t an ein und demselben Tage. E i n zweites 
B l ü h e n f o l g t i n der Regel erst nach mehreren Wochen ; doch wechselt die Dauer 

dieser Periode je nach dem K l i m a und ist i n der trockenen Jahreszeit nach 
W e n t v ie l l ä n g e r als zur Zeit des Regenmonsun. Andererseits geschieht das 
A u f b l ü h e n an verschiedenen Orten ungleichzeitig und trat z. B . i n der N ä h e 
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von Banjumos um einige Tage f r ü h e r ein, als an der Versuchsstation von Tegal . 
A n letzterer Stelle wurden Exemplave von sehr verschiedener H e r k u n f t — z. B . 

aus dem Urwalde des Berges Slamat und aus der Ebene von Tegal — unter 
verschiedenen Existenzbedingungen kul t iv ier t und b lüh ten trotzdem an demselben 

Tage auf. E i n aus Java stammendes Exemplar wurde später i n Utrecht i n 
zwei Teile zerlegt, von denen der eine i n einem Gewächshause mi t geringer 

Luf t feuch t igke i t und mittlerer Temperatur von 17° , der andere i n einem solchen 
mi t hohem Feuchtigkeitsgehalt und einer Temperatur von 2 2 ° weiter ku l t iv ie r t 
wurde; letzterer Tei l b lüh t e dreimal, der erste während gleicher Zeitdauer nur 
einmal, ohne dass eine Coincidenz der Blüteze i ten eintrat. 

Die i n Ostindien und auf den malayischen Inseln einheimische Pflanze 
setzt nach F o r b e s (Litter. N r . 707) nur selten Samen an. 

4 7 8 . D . S m i l l i a e F . M u e l l . i n Austral ien erzeugte bei K u l t u r nach 
F i t z g e r a l d (Lit ter . N r . 660) trotz überreichl ichen B l ü h e n s keinen einzigen 
Samen. 

4 7 9 . D . spec iosum S m . A u f einer von F i t z g e r a l d (Lit ter . N r . 660) 
bei Sydney kult ivierten Pflanze wurde eine Raupe gefunden, die an einer be
nachbarten B l ü t e gefressen hatte; später stellte sich heraus, dass letztere die 
einzig fertile war (nach Bot. Jahresb. 1885. I . p. 755). 

4 8 0 . D . c r e t aceum L i n d l , hat nach S. M o o r e (Litter . N r . 1710) Knospen
befruchtung. 

* 4 8 1 . D . s u p e r b u m R c h b . . I i i . A n den grossen, hyacinthenduftenden, 
hellvioletten B l ü t e n sah K n u t h i n Singapore sehr zahlreiche Fliegen, an denen 
sich jedoch bei der mikroskopischen Untersuchung nichts fand, was sie als Be
s täubungsvermi t t l e r erscheinen liess. 

4 8 2 . D . C u n n i n g h a m i i L i n d l . , eine neusee ländische A r t , wurde i n ihrer 
Bes t äubungse in r i ch tung von G. M . T h o m s o n (Trans. New Zeal. Ins t . V p. 352) 
beschrieben; auf der Stewart-Insel waren unter 80 untersuchten B l ü t e n 10 ihrer 

Poll inien beraubt. 
4 8 3 . C i r r h o p e t a l u m L i n d l . Eine noch unbeschriebene A r t auf Singa

pore hat nach R i d l e y (Ann . of Bot. V o l . I V . p. 333—334) eine ähn l i che 
B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g wie B o l b o p h y l l u m ; nur liegt die leicht bewegliche 
L ippe ganz fre i . Die am Rande gewimperten, lang ausgezogenen Blä t t e r des 
Perianths sind dunkelrot mi t gelbem Grunde, die Lippe violett und klebrig-
g länzend . A u c h hier wurde eine kleine Fliege durch Umkippen der L ippe auf 
die Geschlechtssäule geschleudert. Eine m i t C. p u l c h r u m N . E . B r o w n nahe 
verwandte, zweite A r t besitzt dieselbe B l ü t e n e i n r i c h t u n g . 

111. Bolbophyllum Thou. 

4 8 4 . B . m i r a b i l e H a l l i e r f . ist ein Ep iphy t Westborneos, dessen B l ü t e n 

n a c h H a l l i e r (Neue und bemerkenswerte Pflanzen aus dem malayisch-papuani-
schen Inselmeer i n A n n . de Jard. Bot. d. Buitenzorg X I I I . 1896. p . 316—318) 
die auch von einigen anderen Orchideen ( C a t a s e t u m t r i d e n t a t u m , 

14* 
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K e n S i n t h e r n L o w i i R e h . f . ) bekannte D i m o r p h i e d e r B l ü t e n h ü l l e — wenn 
auch nur i n geringerem Grade — aufweisen. A n dem fleischig angeschwollenen, 
unteren T e i l der B l ü t e n a c h s e sitzen wenig geö f fne t e , grössere , zwitterige B l ü t e n , 
deren L a b e l l u m k l e i n und stark behaart ist, w ä h r e n d der obere, v i e l l ä n g e r e T e i l 
der Spindel kleinere, mehr g e ö f f n e t e , m ä n n l i c h e B l ü t e n t r ä g t , die ein grösseres 
und schwächer behaartes L a b e l l u m von abweichender F o r m entwickeln. Ausser
dem ist die F ä r b u n g der vorwiegend g r ü n l i c h - w e i s s e n , unscheinbaren, beiden 
B l ü t e n f o r m e n insofern verschieden, als die violette T ü p f e l u n g der ä u s s e r e n Peri-

gonabschnitte bei den m ä n n l i c h e n B l ü t e n v ie l spä r l i che r au f t r i t t , als bei den 
zwitterigen. H a l l i e r vermutet B e s t ä u b u n g durch Fliegen, obgleich er an den 

B l ü t e n Aasgeruch nicht wahrnehmen konnte. Das i m Garten von Buitenzorg 
kul t ivier te Exemplar setzte trotz reichlichen B l ü h e n s — vielleicht wegen A b 

wesenheit der normalen B e s t ä u b e r — keine einzige Fruch t an. 

4 8 5 . B . m a c r a n t h u m L i n d l . D ie ganz eigenartige B e s t ä u b u n g s e i n r i c h 

tung wurde von H . K R i d l e y ( A n n . of Bot . V o l . I V . 1890. p . 327—336) 
auf Singapore beobachtet. W i e bei anderen A r t e n der Ga t tung ist die L ippe 

i n hohem Grade beweglich am S ä u l e n f u s s befestigt; erstere ist k l e i n , hellgelb 
ge fä rb t , von z u n g e n f ö r m i g e r Gestalt und i n der Mi t t e a u s g e h ö h l t ; ihre viereckige 

Basis ist m i t zwei kleinen Se i t enöhrchen versehen, die das Organ i n seiner 
Gleichgewichtsstellung auf den inneren R ä n d e r n der zwei seitlichen Sepala fest

hal ten; der Abs tand zwischen der Mi t t e der L i p p e und der g e g e n ü b e r s t e h e n d e n 
Gesch lech t s säu l e be t r äg t dabei etwa 4 mm. Sobald die L i p p e durch ein be
stimmtes, kleines Gewicht belastet w i r d , f ä l l t sie z u r ü c k u n d k o m m t dadurch 

ganz nahe an die Gesch l ech t s säu l e heran, die 5 m m hoch u n d m i t zwei kurzen, 
seitlichen F o r t s ä t z e n (Stelidien) versehen ist ; letztere neigen sich etwas gegen

einander und haben einen Abs tand von 2 m m . D i e seitlichen Sepala fa l l en 
durch ihre dunklere F ä r b u n g u n d rote Streifenzeichnung mehr i n das Auge, 

als die unscheinbare L ippe — ein Verha l ten , das bei anderen A r t e n gerade 

umgekehrt auf t r i t t . E ine Honigabsonderung war i n der B l ü t e n icht aufzuf inden, 

ebensowenig secernierende D r ü s e n . I h r Geruch erinnert an den v o n G e w ü r z 

ne lken ; die Dauer des B l ü h e n s b e t r ä g t nur 2 Tage. Die K l e b d r ü s e l iegt zwischen 
den beiden Stelidien, die Pol l in ien sind ziemlich gross u n d b i rn fö rmig . R i d l e y 

beobachtete eine kleine Fliege, die sich fast ausschliesslich an die B l ü t e n dieser 
und einer zweiten B o l b o p h y l l u m - A r t h ie l t ; sie beleckt z u n ä c h s t die K e l c h b l ä t t e r , 
gleitet aber auf der sehr glatten F l ä c h e derselben leicht aus und sucht dann 

an der L ippe H a l t ; sobald ihr Gewicht auf letztere d r ü c k t , s ch l äg t dieselbe 
z u r ü c k u n d schleudert das Insek t — m i t dem R ü c k e n voran — gegen die Ge

schlechtssäule , deren Stelidien den Hin te r l e ib des Tieres leicht umfassen. Dabei 

wi rd die K l e b d r ü s e gestreift und die beiden Pol l in ien hef ten sich m i t Sicherheit 
dem 1. R ü c k e n s e g m e n t am Hin te r le ib des Insektes an. Die L i p p e kehrt von 

selbst i n ihre Gleichgewichtslage z u r ü c k ; das nach einigem Zappeln aus der 

K lemme befreite Tier ist im Stande, die auf seinem R ü c k e n befestigten Pol l in ien 

auf der Narbe einer d e m n ä c h s t besuchten B l ü t e abzusetzen. Dies w i r d insofern 
erleichtert, als die anfangs quergestellten Pol l in ien spä t e r durch ih r eigenes Ge-
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wicht sich dem R ü c k e n des Tieres auflegen und dadurch in eine zum A n 
haften an der Narbe geeignetere Stellung kommen. — A n einer aus Borneo 
stammenden, k le inerb lü t igen F o r m f and R i d l e y die Einr ich tung weniger v o l l 

kommen ausgepräg t . 

4 8 6 . B . s t r i a t e l l u m R i d l e y . Diese ebenfalls auf Singapore vorkommende 
winzige, noch unbeschriebene A r t hat nach R i d l e y (a. a. O.) sehr kleine, gelb 
ge fä rb te und mit roten Strichen gezeichnete B l ü t e n , deren K e l c h b l ä t t e r so zu
sammenneigen, dass die dunkelrote Lippe fast ganz versteckt wi rd . A u c h hier 
wi rd die B e s t ä u b u n g von einer kleinen, roten D i p t ere ausgeführ t , die nach Ansatz 
auf der äussers t beweglichen L ippe durch U m k i p p u n g der letzteren auf die 
Geschlechtssäule geschleudert wi rd ; i n diesem F a l l kommt der K o p f des Tieres 
zuerst mi t der K l e b d r ü s e i n B e r ü h r u n g und die Pol l inien werden ihm zwischen 
den Augen angeheftet. Die Pflanze setzt regelmässig Frucht an. 

* 4 8 7 . G r a m m a t o p h y l l u m spec iosum B l . Die riesigen, 1 —2 m langen 
Trauben tragen gegen 100 Blü ten , von denen gleichzeitig immer 20 — 30 b l ü h e n . 
Die sehr grossen, hellgelben, dunkelbraun gesprenkelten B l ü t e n sind an den 
B ä u m e n , an denen sie sich angesiedelt haben, sehr a u f f ä l l i g , doch bemerkte 
K n u t h am 5. Jan. 1899 in Buitenzorg vormittags bei bedecktem H i m m e l und 
ruhiger L u f t w ä h r e n d 1

/

/2 Stunde Beobachtungszeit keine Besucher. Dass solche 
dort ü b e r h a u p t sehr selten sein m ü s s e n , geht daraus hervor, dass auf einem 
Baume, auf dem sich mehr als 50 B l ü t e n s t ä n d e fanden, nur etwa 20 F r ü c h t e 
zur Ausbi ldung gelangten. 

112. Cymbidium Sw. 

4 8 8 . C. t r i c o l o r Miq. . A u f Java fand F o r b e s (Lit ter . N r . 707) an 
den B l ü t e n die Mehrzahl der Poll inien u n b e r ü h r t ; auch sah er niemals Pol l in ien 
auf der Narbe, und nur von einer einzigen B lü t e wurde Samenansatz beobachtet 
(nach Bot. Jahresb. 1885. I . p. 736). 

4 8 9 . C. s tape l io ides L i n k et Ot to setzt nach F o r b e s (a. a. 0 . ) trotz 
mehrwöchent l ichen B l ü h e n s nur bei küns t l i che r B e s t ä u b u n g Samen an. 

4 9 0 . N o t y l i a L i n d l . Bei Bes t äubungsve r suchen mit einer brasilianischen, 
selbststerilen A r t sah F r i t z M ü l l e r (Bot. Zeit. 1868. p. 113—114) Staub
massen und Narbe desselben Stockes als „ tödl iches G i f t " aufeinander w i rken ; 
etwa 2 Tage nach dem Aufbr ingen der Pol l inien sind diese „du rch und durch 
schwarz und ebenso die N a r b e n f l ä c h e n " ; kurz darauf fa l len dann die betreffenden 
B l ü t e n ab. Po l l ensch läuche werden ü b e r h a u p t nicht gebildet. Bei anderen A r t e n 
t r i t t erst nach 7—8 Tagen eine B r ä u n u n g auf der Grenze zwischen B l ü t e n s t a u b 
und Narbe ein. Poll inien einer fremden A r t scheinen niemals diese ver
derbliche W i r k u n g zu haben. Bei zahlreichen anderen, in Handbuch I . p . 44 
au fgezäh l t en Orchideen Brasiliens f and F r i t z M ü l l e r vollkommene Selbst
steril i tät . 

4 9 1 . O r n i t h o c e p h a l u s H o o k . Das Rostellum dieser Gat tung zeichnet 
sich durch einen langen, schnabelartigen Fortsatz aus; dementsprechend ist auch 
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der Stiel der Pol l in ien ausserordentlich lang. F r i t z M ü l l e r beobachtete i n 
Brasi l ien an dem vom Rostel lum entfernten Po l l in ium e igen tüml iche K r ü m m u n g e n 
und Drehungsbewegungen des Stiels, die jedenfalls i n Beziehung zur B e s t ä u b u n g s 
einrichtung stehen (s. D a r w i n . Orchid . p . 137. F i g . 25). 

4 9 2 . P h y m a t i d i u i n L i n d l . E i n auf Baumzweigen oder B l ä t t e r n wach
sender, kleiner E p i p h y t i n der Umgebung von Blumenau bewahrt nach F r i t z 
M ü l l e r (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1895. p . 199—204) seinen vielzelligen, 
g r ü n e n P r i m ä r k e i m l i n g auf fa l lend lange Zeit h indurch , niemals aber kommen 
K e i m l i n g und B l ü t e n s t a n d gleichzeitig an derselben Pflanze vor. 

4 9 3 . M i l t o n i a R e g n e l i i i R e i c h h . f . F r i t z M ü l l e r b e s t ä u b t e die Narbe 
dieser s chönb lü t igen Pflanze mi t Pol len eines g r ü n b l ü t i g e n C a t a s e t u m und 
brachte gleichzeitig in die Narbenkammer einer C a t a s e t u m - B l ü t e Poll inien 
von M i l t o n i a . W ä h r e n d die übr igen B lumen etwa 3 Tage nach En t f e rnung 

des Pollens wie gewöhnl i ch welk abfielen, blieben B l ü t e n u n d Fruch tkno ten der 

m i t Pol len von M i l t o n i a versehenen C a t a s e t u m - B l ü t e n 3 Wochen frisch, 

und die Fruchtknoten begannen sogar etwas anzuschwellen; das A b f a l l e n erfolgte 

erst u n g e f ä h r gleichzeitig mi t dem der M i l t o n i a - B l ü t e n , die m i t C a t a s e t u m -

Pol len b e s t ä u b t worden waren (nach L u d w i g i n Bot . Centralbl . B d . 7 1 . p. 352 

u n d P. M a g n u s i n V e r h . d. Bot . Ver . d. Prov. Brandenburg 1886 . p. I V ) . 

4 9 4 . O n c i d i u i n L e m o n i a n u m L i n d l , auf St. Thomas t r ä g t nach B a r o n 

E g g e r s (Bot. Centralbl. 1 8 8 1 . I I I . p . 122) j äh r l i ch 3—5 B l ü t e n , die niemals 
F r ü c h t e hervorbringen, sondern nach einigen Wochen abfal len. A l s Ersatz ent

wickeln sich i n den Achseln von Brakteen vegetative Knospen, die sich zu neuen 

P f l a n z e n s t ö c k e n entwickeln. 

1 1 3 . R e n a n t h e r a L o u r . 

* 4 9 5 . R . L o w i i R c h b . fll. D i e 2—2,5 m langen, h ä n g e n d e n Blü ten

s t ände , an denen die oberste gelb u n d hyacin thenduf tend, die anderen 20—40 
braun und geruchlos waren, beobachtete K n u t h mehrmals, ohne Insektenbesuch 

feststellen zu k ö n n e n . D i e braunen B l ü t e n sind von den gelben durch einen 
Zwischenraum von 20 cm getrennt. 

4 9 6 . R . m o s c h i f e r a (? A u t o r ) . D ie B l ü t e n k n o s p e n dieses auf Java bei 
K a g o k auf Strauchwerk wachsenden Ep iphy ten ä h n e l n nach R a c i b o r s k i (Flora 
1898. p. 345) i n ganz auffal lender Weise Schlangen k ö p f e n . — D i e Pflanzen 
werden — vielleicht wegen Alkaloidgehal ts — von weidenden Sundarindern nicht 
gefressen. D ie ca. 1 m langen Rispen tragen grosse, schwach nach Moschus 

duftende B l ü t e n , deren F o r m von den Javanern m i t Skorpionen verglichen wi rd 

1 1 4 . A n g r e c u m T h o u . 

4 9 7 . A . s u p e r b u m P e t . T h . [ S c o t t - E l l i o t a. a. 0 . ] . Das L a b e l l u m 
ist k a p u z e n f ö r m i g und lang gespornt; hinterseits am Sporneingang t r ä g t es eine 

vorspringende Leiste, vor der sich die kurze S ä u l e derart erhebt, dass zwischen i n v 
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und dem Sporneingang eine grubenartige Aushöhlung gebildet wird; die Seiten

wände der letzteren stellen die N a r b e n f l ä c h e dar. Die Anthere liegt auf einem 
abgerundeten Buckel , dessen höchster P u n k t in einer kleinen Ver t i e fung — und 
zwar gerade vor dem Sporneingang — die K l e b d r ü s e en thä l t . E i n Besucher 
der B lü te muss sein entsprechend g e k r ü m m t e s Saugorgan i n den Sporn ein
f ü h r e n und dasselbe, da hier die gegenübers t ehende Leiste weit vorspringt, übe r 
die kleine Ver t ie fung am Buckel fortgleiten lassen; beim Herausziehen wi rd 
dann die Klebscheibe nebst a n h ä n g e n d e n Pol l inien entfernt. W i r d das Saug
organ i n eine zweite B lü t e e i n g e f ü h r t , so geraten die Pol l inien i n die Narben
höh lung am Grunde der Säu le . S c o t t - E l l i o t beobachtete auf Madagaskar 

einen Honigvogel ( N e c t a r i n i a s o u i m a n g a G m e l . ) , der an den B l ü t e n 
saugte und i n einem Fal le auch ein Pol l in ium entfernte. Doch scheinen ent
sprechend dem zur Nachtzeit starken D u f t der B l ü t e n langrüsse l ige S p h i n g i d e n 

die normalen Bes täuber zu sein. 

4 9 8 . A . sesquipedale T h o u . Ausser dem Sporn enthalten nach L u i s e 
M ü l l e r ( V g l . Ana t . d. B l u m e n b l ä t t e r p. 84—85) auch die basalen Teile der 

Per igonb lä t t e r reichlich Glykose. 

4 9 9 . A . sp. Die B lü t ene in r i ch tung maskarenischer A r t e n beschrieb S. M o o r e 

(Lit ter . N r . 1709). 

500 . L i s t r o s t a c h y s R e i c h b . f . (— A n g r e c u m B o r g . ) . D ie B l ü t e n 
einrichtung wurde von S. M o o r e (Litter . N r . 1709) beschrieben; L . Pesca-
t o r i a n a S. M o o r e besitzt eine gestielte L i p p e m i t engem Sporneingang. 

5 0 1 . A e r i d e s e x p a n s u m R c h b . f . v a r . ( = A . f a l c a t u m L i n d l , et 
P a x t . ) aus Burma besitzt rosa- und weissgefärb te B l ü t e n , deren stark ent
wickelter und nach abwär t s gerichteter, ca. 12 mm langer S ä u l e n f u s s ein sporn
artiges, von der Spitze der Geschlechtssäule auf fa l lend weit entferntes Honig
organ t rägt . Dasselbe ist etwa 11 m m lang bei 5 m m Dicke und hat, wie 
der L ä n g s s c h n i t t zeigt, einen an der hinteren, dem S ä u l e n f u s s zugekehrten Seite 
liegenden Eingang; seine verdickte W a n d verengt den Innenraum ziemlich be
deutend, i n welchen der aus einem häu t igen B l ä t t c h e n secernierte H o n i g abge
schieden wi rd . Dieser Sporn, der wohl als H y p o c h i l aufzufassen ist, w i r d von 
einem g e k r ü m m t e n , ca. 17 m m langen und 22 m m breiten Mit te l lappen des 
Labellums — dem Epichi l — überdeckt . Beide Teile h ä n g e n durch eine um
geschlagene Falte zusammen, die eine gewisse Beweglichkeit des Label lums gegen 
den Sporn ermöglicht. Ausserdem besitzt das Labe l lum zwei f lüge lar t ige , i n die 
H ö h e gebogene Seitenlappen von ca. 11 mm L ä n g e und 4 m m Breite, die wie 
der Mittel lappen eine Saftmalzeichnung von roten Punkten aufweisen. Die seit
lichen, etwa 1 0 — 1 1 m m langen und ebenso breiten Sepala sind ihrer ganzen 
L ä n g e nach dem S ä u l e n f u s s angewachsen. Die verhä l tn i smäss ig kurze (5 mm) 
Gesch lech t ssäu le neigt sich mit schnabelartig weit vorspringendem Rostel lum i n 

schräger Stellung über den Säu lenfuss . Die sehr klebrige, stark secernierende 
N a r b e n f l ä c h e ist unterhalb des Rostellums so gelegen, dass der direkte Abstand 

zwischen ihr und dem Eingang zum Honigsporn etwa 12 mm be t räg t . D e m 
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R ü c k e n der Säu l e entspringt das aufrechte, ca. 11 m m lange, mediane K e l c h 
blat t , von dem nach rechts und l inks in s ch räg aufsteigender Rich tung die 
beiden, 13 m m langen und 7 m m breiten, seitlichen Petala abgehen; diese 
stehen, wie auch die seitlichen Ke lchb l ä t t e r , derart von dem S ä u l e n f u s s ab, dass 
letzterer nebst der Gesch lech t s säu le oberhalb des Label lums f r e i aus der B l ü t e 
hervorragt. 

Charakteristisch f ü r die B l ü t e n k o n s t r u k t i o n ist es somit, dass der Zugang* 
zum Honigsporn nur ü b e r die aufliegende Falte des mitt leren Label lumtei ls 
hinweg zwischen dieser u n d dem S ä u l e n f u s s — also v o m h i n t e r e n T e i l 

des S p o r n s aus — erfolgen kann. D e n k t man sich etwa einen apidenartigen 
Besucher von einer den Labellumabschnit ten (11—17 m m L ä n g e bei 22 m m 

gröss ter Breite) entsprechenden Dimension, der auf dem L a b e l l u m m i t dem K o p f 

nach dem S ä u l e n f u s s zu sich niedergelassen hat, so k ö n n t e er zwar den R ü s s e l 
i n den Sporneingang e i n f ü h r e n , m ü s s t e i h n aber dann i n einem fast rechten 

W i n k e l umknicken , u m tiefer i n die S p o r n h ö h l u n g vorzudringen. E ine etwaige 

Ä n d e r u n g i n der Lage des Sporns, die das Aussaugen desselben erleichtern 

k ö n n t e — etwa durch Zug mit telst des R ü s s e l s — ist bei der Zartheit und 

Empf ind l i chke i t dieses Organs bei A p i d e n vo l lkommen ausgeschlossen. Eher 

wäre ein Niederziehen des ganzen Label lums durch D r u c k des B i e n e n k ö r p e r s 
auf die Se i t en f lüge l mög l i ch , wodurch aber die unbequeme Lage des Sporns 

n ich t wesentlich v e r ä n d e r t werden w ü r d e . Ebenso ist schwer die M ö g l i c h k e i t 
einzusehen, wie ein auf dem L a b e l l u m sitzender Fal ter den Sporn i n eine der 

Saugstellung des R ü s s e l s entsprechende Lage zu bringen ve rmöch te . 

Anders liegt dagegen die Sache, wenn man einen Hon igvoge l als Besucher 
voraussetzt. E i n solcher k ö n n t e seinen Sitzplatz ausserhalb der B l ü t e , z. B . auf 

der Inflorescenzachse oder einem Blat ts t ie l nehmen und von dort aus die n ä c h s t 

gelegene B l ü t e ausbeuten. N i m m t man eine S c h n a b e l l ä n g e von ca. 15 m m L ä n g e 

— entsprechend dem A b s t ä n d e zwischen Rostellumspitze und Sporneingang — 
an , so kann der Voge l bei E i n f ü h r u n g des Schnabels mit der g e k r ü m m t e n 

Spitze desselben die Fal te am Eingang des Honigsporns umfassen u n d durch 

k rä f t i ge s Niederziehen des Schnabels das L a b e l l u m i n eine s c h r ä g geneigte 

Stel lung bringen; dabei muss sich der etwas bewegliche Sporn ebenfalls um 
einen gewissen W i n k e l nach a b w ä r t s drehen, so dass sein Innenraum f ü r die 

Zunge des Vogels bequem zugäng l i ch wird. Zieht letzterer seinen Schnabel 
dann aus der die Querfalte umfassenden Lage heraus, was nur durch eine Be
wegung desselben nach a u f w ä r t s mögl ich ist, so muss der Schnabel v o n u n t e n 

h e r gegen die weitvorspringende Rostellumspitze stossen und die A b l ö s u n g des 
Pol l inar iums bewirken. Der Mechanismus dieser B l ü t e n e i n r i c h t u n g ist derart ig, 

dass er aller Wahrscheinlichkeit nach n u r d u r c h e i n e n V o g e l s c h n a b e l 
i n F u n k t i o n g e s e t z t w e r d e n k a n n . 

U m dies f ü r das V e r s t ä n d n i s der Kons t ruk t ion sehr wesentliche Moment 
zu würd igen , ist eine genauere Betrachtung der Pol l inar ien , sowie ihrer Lage 
und Befestigung i n der Anthere notwendig. W i e schon e r w ä h n t , f ä l l t an der 

Gesch lech t s säu le die weit hervorragende Spitze des Rostellums auf, das i n zwei 
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schmale, einen Spalt einschliessende, fast hornartige Fo r t s ä t ze ausgezogen ist. 
Diesem Spalt liegt bei unversehrter Anthere der auffal lend lange (3 mm) und 
k rä f t i ge Stipes des Poll inariums auf, das an seinem der Rostellumspitze zuge
wendeten Ende eine breite, pfe i l förmige und am Rande mi t kleinen W i d e r h ä k 
chen besetzte, zum Tei l schwarz ge fä rb t e Klebscheibe t rägt . A n der entgegen
gesetzten Seite endet der Stipes i n ein u n g e f ä h r sechseckig gestaltetes, flaches 
P l ä t t c h e n , unter welchem jederseits an einem kurzen, aber äussers t elastischen 
und bis auf 5 m m ausdehnbaren Faden die rundlichen, etwa 1 m m grossen, 
gelben Poll inien befestigt sind. Letztere sind i n der Zweizahl vorhanden, aber 
durch eine tief eingreifende Furche wiederum i n je zwei nur am Grunde ver
bundene, übere inander l iegende Abschnitte geteilt. A n der u n b e r ü h r t e n , reifen 
Anthere liegen sie an der Spitze des Säu lchens i n einer entsprechenden Aus
h ö h l u n g und werden nach aussen von der zarten, gegen das Rostel lum zu i n 
einen Fortsatz ver länger ten W a n d der Anthere bedeckt. S töss t man m i t einer 
Bleistiftspitze von oben gegen das Säu lchen , so löst sich die W a n d als zarte 
H a u t ab; man sieht dann , dass der Stipes sich von seiner Unterlage etwas 
emporgehoben und dabei die vorher zwischen den beiden, festen Rosteilumspitzen 
liegende Klebscheibe mi t i n die H ö h e gezogen hat. E i n A n h a f t e n der letzteren 
an der Bleistiftspitze und ein Herausziehen der Pol l in ien aus dem Antheren-
fache t r i t t nur dann ein, wenn jene v o n u n t e n h e r k r ä f t i g gegen die horn
artigen und etwas elastischen Ros te l lumfor t sä tze gestossen wird . I n diesem F a l l e 
heftet sich die Klebscheibe fest an die Bleistiftspitze an und der Stipes zieht die 
Poll inien aus der reifen Anthere auch dann hervor, wenn die sie bedeckende 
Antherenwand vorher noch nicht losgelöst war. E r f o l g t dagegen der Stoss v o n 
oben her, so löst sich i n der Regel nur die Antherenwand los, ohne dass die 
Poll inien herausgezogen werden. Es scheint dies durch den Umstand bedingt 
zu sein, dass die Klebscheibe nur an ihrer Unterseite und vorzugsweise an 
den pfeilartigen Seitenspitzen mi t Klebs tof f ausgestattet ist. B r i n g t man die 
Klebscheibe i n Wasser, so löst sich die gummiartige Klebsubstanz auf, die 
Seitenspitzen verschwinden, und es bleibt als Rest des Ganzen eine d ü n n e , 
strukturlose H a u t (etwa die Cuticula der u r sp rüng l i chen Epidermiszellen des 
Rostellums?) übrig. I s t demnach die Klebmasse nur auf der Unterseite u n d 

an den Seitenspitzen der Klebscheibe entwickelt , so ist es e rk l ä r l i ch , weshalb 
sie bei B e r ü h r u n g von oben her nicht funkt ion ie r t , und das Po l l inar ium i n 
seiner Anfangsstel lung so lange verharrt, bis ein Stoss von unten her erfolgt 

u n d die Klebscheibe dem stossenden K ö r p e r angeheftet wi rd ( L o e w an k u l t i v . 
Exemplaren des Berliner Bot. Gartens 1892!). 

115 , S a r c o c h i l u s R . B r . 

5 0 2 . S. adversus H o o k , f . , i n Neu-Seeland, besitzt nach G. M . T h o m 
s o n (Fert. New Zeal. P I . p. 284—285) kleine, sehr unscheinbare, g r ü n l i c h e 
B l ü t e n mi t einigen purpurnen Lin ien auf dem Labe l lum, doch sondern sie 

zwischen der Geschlechtssäule und dem fleischigen Labe l lum eine be t r äch t l i che 
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Menge H o n i g ab und haben eine B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g , bei der eine ähn l i che , 
nach dem Herausziehen der Pol l in ien auftretende K r ü m m u n g s b e w e g u n g der 

Caudicula eintrit t , wie z. B . bei der durch D a r w i n beschriebenen Orchis mas-
cula. Die zur Ü b e r f ü h r u n g i n die Horizontals tel lung der angehefteten Pol innen 

erforderliche Zeit b e t r ä g t etwa 10 Sekunden. 

5 0 3 . S. p a r v i f l o r u s L i n d l , , i n den blauen Bergen von N e u - S ü d - W a l e s 

einheimisch, setzt daselbst nach F i t z g e r a l d (cit. v o n D a r w i n i n dessen Or
chideenwerk. Deutsch. Ü b e r s , p. 77) nicht selten Kapseln an. E ine A n z a h l nach 
Sidney übe r t r agene r S töcke ergaben aber trotz reichlichen B l ü h e n s keinen ein

zigen Samen; bei küns t l i che r B e s t ä u b u n g erwiesen sie sich als xenokarp. 

116. Aeranthus Lindl. 

5 0 4 . A . s e squ ipeda l i s R e i c h h . Ü b e r die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g hat 

F i t z g e r a l d (Li t ter . N r . 660) einige Vermutungen aufgestellt. 

5 0 5 . A . sp . D ie B l ü t e n k o n s t r u k t i o n maskarenischer A r t e n wurde von 

S. M o o r e (Li t te r . N r . 1709) beschrieben. 

2 . K l a s s e : D i c o t y l e d o n e a e . 

1. Unterklasse: Archichlamydeae. 

37 Familie Casuarinaceae. 

[ E n g l e r : Nat . P f l . I I I , 1. p. 16—19 u. Nachtr . I I I , 1 . p . 113—114 . 

T r e u b : Sur les Casuarinees et leur place dans le Systeme naturel . A n n . 
de Jard . Bot . de Buitenzorg X . 1 8 9 1 . p. 145 — 231.] 

Diese unter den Angiospermen eine Sonderstellung einnehmende Pflanzen

fami l i e umfasst H o l z g e w ä c h s e vom Habi tus der Schachtelhalme. D i e einge
schlechtigen, nektarlosen B l ü t e n entbehren ein farbiges Perianth u n d sind ohne 

Zweifel auf W i n d b e s t ä u b u n g eingerichtet. D a f ü r spricht z u n ä c h s t die Stel lung 
der m ä n n l i c h e n , cy l indr i sch -ährenfö rmigen B l ü t e n s t ä n d e (s. F i g . 39 bei A ) am 

Ende der d ü n n e n , i m W i n d e leicht beweglichen, e i n j ä h r i g e n Triebe oberhalb 
der weiblichen B l ü t e n k ö p f c h e n , die an Kurzzweigen ä l t e re r Stammteile ziemlich 

regellos auftreten. D i e B l ü t e n werden anfangs von den ineinandergeschobenen 
g e z ä h n t e n Blattscheiden der Inflorescenzinternodien ü b e r d e c k t , u n d zwar wird 

i n der Achsel jedes Scheidenblatts je eine B l ü t e angelegt, die beim m ä n n l i c h e n 
Geschlecht i m wesentlichen aus einem centralen Staubblatt, beim weiblichen aus 
zwei mediangestellten Karpe l len besteht. Zur Zeit der V o l l b l ü t e schieben sich 

an den m ä n n l i c h e n Ä h r e n (bei B ) die stark entwickelten, v i e r f äche r igen Antheren 
an d ü n n e n Fi lamenten ü b e r den Rand der Blattscheiden hervor u n d s c h ü t t e n 

trockenen, pulverigen B l ü t e n s t a u b aus, der aus abgeplattet kugeligen Pollen
zellen mi t 3 Keimporen und glatter Aussenhaut besteht (s. H . v. M o h l : Ü b e r 
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den Bau und die Formen der Po l l enkörne r . Bern 1834. p. 80 ; F i s c h e r : Beitr. 

z. vergleich. Morphol . d. Po l l enkörne r . Breslau 1890. p . 60). 
Zum Auf fangen des B l ü t e n s t a u b e s erscheinen die i n dichten B ü s c h e l n 

hervorgestreckten, l ang fäd igen Narben der weiblichen B l ü t e n k ö p f c h e n (bei C) 

Fig. 39. Casuar ina e q u i s e t i f o l i a Fors t . 
A Zweig mit f Blüten und Früchten. B Teil des cf Blütenstandes, vergr. — C 2 Blüten-

stand. D $ Blüte. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

höchs t geeignet. Die weibliche E inze lb lü te (D) zeigt unter den beiden, auf
fal lend d ü n n e n Narben ein kurzes Basa l s t ück , das zugleich G r i f f e l und Ovar 
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einer typischen A n g i o s p e r m e n b l ü t e darstellt und nur i n f r ü h e r e n Entwickehmgs-
stadien eine deutlich sp a l t e n fö rm ig e , spä te r beinahe ganz verschwindende Ovar-
höh le e n t h ä l t . Samenanlagen sind zur Zeit der B e s t ä u b u n g noch nicht vor
handen. 

Nach der Entwickelungsgeschichte ist die D i k l i n i e von C a s u a r i n a eine 
p r i m ä r e und nicht von einer zwitterigen G r u n d f o r m ableitbar; i n der m ä n n 
lichen B l ü t e gliedert sich der junge Achsenscheitel als centrales (axiles) Staub
blat t aus (vgl . K a u f m a n n : Ü b e r die m ä n n l i c h e B l ü t e von Casuarina quadri-

valvis B u l l . d. 1. Soc. I m p . r l Moscou 1868. p . 311). I n der weiblichen B l ü t e 
werden durch f rühzei t ige Tei lung der wachsenden Scheitelregion zwei gleich

wertige K a r p e l l h ö c k e r angelegt (vgl . T r e u b a. a. 0 . T a f e l X I I . F i g . 3—5) . 
A u c h weichen die Diagramme der beiderlei B l ü t e n insofern ab , als bei der 

$ B l ü t e die beiden medianen H o c h b l ä t t c h e n fehlen, die bei der cf vorhanden 

sind und nebst den zwei seitlichstehenden V o r b l ä t t e r n als H ü l l e des jungen 
Staubblatts dienen; dieser Bla t tkomplex wird spä te r abgegliedert und bei der 

oben e r w ä h n t e n Streckung des Staubblatts m ü t z e n a r t i g emporgehoben. D ie beiden 

seitlichen V o r b l ä t t e r werden auch an der weiblichen E i n z e l b l ü t e — ebenso wie 
am Grunde der vegetativen Seitenzweige — ausgebildet. 

D ie grundlegenden Untersuchungen von T r e u b haben den Beweis erbracht, 
dass die Casuarinaceen i n ihrer weiblichen Gamophytengeneration von den ü b r i g e n 

Angiospermen sich be t räch t l ich unterscheiden u n d hierin deutliche A n k l ä n g e an 
die Gymnospermen hervortreten lassen. 

Ü b e r C h a l a z o g a m i e von Casuarina s. T r e u b (a. a. 0 . ) . — Ü b e r 
Analogien der B e f r u c h t u n g s v o r g ä n g e bei Casuarina und Betulaceen s. B e n s o n 
(Li t te r . N r . 2915). 

38. Familie Saururaceae. 

506. Anemiopsis californica Hook, et Arn. in New Mexiko wird nach 
C o c k e r e l l (Li t ter . N r . 2961) von Bienen nicht besucht. 

39. Familie Piperaceae. 

507. Pothomorphe peltata Miq. (= Heckeria Kunth). Ducke 

(Beob. I . p . 50 u . I I . p . 324) beobachtete bei P a r ä i n Brasi l ien of tmals M e l i -
p o n e n als Blumenbesucher. 

5 0 8 . P i p e r s c u t e l l i f e r u m C. D C . i n Brasil ien b l ü h t nach W a r m i n g 
(Lagoa Santa p . 402) zweimal i m Jahre. 

40. Familie Chloranthaceae. 

509. Hedyosmum Sw. Bei dieser Gattung tritt nach Fritz Müller 

( A b h . Naturw. Ver . Bremen. X I I . 1892. p . 386) die B i l d u n g samenloser F r ü c h t e 
auch ohne vorangehende B e s t ä u b u n g ein. 
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4 1 . F a m i l i e S a l i c a c e a e . 

117. Populus L. 

P o p u l u s t r e m u l o i d e s M c h x . , m o n i l i f e r a . A i t . und andere nord
amerikanische A r t e n tragen an jugendlichen Blä t t e rn auf dem obersten Te i l des 

Blattstiels nach T r e l e a s e (Bot. Gaz. 1881 . p. 284—290) N e k t a r d r ü s e n , deren 
H o n i g Bienen, Blat t - und Schlupfwespen, Ameisen, K ä f e r und zahlreiche Fliegen. 

anlockt. 

510 . P . t r e m u l o i d e s M c h x . M e e h a n (Contrib. L i f e H i s t . I X . 1893. 
p. 289) beobachtete ein monöcisches Exemplar. A u c h D a v e n p o r t (Bot. Gaz. 
I I I . 1878. p. 51) sah bei Medford (Mass.) weibliche K ä t z c h e n mi t einzelnen 

Zwi t te rb lü ten . 

5 1 1 . P . a lba L . M e e h a n (Li t ter . N r . 1593) f and an m ä n n l i c h e n K ä t z 

chen einzelne 2 B l ü t e n (Bot. Jb. 1880. I . p. 167). 

118. Salix L. 

R o b e r t s o n (Flow. X V . p. 75) macht darauf aufmerksam, dass die rot 
oder gelb g e f ä r b t e n , m ä n n l i c h e n K ä t z c h e n mancher W i n d b l ü t e r , wie Populus 
monil i fera , s tä rker i n das Auge fa l len als die B l ü t e n ä h r e n der entomophilen 
Weiden. Trotzdem werden letztere wegen ihres offenen Honigs u n d f r e i dar
gebotenen Pollens von kurzrüssel igen Bienen sowie Syrphiden vorgezogen; diese 
Gruppen machen auch i n I l l inois das Hauptkont ingent der Besucher aus. 
H i e r ü b e r giebt eine von R o b e r t s o n zusammengestellte Tabelle A u s k u n f t . 
A u c h bemerkt er, dass die Weidenarten, deren B l ü t e n vor dem Laube erscheinen, 
reichlicher besucht werden als die gle ichläuf igen Species, wei l die Zah l der m i t 
jenen konkurrierenden B lü t ena r t en geringer ist und sie auch nicht von L a u b 
versteckt werden. 

Ü b e r die A u f b l ü h f o l g e der K ä t z c h e n machte M e e h a n (Contr. L i f e H i s t . 
V 1890. p. 267—268; V I . 1891 . p. 276) eine Reihe von Angaben. A n den 
m ä n n l i c h e n K ä t z c h e n schreitet das A u f b l ü h e n von der Mi t t e aus nach oben 
und unten zu for t , während an den weiblichen Inflorescenzen die Narben fast 
gleichzeitig reifen. 

Ausgesprochene Vorliebe für Weidenblüten zeigen in Illinois nach den Beobach
tungen von R o b e r t s o n (Flow. XIX. pag. 36) die oligotropen Bienen: Anthrena ery-
throgastra Ashm., A. illinoensis Robts., A. Salicis Robts. und Paranthrena anthrenoidea Cr. 

512. S. c o r d a t a M u h l . [ R o b . F low. X V . p . 7 6 — 7 7 ] . D ie B l ü t e n er
scheinen in I l l ino is Mi t t e März vor dem Laube. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n an 7 Tagen des Apri l 8 langrüsselige 
und 28 kurzrüsselige Bienen, 7 sonstige Hymenopteren, 23 langrüsselige und 16 kurz
rüsselige Zweiflügler, 4 Käfer und 1 Hemiptere. 

5 1 3 . S. h u m i l i s M a r s h . [ R o b . F low. X V p. 7 7 — 7 8 ] . W i e vorige 
A r t . Die m ä n n l i c h e n B lü t en werden nach R o b e r t s o n von Honigbienen derart 
i n Beschlag genommen, dass andere Insekten auf ihnen fast gar nicht 
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vorkommen; die weiblichen B l ü t e n werden von den B l u m e n g ä s t e n nur des Nektars 
wegen aufgesucht. 

Von Besuchern bemerkte genannter Beobachter an 12 Tagen des Apr i l 3 lang
rüsselige und 20 kurzrüsselige Bienen, 5 sonstige Hymenopteren, 7 lang- und 9 kurz
rüsselige Dipteren, 1 Faltet-, 3 Käfer und 3 Hemipteren. 

5 1 4 . S. H u m b o l d t i i W i l l d . (? Autor ) , i n Chile, w i rd von R e i c h e ( E n g 

l e r s Jahrb. X X I . 1896. p. 40) als a n e m o p h i l bezeichnet. 

5 1 5 . S. v i m i n a l i s L . Die B l ü t e n s t ä n d e des „osier w i l l o w " sah T r e l e a s e 
(Amer. Na t . X I V 1880. p. 362) i n A labama von K o l i b r i s besucht. 

5 1 6 . S. a m y g d a l o i d e s A n d s . E inen Strauch, der 3 Jahre hindurch 
hermophrodite B l ü t e n trug, beobachtete B . S h i m e k (Li t ter . N r . 2269) i n Jowa. 

5 1 7 . S. d i s c o l o r M u h l . Das A u f b l ü h e n der K ä t z c h e n t r i t t nach G r a e 

n i c h e r (Wiscons. Nat . H i s t . Soc. V o l . I . 1900. p . 7 7 — 8 4 ) bei Milwaukee i n 
der zweiten oder dr i t ten Woche des A p r i l e in ; die B l ü h p e r i o d e dauert 1—2 Wochen. 
Die weiblichen K ä t z c h e n ö f f n e n sich 1—2 Tage vor den m ä n n l i c h e n . 

Von den sehr zahlreichen B e s u c h e r n verzeichnete G r a e n i c h e r an genannter 
Stelle 7 langrüsselige und 18 kurzrüsselige Apiden, 1 Faltenwespe, 7 Schlupfwespen, 
4 Blattwespen, 14 langrüsselige und 24 kurzrüsselige Dipteren, 2 Tagfalter, 3 Käfer 
und 3 Hemipteren. Unter den Bienen waren 4 oligotrope Arten (Anthrena mariae Rob., 
A . illinoensis Rob., A . erythrogastra Ashm. und Paranthrena anthrenoides Cr.), die auch 
von R o b e r t s o n im südlichen Illinois an Weiden gefunden sind. A n t h r e n i d e n 
und S y r p h i d e n erscheinen in Nordamerika wie in Europa als die wesentlichsten 
Bestäuber der Weidenblüten, wie folgende Zusammenstellung zeigt: 

Name Ort Besucher
zahl 

Anthrenidae -f-
Syrphidae Prozent 

S a l i x c a p i t a t a M u h l . Süd-Illinois 
(Roberts.) 

87 49 56 

S. h u m i l i s M a r s h . desgl. 51 27 53 
S. sp. (frühblühend) Deutschland 

(H. Müller) 
113 61 54 

S. sp. dgl. Belgien 43 15 35 
S. d i s c o l o r M u h l . Milwaukee 84 31 37 

5 1 8 . S. l u c i d a M u h l . D i e B l ü t e n sah G r a e n i c h e r ( B u l l . Wiscons. 

Nat . H i s t . Soc. V o l . I . 1900. p. 168) v o n der Schwebfliege Chrysogaster picti-
pennis Loew besucht. 

4 2 . F a m i l i e L e i t n e r i a c e a e . 

519. Leitneria floridana Chapm. Die Blüten dieser diöcischen Holz

pflanze, die i n F lo r ida u n d dem südös t l i chen Missouri sumpfbewohnend auf t r i t t , 
erscheinen nach T r e l e a s e (Six th A n n . Rep. Missouri Bot . Gard. 1894) vor 

der Belaubung schon i m M ä r z . D ie 1—2 Z o l l langen, meist g e k r ü m m t e n 
m ä n n l i c h e n K ä t z c h e n tragen hinter spreizenden, behaarten Hochblat tschuppen 

nackte B l ü t e n (Fig. 40 bei B ) m i t 3 — 12 S t a u b b l ä t t e r n , deren seitlich g e ö f f n e t e 
Antheren reichlichen, p u l v e r f ö r m i g e n B l ü t e n s t a u b ausstreuen. Die wenig auf-
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fäl l igen, weiblichen K ä t z c h e n (F ig . 40 bei A ) entwickeln nur i n den 
der oberen T r a g b l ä t t e r weibliche Blü ten , die ein reduziertes Perianth aus 

drüsig-gewimperten Schuppen-
blä t tchen und ein einzelnes 
Pis t i l l mi t langvorgestrecktem, 

nach aussen g e k r ü m m t e n Gr i f 
f e l enthalten; letzterer ist ein
seitig ausgehöhl t und i n seiner 
ganzen L ä n g e mit Narben-
papillen besetzt. Die B l ü t e n 
einrichtung ist demnach ent
schieden a n e m o p h i l . — Ge
schlechtsumschlag wird durch 
das vereinzelte Vorkommen 
eines Ovars am Ende von 
m ä n n l i c h e n K ä t z c h e n oder eini
ger S t aubge fäs se hinter den 
Schuppen der weiblichen B l ü t e n 
angedeutet. Die Pflanze ver
mehrt sich reichlich auf vege
tativem Wege durch Schöss-
l inge, so dass in ein und 
demselben Sumpf meist nur 
,_.„, . . . ~ Fig. 40. L e i t n e r i a f l o r i d a n a Cha 
Pflanzen eines einzigen Ge- t _ '° , „ «- , 

° A Q Blutenstand. B cf Blute. — Nach 
schlechts zu f inden sind. P r a n t l . 

Achseln 
wenigen,. 

p m. 
E n g l e r . 

4 3 . F a m i l i e J u g l a n d a c e a e . 

119. Juglans L. 

[Über C h a l a z o g a m i e von Juglans s. N a w a s c h i n Li t te r . N r . 3274.] 

520 . J . c inerea L . P r i n g l e (Bot. Gaz. I V . 1879. p. 237) f a n d i n 
Nordamerika die B ä u m e teils mi t vorauseilenden m ä n n l i c h e n , teils mi t eben
solchen weiblichen B l ü t e n ; der Unterschied betrug etwa 10 Tage. 

5 2 1 . J . c a l i f o r n i c a S. W a t s . E i n von B u r b a n k erzielter Bastard 
dieser A r t mi t J . r e g i a L . $ zeichnet sich vor seinen E l t e rn durch sehr v i e l 

s t ä rkeren Wuchs des Stammes und der B lä t t e r aus; letztere erreichen eine L ä n g e 
von mehr als 2 Fuss. Eine zweite von B u r b a n k erhaltene Hybr ide der k a l i 
fornischen Walnuss mit J u g l a n s n i g r a $ t r äg t grössere N ü s s e als ihre K o m 
ponenten (nach S w i n g l e und W e b b e r i n Yearb. U . S. Departm. A g r i c u l t . 

1897. p- 399 u. 411). 
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4 4 . F a m i l i e B e t u l a c e a e . 

120. Corylus Tourn. 

[ Ü b e r C h a l a z o g a m i e s. N a w a s c h i n L i t t e r . N r . 3 2 7 0 — 3 2 7 3 ; 3 2 7 6 — 3 2 7 7 . 

B e n s o n L i t t e r . N r . 2915.J 

5 2 2 . C. A v e l l a n a L . M e e h a n (Contrib. L i f e H i s t . V . 1890. p . 268 
bis 269) beobachtete i m Jahre 1890 zu Philadelphia bei v e r h ä l t n i s m ä s s i g langer 
Dauer w ä r m e r e r Temperatur vorauseilende En twicke lung der weiblichen B l ü t e n , 

w ä h r e n d die cf K ä t z c h e n noch weit z u r ü c k waren. 

5 2 3 . C. r o s t r a t a A i t . t r äg t nach M e e h a n (Contrib. L i f e H i s t . X I I I . 

p . 8 4 — 8 6 ) an schwach e r n ä h r t e n Zweigen nur m ä n n l i c h e K ä t z c h e n , an solchen 

mittlerer S t ä r k e m ä n n l i c h e und weibliche Inflorescenzen i n u n g e f ä h r gleicher 
Z a h l und an sehr k r ä f t i g e n Sprossen übe rwiegend weibliche B l ü t e n . 

5 2 4 . A l n u s s e r r u l a t a W i l l d . i n Nordamerika zeigt nach A l i c e H . R i e h 

(Li t te r . N r . 2072) Neigung zu diöcischer Geschlechterverteilung (Bot. Jahresb. 

1889. I . p. 554). 

45. Familie Fagaeeae. 

121. Castanea Tourn. 

5 2 5 . C. s a t i v a L a m . v a r . a m e r i c a n a M c h x . ist nach M e e h a n (Litter. 

N r . 1595) ausgezeichnet protandrisch, indem sich die 9 B l ü t e n etwa 10 Tage 

nach den cf entwickeln (Bot. Jb . 1880. I . p . 167). 

I n I l l i no i s seit 1803 e i n g e f ü h r t e Exemplare der ä c h t e n Kastanie erwiesen 

sich nach S e h n e c k (Bot. Gaz. V I . p. 159—161) v ie l fach andauernd steril, 

doch kommen auch fruchtbare B ä u m e vor; Exemplare, die aus Samen desselben 

Baumes hervorgegangen s ind, k ö n n e n sich mi t E r f o l g b e s t ä u b e n . — M a r t i n -

d a l e (Li t te r . N r . 1521) beobachtete 2 B ä u m e m i t reichlichen, tauben F r ü c h t e n 
(Bot. Jahrb. 1880. I . p. 167). 

Weitere Literatur: M e e h a n Litter. Nr. 1553, Nr. 1607. 

4 6 . F a m i l i e U l m a c e a e . 

526. Ulmus americana L. Im Frühjahr 1887 blühten um Philadelphia 

nach M e e h a n (Li t te r . N r . 1642. p. 392—393) die U l m e n b ä u m e protandrisch, 
u n d zwar s t ä u b t e n die Antheren wochenlang vor der Narbenreife aus. Unte r 

diesen U m s t ä n d e n wurde nur hier u n d da eine F ruch t angesetzt. I m folgenden 

Jahre dagegen, i n welchen die Reife der Antheren und Narben durch v e r ä n d e r t e n 
W ä r m e e i n f l u s s gleichzeitig eintrat , war der Fruchtansatz ein sehr ergiebiger. 

Ä h n l i c h verhielt sich auch A c e r d a s y c a r p u m . — Ü b e r das Verha l ten des 
Pollenschlauchs von U l m u s s. N a w a s c h i n L i t t e r . N r . 3275. 
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4 7 F a m i l i e M o r a c e a e . 

122. Dorstenia L. 

Zahlreiche afrikanische A r t e n sind nach A . E n g l e r (Monographieen a f r i 

kanischer Pflanzenfamilien und Gattungen I . Moraceae p. 45) Bestandteile der 
Krautvegetation feuchter, schattiger U r w ä lde r . Die e igen tüml ichen , scheiben

förmig verbreiterten Receptakeln, denen die B l ü t e n beiderlei Geschlechts — und 
zwar die cf in grösserer Zahl als die 2 — eingesenkt s ind, tragen am Rande 
kürzere oder l änge re Ausstrahlungen (Brakteen), die ihnen ein s te rnförmiges oder 
z. B . bei D . o p h i o c o m a K . S c h u m et E n g l , fast spinnenartiges Aus
sehen geben. — Antheren und Narben der einfach gebauten B l ü t e n sind derart 
a u f f ä l l i g i n gleiches Niveau gestellt, dass man B e s t ä u b u n g durch Schnecken ver
muten möchte, wofü r auch die eben e rwähn ten Standorts Verhältnisse sprechen (!). 
Doch deutet die braun- oder schwarzpurpurne F ä r b u n g der Receptakeln bei 
manchen A r t e n auch auf Aasfliegenbesuch. Stinkender Geruch wi rd z. B . f ü r 
D . f o e t i d a S c h w e i n f. et E n g l , e rwähn t , die keine hygrophile, sondern eine 
felsbewohnende, xerophile A r t (a. a. O. p. 26—27) darstellt. Wohlriechende 
B l ü t e n kommen bei D . m u l t i r a d i a t a E n g l . (a. a. O. p. 15) vor. Eigen
tüml ich ist einer Reihe von A r t e n ein durch den Bau des Meso- und Endokarps 
bedingtes Ausschleudern der von letzterem umschlossen bleibenden Samen. 

123. Ficus L. 

Die Gattung, die mehrere hundert pa läo- und neotropische A r t e n nebst 
einigen aussertropischen Formen umfasst, zeigt in ihren Sexua lve rhä l t n i s s en eine 
deutliche Stufenfolge von eingeschlechtig-synöcischer zu rein diöcischer Geschlechter
verteilung; auch die Andeutung von u r sp rüng l i che r Zwi t te rb lü t igke i t f eh l t z. B . 
i n der Untergattung P a l a e o m o r p h a (nach K i n g ) nicht , k o m m t aber auch 
sonst wie z. B . bei F i c u s R o x b u r g h i i (s. unten) u . a. vor. Nach G r a f S o l m s -
L a u b a c h , der eine Reihe javanischer A r t e n an Or t und Stelle eingehend 
studieren konnte (s. Die Geschlechterdifferenz, bei den F e i g e n b ä u m . Bot. Zeit. 

1885. p. 567—571), läss t sich f ü r die Geschlechtsdifferenzierung innerhalb der 
Gat tung F i c u s folgende Entwickelungsreihe aufstellen: 

1. Stufe. Synöcische Verteilung. 

Unterstufe a) Männl iche und weibliche B l ü t e n stehen in der Inflorescenz 
regellos durcheinander; die weiblichen B l ü t e n sind noch nicht i n die sonst ver
schiedenen Formen der Gallen- und S a m e n b l ü t e n geschieden, so bei A r t e n der 
Untergat tung U r o s t i g m a . 

Unterstufe b) Es t r i t t eine Scheidung von zwei verschiedenen B lü t en reg ionen 
innerhalb des einzelnen Receptaculums ein, indem eine vordere m ä n n l i c h e und 
eine hintere weibliche Zone von B lü t en sich abgrenzen; gleichzeitig sondern sich 
die weiblichen B l ü t e n i n Gallen- und S a m e n b l ü t e n , die in zwei ziemlich 

Knuth , Handbuch der Blütenbiologie. HI, 1. 15 
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deutlich abgegrenzten Schichten übere inander l iegen , so bei F i c u s g l o m e r a t a 

H o r t . B o g . u . a. 

2. Stufe. Diöcische Verteilung. 

Die Receptakeln der verschiedenen S töcke behalten die Scheidung i n zwei 
ungleiche f lorale Zonen bei; i n den Inflorescenzen der m ä n n l i c h e n S t ö c k e werden 
die weiblichen B l ü t e n unter V e r k ü m m e r u n g der Narbe sexuell funkt ionslos u n d 
i n G a l l b l ü t e n verwandelt. A n den weiblichen Inflorescenzen kommen die Staub
b lä t t e r i n "Wegfall u n d i n den weiblichen B l ü t e n geht durch geeignete U m f o r 
mungen wie gesteigertes G r i f f e i Wachstum (bei F . C a r i c a ) , Ausb i ldung eines 
besonderen Schutzgewebes i m Fruchtknoten (bei F . R o x b u r g h i i ) u . a. die 
Mögl ichkei t der Gal lenbi ldung ganz verloren. Die Redukt ion der S t a u b b l ä t t e r 
einerseits, wie die U m f o r m u n g der weiblichen B l ü t e n zu G a l l e n b l ü t e n anderseits 
erfolgt i n verschiedenen Ü b e r g ä n g e n . Z u dieser Gruppe gehören zahlreiche Ar t en 

von F i c u s aus den Untergattungen C y s t o g y n e , C o v e l l i a u n d S y c o -

m o r u s. 
Obigen Stufen ist nach K i n g noch die Unterga t tung P a l a e o m o r p h a 

e i n z u f ü g e n , i n der die eine Gruppe von Receptakeln Sche inzwi t t e rb lü t en mit 
S t a u b b l ä t t e r n und reduziertem P i s t i l l sowie G a l l e n b l ü t e n , die andere Gruppe 

dagegen fruchtbare, weibliche B l ü t e n entwickelt (nach E n g 1 e r Moraceae i n Na t . 

P f l . I I I , 1. p. 90). 
Die B e s t ä u b u n g der weiblichen F i c u s - B l ü t e n w i r d bei den wildwachsenden 

A r t e n , soweit bekannt, immer nur durch bestimmte Agaoninen unter den Glanz
wespen ( C h a l c i d i d a e ) vollzogen, deren L a r v e n sich innerhalb des Frucht

knotens gewisser funktionslos werdender, weiblicher B l ü t e n ( G a l l b l ü t e n ) ent
wickeln. Die P o l l e n ü b e r t r a g u n g erfolgt nur durch die a u s s c h w ä r m e n d e n W e i b 

chen, welche die w ä h r e n d ihres La rven zustandes herangereifte m ä n n l i c h e B l ü t e n -

zojie durchdringen und den dabei aufgeladenen Pol len auf die Narben geschlechts
reifer, weiblicher B l ü t e n i n j ü n g e r e n Receptakeln ü b e r t r a g e n . A n d iöc ischen 

A r t e n dringen sie dabei i n die Receptakeln der m ä n n l i c h e n u n d weiblichen 
S töcke unterschiedslos ein, ohne jedoch i n letzteren ihre B r u t zu normaler E n t 
wickelung bringen zu k ö n n e n ; an synöcischen Ar t en , deren B e s t ä u b u n g s V o r g a n g 
üb r igens nur u n v o l l s t ä n d i g bekannt ist , scheint die U m b i l d u n g der weiblichen 

B l ü t e n zu G a l l b l ü t e n von dem erfolgten Einst ich des Legestachels a b z u h ä n g e n . 
Die sehr ausgesprochene P r o t o g y n i e der weiblichen B l ü t e n ist f ü r das Z u 
standekommen der B e s t ä u b u n g von gröss ter Bedeutung; sie e rmögl ich t es, dass 

die aus den reif gewordenen Gal len austretenden Tiere innerhalb des v o n ihnen 
besetzten Receptaculums den Pol len der m ä n n l i c h e n B l ü t e n gerade erst i m Zu

stand des A u s s t ä u b e n s antreffen. A u c h das bei manchen F i c u s - A r t e n , wie 
F . C a r i c a (s. d.) auffallende B l ü h e n u n d Fruchten i n mehreren bestimmt ab
gegrenzten Zeitperioden ist eine unverkennbar mi t dem Insektenleben u n d der 

Zahl der a l l j ähr l i ch entwickelten Insektengenerationen z u s a m m e n h ä n g e n d e E i n 
r ichtung; da die Tiere eine gewisse l änge re Zeit — bei B l a s t o p h a g a g l o s -

s o r u m G r a v . z. B . l V a — 3 Monate — brauchen, u m aus dem abgelegten 
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E i die Imagoform zu entwickeln, wi rd es erst durch das periodisch wiederholte 
Reifen der aufeinanderfolgenden Inflorescenz- und Fruchtgenerationen ermögl icht , 

dass jede neu auftretende Insektengeneration die zu ihrer B r u t e r n ä h r u n g not
wendigen Feigenreceptakeln auch i n geeignetem Entwickelungszustande a n t r i f f t . 

— Der gegenseitige Parallelismus zwischen den B lü t ene in r i ch tungen von F i c u s 
und den Lebensgewohnheiten der dieser Gat tung e igentüml ichen B e s t ä u b e r ist 

somit ein ganz augenscheinlicher, wenn auch i n seinen Einzelheiten noch n icht 

vol lkommen gek lä r te r (!). 

527 . F . ( U r o s t i g m a ) e las t ica L . , der allbekannte „ G u m m i b a u m " , ent
wickelt i n seiner ostindischen Heimat kleine, cylindrische Inflorescenzen, inner

halb deren nach G r a f S o l m s (a. a. O. p . 532—533) sowohl m ä n n l i c h e als 
weibliche B l ü t e n ziemlich regellos gemischt sind. Diese A r t der Geschlechter
verteilung stellt eine sehr pr imit ive F o r m der Gattung F i c u s dar. Die weib
lichen B l ü t e n scheinen alle von wesentlich gleicher Beschaffenheit, so dass es 
vom Z u f a l l a b h ä n g e n d ü r f t e , ob aus ihren Fruchtknoten F r ü c h t e oder Gal len 
hervorgehen. Das Perianth ist v ie rb lä t t e r ig ; die m ä n n l i c h e n B l ü t e n haben 
meist eine einzige Anthere, die weiblichen tragen eine p l a t t enähn l i ch verbreiterte 
Narbe. 

Als Inquiline der Blütengallen wurde auf Java B l a s t o p h a g a c l a v i g e r a 
Gr. M a y r von Solms gefunden. 

528 . F . ( U r o s t i g m a ) r e l i g i o s a L . besitzt nach S o l m s (a. a. O. p. 532) 
wie wohl die Ar ten der Untergat tung U r o s t i g m a übe rhaup t , nur Inflorescenzen 
einerlei A r t ohne geschlechtliche Differenzierung. 

Die Blütengallen enthalten nach genanntem Beobachter den Gallerzeuger B l a s t o 
p h a g a q u a d r a t i c e p s G. M a y r . 

529 . F . ( U r o s t i g m a ) sp. Mehrere brasilianische A r t e n der Untergat tung 
U r o s t i g m a ( = P h a r m a c o s y c e M i q . ) wurden von F r i t z M ü l l e r in B l u 
menau auf ihre Feigenwespen untersucht ( „Fe igenwespen" i n Kosmos 1886. I . 
p. 55—62; Critogaster und Trichaulus, ebenda I I . p . 5 4 — 5 6 ; Zur Kenntn is 
der Feigenwespen in Entom. Nachr. X I I . p. 193—199; ebenda X I I I . p. 161 — 163; 
L u d w i g : Ü b e r brasilianische, von Fr i tz Mül l e r gesammelte Feigenwespen. Ber. 
Deutsch. Bot. Gesellsch. I V 1886. X X V I I I ) . 

Die genauere systematische Beschreibung der von M ü l l e r i n Brasil ien 
an neun verschiedenen B ä u m e n (s. Verzeichnis der blumenbesuchenden Tiere i m 
Schlussband) gesammelten Feigen wespen durch G. M a y r (Feigen wespen i n Verh . 

der K . K . Zoolog. Gesellsch. W i e n 1885. p. 147—249) liess einen ungeahnten 
Formenreichtum derselben hervortreten; so fanden sich i n den Feigen eines ein
zigen Baumes (Nr. 5 nach M ü l l e r s Bezeichnung) 20 verschiedene C h a l c i -
d i d e n , darunter 9 f ohne zugehörige ? und 4 2 ohne f Die spä te ren 
Untersuchungen F r i t z M ü l l e r s lehrten nicht nur die Zusammengehör igke i t 
der verschiedenen Geschlechter bei ein und derselben A r t — wie von T r i c h a u 

l u s cf zu C r i t o g a s t e r , G a n o s o m a f zu T e t r a g o n a s p i s u . a. — , sondern 
auch die Lehensbeziehungen der verschiedenen Formen zu ihren Wir t spf lanzen 

genauer kennen. A l s w i r k s a m e B e s t ä u b e r der brasilianischen F e i g e n b ä u m e 

15* 
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kommen nach ihm nur B l a s t o p h a g a und T r i c h a u l u s in Betracht, da sie 
die einzigen sind, die beim Hineinkr iechen in die jungen Feigen eine reichliche 
B e s t ä u b u n g der weiblichen B l ü t e n bewirken. B l a s t o p h a g a b r a s i l i e n s i s 

G . M a y r besucht unterschiedlos mehrere A r t e n von Ficus, w ä h r e n d B . b i f o s s u -
l a t a G . M . bisher nur auf einer einzigen Baumart gefunden wurde. T e t r a -
g o n a s p i s und C r i t o g a s t e r , anderen Legescheide etwa einzelne B l ü t e n s t a u b 
k ö r n e r zu haften v e r m ö g e n , k ö n n e n nur i n ganz b e s c h r ä n k t e m Grade zur Be
s t ä u b u n g beitragen. Dasselbe g i l t wahrscheinlich auch f ü r einige andere nicht 
schmarotzende Ar ten . Die üb r igen i n brasilianischen Feigen auftretenden, para
sitisch lebenden H y m e n opferen, sowie die vom Saf t oder Fleisch der Feigen 
sich n ä h r e n d e n Insekten, wie L a r v e n von K ä f e r n , Z w e i f l ü g l e r n u . a. sind jeden
fa l ls schädl iche Feigenbesucher (s. F . M ü l l e r i n Kosmos 1886. I I . p . 61). 

5 3 0 . F . ( U r o s t i g m a ) d o l i a r i a M a r t . Dieser A r t gehö ren nach 
L u d w i g (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. 1886. p . X X V I I I — X X I X . ) einige der 
von F r i t z M ü l l e r auf ihre Feigeninsekten untersuchten F i c u s - B ä u m e an 
(s. oben). 

Als in den Feigen derselben gefunden werden von L u d w i g genannt: Blastophaga 
brasiliensis G. M., Diomorus variabilis G. M . und Diomorus n. sp. Letztere beide ent
wickeln sich in grossen Gallen, die mit den Blüten der Feige nichts zu thun haben. 
Die übrigen von F r i t z M ü l l e r gefundenen Feigenwespen bezieht L u d w i g vorwiegend 
auf U r o s t i g m a - A r t e n ; für die Untergattung P h a r m a c o s y c e wird Tetrapus ameri-
canus G. M. als charakteristisch angegeben. — Um Lagoa Santa in Brasilien von 
W a r m i n g (Lag. Sant. pag. 403) beobachtete Bäume (von Urostigma doliaria?) zeigten 
zwei deutlich abgegrenzte H a u p t b l ü t e z e i t e n . 

F i c u s sp. I n wildwachsenden F i c u s - A r t e n von F l o r i d a , Mex iko und 
St. Vincent lebende Feigen wespen wurden von C. V R i l e y (Bot. Gaz. X V I I . 
1892. p . 281) untersucht. 

5 3 1 . F . h i r t a V a h l . v a r . setosa Miq ; . [ S o l m s - L a u b a c h Geschlechter
differenzierung etc. i n Bot . Zeit. 1885. p . 5 1 6 — 5 1 8 ] . G r a f S o l m s f a n d bei 

dieser A r t auf Java eine ähn l i che Geschlechterverteilung, wie bei F . C a r i c a . 
Die birnartigen, l e d e r i g - z ä h e n Receptakeln des m ä n n l i c h e n Baumes enthalten 

unterhalb der M ü n d u n g z u n ä c h s t eine Zone m ä n n l i c h e r B l ü t e n m i t v ie rb lä t te r igem 

Perianth und 2 S t a u b b l ä t t e r n , u n t e r w ä r t s dagegen G a l l e n b l ü t e n m i t seitlich ge
stelltem G r i f f e l und fehlender Narbe. Die weiblichen, i m Reifezustand fleischigen 

und kirschrot g e f ä r b t e n Receptakeln enthalten ausschliesslich dicht ged räng te , 
samenbildende B l ü t e n mi t senkrecht aufsteigendem G r i f f e l und t r i ch te r förmiger 
papillentragender Narbe. 

Als vermutlicher Bestäuber wurde Blastophaga javana G. Mayr von S o l m s in 
den Receptakeln gefunden, daneben kam auch die Chalcidide Sycoryctes simplex G M 
sowie Ameisen (Iridomyrmex cordatus Sm., Monomorium Pharaonis L.) als Insassen vor 
(nach G. M a y r in Feigenwesp. p. 154). 

5 3 2 . F . h i r t a V a h l . , auf Java, wurde von T r e u b ( A n n . Ja rd Bo t 

Buitenzorg. X V I I I . 2. Part. 1902. p. 1 2 4 - 1 5 4 ) einer genauen embryologischen 
Untersuchung unterworfen. A l s Hauptergebnis stellte sich heraus, dass zwar 
die B e s t ä u b u n g weiblicher B l ü t e n durch die Blastophagen und ebenso auch das 
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Eindringen zarter Pollen schlauche in das Griffelgewebe vereinzelt beobachtet 
wird, aber trotzdem i n k e i n e m F a l l e — bei 412 n ä h e r studierten Samen

anlagen — das Vordringen der Po l l ensch läuche bis zur Eizelle verfolgt werden 
konnte. Der gesamte Be fund der K e r n t e i l u n g s v o r g ä n g e läss t vielmehr die 
p a r t h e n o g e n e t i s c h e E n t s t e h u n g des E m b r y o aus der unbefruchteten 
Eizelle als sicher gestellt erscheinen. T r e u b e rk l ä r t dies über raschende Er 
gebnis durch den Hinweis auf solche F ä l l e , i n denen wie bei Marsi l ia die 
parthenogenetische Entwickelung des Embryo von einem bestimmten Temperatur
reiz a b h ä n g i g ist und meint, dass auch bei F i c u s durch den Einstich der I n q u i -
linen ein ähn l i che r Reiz hervorgerufen werden könn te , der die parthenogenetische 

Fortentwickelung des Eies zur Folge hät te . 

533 . F . d i v e r s i f o l i a B l . , eine i n der Bergregion Ja\as epiphytisch auf
tretende A r t , ist nach S o l m s (a. a. O. p. 518—522) rein diöcisch wie F . h i r t a . 
I n den Receptakeln des männ l i chen Baumes nehmen die zahlreichen m ä n n l i c h e n 
B l ü t e n die ganze obere H ä l f t e der I n n e n a u s h ö h l u n g e in; die männ l i che Einzel
b lü te besitzt ein unregelmäss ig ausgebildetes, vierblät ter iges Perianth und 2 Staub
blät ter . Die untere H ä l f t e der H ö h l u n g wi rd von den G a l l e n b l ü t e n ein
genommen, die von vier fleischigen, purpurfarbigen S c h ü p p c h e n umgeben werden 
und ein Ovar mit ve rkürz tem, narbenlosen G r i f f e l aufweisen. Die Receptakeln 
der weiblichen Stöcke enthalten ausschliesslich S a m e n b l ü t e n , diese haben ein 
Perianth von vier fleischigen B l ä t t c h e n und ein Ovar mi t l ä n g e r e m , oben i n 
zwei lange Narbenlappen auslaufenden G r i f f e l . Die b o h n e n f ö r m i g e Fruch t über 
t r i f f t die reifen Gallen der männ l i chen Receptakeln u n g e f ä h r um das Vierfache. 

Aus den Blütengallen dieser Art geht auf Java Blastophaga quadripes G. Mayr 
hervor. 

534 . F . C a r i c a L . [ V g l . B d . I . p. 124—126 u. B d . I L 2. p. 384]. D i e 
m ä n n l i c h e n und weiblichen Stöcke zeitigen im Laufe der Vegetationszeit nach
einander drei verschiedene Fruchtgenerationen, denen ebensoviele Generationen 
des i n den m ä n n l i c h e n Receptakeln ansäss igen Insekts ( B l a s t o p h a g a ) ent
sprechen. Zur Übe r s i ch t dieser etwas verwickelten Verhä l t n i s s e dient die f o l 
gende, nach den Untersuchungen d e s G r a f e n S o l m s ( H e r k u n f t , Domestikation 
u . Verbreit , d. gewöhnl . Feigenbaumes. Gö t t i ngen 1882) und P. M a y e r s (Zur 
Naturgeschichte d. Feigeninsekt. M i t t . Zool. Stat. Neapel I I I . p. 551—590) 
zusammengestellte Vergleichung. Dieselbe bezieht sich auf B ä u m e i n der U m 
gebung Neapels. 

C a p r i f i c u s (Geisfeigen
baum), cf-Stöcke. 

rf Blüten und Gallenblüten 
(umgebildete $ ) herrschen vor; 
Samenblüten treten nur aus
nahmsweise auf. Die 9 Gallen
blüten sind ausgeprägt pro
togyn und entwickeln sich 
längere Zeit vor den rf Blüten. 

K u l t u r - F e i g e n b a u m . 
$-Stöcke. 

Samenblüten ( $ ) sind aus
schliesslich vorhanden; bis
weilen auch einzelne rf 

Blüten. 

B l a s t o p h a g a (Gall
erzeuger). 

Die befruchteten 9 e r 
lassen die reifen Recep
takeln des Caprificus un$ 
treten in jüngere Recep
takeln der nächstfolgenden 

Fruchtgeneration ein. 
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C a p r i f i c u s (Geisfeigen
baum). cf-Stöcke. 

I . F r u c h t g e n e r a t i o n : 
Profichi (orni), reifen im 
Laufe des Juni und ent
wickeln sehr zahlreiche 
cf Blüten. Sie nehmen die 
aus den überwinternden 
Mamme ausschwärmen
den Blastophaga - Weib
chen auf. 

I L F r u c h t g e n e r a t i o n : 
Mammoni („formtes"), rei
fen im August und Sep
tember; die cf Blüten sind 
weniger zahlreich; aus
nahmsweise kommen auch 
weibliche Blüten mit be
fruchteten Samenanlagen 
vor, aus deren Keimlingen 
sich sowohl Caprificus-
Stöcke als Stöcke mit 
weiblichen Receptakeln zu 
entwickeln vermögen. 

K u l t u r - F e i g e n b a u m . 
2-Stöcke. 

I . F r u c h t g e n e r a t i o n : 
Fiori (grossi), treten bei 
Wiederbeginn der Ve
getation im Februar 
auf und fallen früh
zeitig ab; die Samen
anlagen der Blüten 
sind verbildetund nicht 
entwickelungsfähig. 

II. Fruchtgeneration: 
Pedagnuoli (fichi), sind 
die gewöhnlichen Ess
feigen, die im Sommer 
reifen und ohne Kapri-
fikation nur taube 
Früchte enthalten. 

B l a s t o p h a g a (Gall
erzeuger). 

I . I n s e k t e n g e n e r a 
t i o n : erscheint im 
Apr i l aus den über
winternden Mamme 
und wandert in die 
profichi ein. 

I I . I n s e k t e n g e n e r a -
t i o n : erscheint von 
Ende Juni bis Ende 
Juli und wandert in 
die Mammoni (bezw. 
Mamme) ein. 

I I I F r u c h t g e n e r a t i o n : I I I . F r u c h t g e n e r a t i o n : 
Mamme („cratitires"), Cimaruoli, werden häu-

I I I . 

überwintern am Baum und 
reifen Anfang A p r i l ; die 
rf Blüten sind spärlich 
oder fehlen ganz. 

fig durch die Witte
rungseinflüsse im 

Herbst zerstört und 
fallen dann unreif ab. 

I n s e k t e n g e n e r a 
t i o n : erscheint im 
September und wan
dert in die Mamme ein, 
in denen die gall-
bewohnenden Larven 
überwintern. 

Die Reifezeiten der verschiedenen Fruchtgenerationen verschieben sich 

üb r igens vielfach derart, dass es ind iv idue l l vorauseilende u n d sich ve r spä t ende 
B ä u m e giebt; dadurch werden auch die analogen Generationen der Insekten 

verundeutlicht. Eine sehr bemerkenswerte Sexualvariation ist die „ E r i n o s y c e " , 
die von P o n t e d e r a zuerst e r w ä h n t und von C a v o l i n i beschrieben wurde; 
S o l m s (a. a. O. p. 35) beobachtete einen ä h n l i c h e n B a u m i m Garten des 

Herzogs von Bivona zu Neapel; seine Mammoni erschienen au f fa l l end weich 
u n d enthielten (ausser wohlausgebildeten cf B l ü t e n ) : 1. taube weibliche B l ü t e n , 

2. reife F r ü c h t e mi t embryohaltigen Samen, 3. reife Gal len mi t vol lentwickel ten 

Insekten; die Zah l dieser verschiedenen Bestandteile wechselte von Feige zu 
Feige. E ine zweite R ü c k s c h l a g s f o r m ist die von S o l m s (a. a. O. p . 14) er

w ä h n t e „ F e i g e v o n C r o i s i c " , die i n der oberen H ä l f t e ihrer Receptakeln 

zahlreiche cf B l ü t e n , i n der tieferen Partie die gewöhn l i chen S a m e n b l ü t e n ent
h ä l t ; der obere T e i l bleibt bei der Reife (wie bei dem Caprificus) fest u n d ge
schmacklos, so dass er beim Genuss der Frucht entfernt zu werden pf legt . 

Eine Reihe aussereuropä ischer , mi t F . C a r i c a nahe verwandter oder 
m i t ihr vielleicht identischer A r t e n , wie F . P s e u d o - C a r i c a H ö c h s t . i n 
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Abyssinien, F . p e r s i c a B o i s s . i n Belutschistan und Persien, F . s e r r a t a F o r s k . 
i n Ä g y p t e n u . a. beherbergen i n ihren Receptakeln die gleiche Chalcididen-Art 
( B l a s t o p h a g a g r o s s o r u m G r a v . , s. das Verzeichnis der blumenbesuchenden 
Tiere am Schluss von Band I I I ) , wie der südeuropäische , halbwilde Caprificus; 
ihre weiblichen B l ü t e n m ü s s e n spontan i n ähn l i che r Weise b e s t ä u b t werden, 
wie dies am kul t ivier ten Feigenbaum i n den Gegenden, wo die K a p r i f i k a t i o n 
übl ich ist , unter Beihi l fe des Menschen zu geschehen pflegt . A l s solche Ge
genden ausserhalb Europas sind nach ä l te ren Quellen besonders Kleinasien, 
Syrien und Alger ien bekannt (s. S o l m s a. a. O. p . 61). M a r t i n (Capri f i -
kat ion du figuier en Kabyl ie , B u l l . d. 1. Soc. d 'Acclimat. 2 Ser. T . V I . 1869, 
p . 622 — 631) f ü h r t ein bezeichnendes Sprichwort der K a b y l e n : „ Q u i n'a pas 
de Dokhar n'a pas de figues" an und e r w ä h n t ungüns t ige Kulturversuche, die 
ohne Anwendung des „ D o k h a r " — d. h. ohne Caprificus-Receptakeln m i t den 
darin befindlichen Insekten — in Alg ie r angestellt worden sind. Das Verfahren 
der Kapr i f ika t ion beschreibt er übere ins t immend m i t seinem V o r g ä n g e r L e c l e r c . 
Der direkte Beweis f ü r die Notwendigkeit der B e s t ä u b u n g bei gewissen Feigen
sorten wurde erst 1893 durch G . E i s e n i n Ka l i fo rn ien erbracht (s. S o l m s -
L a u b a c h i n Bot. Zeit. 1893. p . 8 1 — 8 4 ; E i s e n , Biolog. Studies on figs 
etc. Proc. Calif. Acad. Sc. V 1896. p. 897—1001), der durch direkte Versuche 
an „ S m y r n a f e i g e n " nachwies, dass diese nur dann ihre Receptakeln zur Reife 
bringen, wenn die weiblichen B l ü t e n mit Pollen aus Caprificus-Receptakeln be
s t äub t werden. I n 12 Jahren, i n denen i n San Francisco die aus Smyrna 
bezogenen F e i g e n b ä u m e kul t ivier t worden waren, hatten sie nicht eine einzige 
reife Frucht getragen, obgleich daneben italienische Sorten immer sehr gute 
Ernte gaben. Der amerikanische Forscher übe r t rug den Pol len des Caprificus 
mittelst eines Gänsek ie l s auf die Inflorescenzen der Smyrnasorten und konnte 
schon nach einem Monat köst l ich süsse , völl ig gereifte Feigen ernten. Nach 
seiner Ansicht haben sich die Smyrnafeigen aus einer weiblichen, noch aufzu
suchenden Caprificusform entwickelt, w ä h r e n d die sonstigen Sorten durch Knospen
variation aus dem gewöhnlichen Caprificus entstanden sein m ö g e n . G r a f 
S o l m s h ä l t dagegen auch f ü r die Smyrnafeigen die Abstammung von einer 
u r s p r ü n g l i c h e n weiblichen Fo rm f ü r wahrscheinlicher. 

Die erste E i n f ü h r u n g der B l a s t o p h a g a i n Ka l i fo rn ien wurde auf Ver
anlassung von G . E i s e n (The f i rs t introduction of B l a s t o p h a g a p s e n e s 
into California. Insect L i f e I V . 1891 . p . 128—129) durch J a m e s S k i n n i n 
Niles (Alameda Co.) bewirkt , der einige hundert, i n junge Geisfeigen einge
schlossene Insekten aus Lok ia bei Smyrna am 23. J u l i 1891 bezog; eine A n 
zahl ausgeschwärmter Weibchen ging auch auf frische Feigen ü b e r , doch f a n d 
keine Ü b e r w i n t e r u n g der Insekten statt. Ers t 1899 gelang die völl ige E i n 
b ü r g e r u n g der Feigengallwespe in Nordamerika durch eine neue aus A l g i e r be
zogene Sendung, die aus der überwinternden Herbstgeneration bestand. V ö l l i g 
befriedigende Versuchsergebnisse mit importierten Blastophagen wurden 1900 
unter Le i tung des Department of Agricul ture i n den Feigenplantagen von 

G. C. R o e d i n g zu Fresno (Californien) erzielt. E inen a u s f ü h r l i c h e n , durch 
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Photographieen, P l ä n e und Textf iguren e r läu te r ten Bericht übe r diese Versuche 
bat L . 0 . H o w a r d (Smyrna F i g Culture in the Uni ted States Yearbook. U . S. 
Depar tm. Agr icu l t . Washington 1901 . p. 79—106) erstattet. I m ganzen wurden 
1 8 0 0 0 Profichi-Brutfeigen auf etwa 1300 S m y r n a - F e i g e n b ä u m e nach einer ver
besserten Methode verteilt und schliesslich 12—15 Tonnen vorzügl icher Essfeigen 
gewonnen, die an Zuckergehalt und Geschmack die importierten Smyrnafeigen 
bedeutend ü b e r t r a f e n . Zur Erz ie lung dieses Resultates hatten die Insassen von 
etwa 450 Winterfe igen g e n ü g t . Nach diesen Ergebnissen ist ein bedeutender 
Aufschwung der Feigenkultur i n Cal i fornien und den S ü d s t a a t e n Nordamerikas 
zu erwarten, da die Akkl ima t i sa t ion der Feigenwespen daselbst gesichert er
scheint. 

Das A u s s c h l ü p f e n der verschiedenen Feigen wespen - Generationen trat i n 

Californien etwas f r ü h e r ein als i n I t a l i en , wie folgende G e g e n ü b e r s t e l l u n g der 
nordamerikanischen und der i n Neapel von P. M a y e r gemachten Beobach

tungen zeigt: 

j - , . ,. Austrittszeit der Blastophagen 
-Beigen-Generation: . „ . X T , 

in Fresno : in Neapel: 
Mamme 28. M ä r z bis 25. A p r i l Ende M ä r z bis A p r i l 
Prof ich i 1 1 . J u n i bis 5. J u l i 22. J u n i bis 27. J u l i 

Erste Mammoni 13. August bis 12. Sept. 4. September 

Zweite Mammoni 5. Oktober 28. Oktober. 

Besonders verdient die von Howard (a. a. O. p. 93) angegebene That
sache Beachtung, dass ein einziges Blastophaga-Weibchen zur v o l l s t ä n d i g e n Be
f ruch tung aller B l ü t e n eines jungen Feigenreceptaculums ausreicht. Dadurch 

r ü c k e n auch die von T r e u b an F i c u s h i r t a (s. d.) u n d von C u n n i n g h a m 
an F . R o x b u r g h i i gewonnenen Er fahrungen in neue Beleuchtung (!). 

Die mit der Feigengallwespe ( B l a s t o p h a g a g r o s s o r u m G r a v . s. Fig. 42) 
vergesellschaftete und wie diese zu den Agaoninen unter den Chalcididen gehörige, rot-
gefärbte P h i l o t r y p e s i s c a r i c a e Hass . ( = Ichneumon ficarius Cavol.) lebt als Larve 
ebenfalls innerhalb der Ficusfruchtknoten; das geflügelte, durch einen langen Lege
stachel auffallende Weibchen (s. Fig. 42 bei 2) ist fast ganz kahl ; nur die Fühler, Beine 
und die Stachelscheide sind etwas behaart. Seine Rolle als Bestäubungsvermit t ler ist 
zweifelhaft; nach einer älteren Angabe von L e c l e r c (cit. von P. M a y e r a. a. 0 . 
S. 586) wurde in Algerien ein Ficusbaum beobachtet, der in seinen Feigen ausschliess
lich den in Rede stehenden „ I c h n e u m o n " ohne Blastophaga enthielt. Übrigens ent
halten die mit F i c u s C a r i c a verwandten Arten wie F. s e r r a t a F o r s k . , F. p e r s i c a 
B o i s s . u. a. in ihren Receptakeln neben der Blastophaga fast immer auch den „ I c h 
n e u m o n " . — Als gelegentlicher Feigenbesucher ist schliesslich ein F a d e n w u r m 
(Anguillula caprifici Gasparr.) zu erwähnen, der sich im Innern der Receptakeln zwischen 
den Früchtchen vorfindet und sich von den ausschwärmenden Feigeninsekten, an die er 
sich geschickt anzuklammern versteht, in andere jüngere Feigen transportieren lässt . 

535 . F . P a l m e r i W a t s . Die Receptakeln dieser kal ifornischen A r t werden 
nach G. E i s e n (Proc. Calif . Acad. 2. Ser. V o l . V 1896. p . 998) von einer 
B l a s t o p h a g a - A r t (?) bewohnt, die nicht aus dem Ostiolum a u s s c h l ü p f t , son

dern unterhalb desselben eine runde A u s t r i t t s ö f f n u n g beisst. 
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5 3 6 . F . geocarpa T e y s m . , auf den ostindischen Inse ln , erzeugt nach 

K o o r d e r s (Med. van s'lands plantentuin X I X . 1898. p . 6 0 0 — 6 0 1 . A n n . 
Jard. Buitenzorg X V I I I . 2. Part. 1902. p . 8 3 - 8 5 ) unterirdische, seil ähn l i che , 

mi t kleinen Stipeln besetzte Zweige, die bis zu 8 m 
L ä n g e erreichen; die an ihnen sitzenden, mit 
grossen, braungelben Brakteen versehenen Recep
takeln ragen hier und da aus der Laubdecke des 
Urwaldbodens hervor und sind „mit einer stinken
den F lüss igke i t gefül l t , i n welcher meist zahlreiche 

Insektenlarven umherschwimmen". 

Fig. 41. F i c u s geocarpa Teysm. 
1 Stück eines Blütenstände tragenden Ausläufers (2 : 3). 2 Weibliche Inflorescenz im Längs

schnitt (2:3). — Orig. K n u t h . 

* Das von Knuth untersuchte Exemplar hatte nur $ Blütenstände von 
eiförmiger Gestalt (Fig. 41). Besucher (Gallwespen) hat K n u t h i n denselben 
nicht finden k ö n n e n . A u c h F . R i b e s R e i n w . produziert nach K o o r d e r s 
zahlreiche, bis 2,5 m lange, an der Stammbasis hervorgehende, fruchttragende 
Zweige, die sich der Erde anschmiegen oder sich in dieselbe einsenken. 

5 3 7 . F . V r i e s e a n a M i q . Dieser auf Java seltene Baum zeigt eine ä h n 
liche, unterirdische Cauliflorie wie F . g e o c a r p a , doch sind die Receptakeln 
an der Samenbasis zu kopfgrossen Gruppen a n g e h ä u f t , die an dem na tü r l i chen 
Standort von krautigem U n t e r g e b ü s c h und abgefallenem L a u b bedeckt werden 
( K o o r d e r s a. a. O. p. 88—90). 

5 3 8 . F . T i - K o u a B u r e a u , eine i n Yun-nan i n China einheimische A r t , 
entwickelt nach B u r e a u (s. Bot. Jb. 1889. I . p. 511) halb in die Erde 
kriechende Zweige, an denen sich unreife Receptakeln vorfanden. 

539 . F . S y c o m o r u s L . Die i n Ä g y p t e n und i m öst l ichen A f r i k a ver
breitete Ku l tu rp f l anze , von der naheverwandte Formen auch wi ld auftreten, 
t r äg t an Niederblattsprossen Receptakeln, die, wie es scheint, je nach der Jahres
zeit sexuell verschieden sind und i m F r ü h j a h r vorwiegend m ä n n l i c h e , spä t e r 
— besonders im Herbst — Blü ten beiderlei Geschlechts enthalten (s. S o l m s , 
Feigenb. a. a. O. p. 99). Die von letztgenanntem Forscher untersuchten Syko-
morenfeigen aus Ä g y p t e n enthielten sowohl m ä n n l i c h e als weibliche B l ü t e n , doch 

fehlten entwickelte, samenhaltige F r ü c h t e ganz, die auch von S c h w e i n f u r t h 
niemals gesehen wurden. Charakteristisch f ü r die Receptakeln ist ein rotbrauner 
Saft , der als Narbensekret abgesondert zu werden scheint und spä ter zu einer 
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die Narben der weiblichen B l ü t e n z o n e verklebenden Masse e rhär te t , wie es ahn
l i ch bei F i c u s g l o m e r a t a H o r t . B o g . auf Java (s. N . 540) der F a l l ist. 
U m die Sykomorenfeigen geniessbar zu machen, schneiden die Eingeborenen 

Ä g y p t e n s mi t einem scharfen Messer eine Kalot te aus der Feige nahe ihrer 
M ü n d u n g heraus; dadurch werden die i n den B l ü t e n g a l l e n wohnenden Insekten 
zum Absterben gebracht und die Feigen sind dann nach einigen Tagen weich 
u n d süss (P M a y e r a. a. O. p. 588). — Die e insch läg igen Sexual- und Be

s t ä u b u n g s v e r h ä l t n i s s e sind noch weiter zu untersuchen (!). 
Der regelmässige Insasse der Sykomorenfeige ist die mit Blastophaga verwandte 

Sycophaga sycomori P. M a y e r ( = Cynips Cycomori Hass.), die auch mehrfach in den 
Receptakeln anderer Ficus-Arten, wie z . B . F. g u i n e e n s i s M i q . in Nubien, F. h i r t a 

Fig. 42. F e i g e n i n s e k t e n . 
1 Blastophaga grossorum Grav. $ (15:1). 2 Ichneumon ficarius Cav. Q (15-1) 3 

phaga sycomori Hass. rf (30:1). Nach P. M a y e r . 

V a h l auf Java, F. g l o m e r a t a H o r t . B o g . und F. l e p i d o c a r p a B l . auf Java ge
funden wurde (vgl. das Tierverzeichnis am Schluss von Band I I I ) . Die ungeflügelten Männ
chen (s. Fig. 42 bei 3) und geflügelten Weibchen sind bei dieser Chalcidide in demselben 
starken Grade verschieden organisiert wie bei B l a s t o p h a g a ; übrigens fehlt dem Weibchen 
die für letztere Gattung charakteristische Mandibelsäge; das Männchen hat starke, drei-
zähnige Mandibeln, die beim Durchbeissen der Gallenwand in Funktion treten und t räg t 
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am Hinterleib ein Paar seitlich abstehender, langer Anhänge. Beim Ausschwärmen aus 
.dem reif gewordenen Receptaculum verlassen die befruchteten, wohl als Bestäuber an
zunehmenden Weibchen dasselbe nicht durch die Mündung, sondern durch mehrere in 
der Nähe derselben angelegte Seitenlöcher, die vielleicht vorher von den Männchen 
ausgefressen werden (nach P. M a y e r a. a. 0.). 

540 . F . g l o m e r a t a H o r t . B o g o r . ( = C o v e l l i a g l o m e r a t a M i q . ) . 
Eine i m botanischen Garten von Buitenzorg unter dem M i q u e l s c h e n Namen 
kultivierte, bezüglich ihrer Benennung zweifelhafte A r t , die nach S o l m s ( a . a . O . 
p . 547 f f . ) zur Untergat tung Sycomorus gehör t , t r äg t fleischrote, g rünge f l eck t e 
Feigen, deren Fo rm und Grösse im Reifezustand an Bergamottebirnen erinnern. 
I m Innern enthalten die Receptakeln sowohl m ä n n l i c h e als Samen- und Gallen
b l ü t e n ; die Geschlechtsverteilung ist somit synöcisch. Die m ä n n l i c h e n B l ü t e n 

bilden dicht unterhalb der Mündungss t e l l e eine breite Ringzone; Samen- und 
Ga l l enb lü t en liegen ziemlich deutlich in 2 Schiebten übere inander , doch kommen 
die G r i f f e l beider fast i n dieselbe Ebene zu liegen, weil die Gallen kurze, die 
S a m e n b l ü t e n (Einze l f rüchte) dagegen sehr lange, d ü n n e G r i f f e l tragen, die zwischen 
jenen hindurchragen; die t r ich ter förmig vertieften Griffe lspi tzen sind bei beiden 
von gleicher Beschaffenheit und werden von langen, sich v e r s c h r ä n k e n d e n Pa-
pillenhaaren dergestalt bedeckt, dass sich alle Narben zu einer zusammen
h ä n g e n d e n Schicht vereinigen. S p ä t e r scheidet diese Narbenschicht ein fo rm
loses Sekret ab, wie es ähn l i ch auch bei der Sykomore beobachtet wi rd . Das 
Perianth der beiderlei weiblichen B l ü t e n ist v ierb lä t te r ig . D ie m ä n n l i c h e n B l ü t e n 
besitzen eine un te rwär t s röhrige, oben vierzipfelige H ü l l e , die die 2—3 Antheren 
anfangs i n F o r m eines geschlossenen Sackes umgiebt. 

Als F e i g e n i n s a s s e n wurden von S o l m s auf Java nach G. M a y r (Feigen
insekten, p. 154) folgende Chalcididen gefunden: Blastophaga fuscieeps G. M. . Sycophaga 
Sycomori Hass., S. perplexa Coq., Sycoryctes patellaris G. M. , Tetragonaspis testacea 
G. M. und Goniogaster varicolor G. M. 

5 4 1 . F . ( C o v e l l i a ) R ibes R e i n w . i n Java ( S o l m s a. a. O. p. 534 — 536) 
ist streng diöcisch mit männ l i chen und weiblichen S t ö c k e n ; die Feigen des 
männ l i chen Baumes haben die Grösse einer Vogelkirsche und stehen in F o r m 
einer dichten Traube an blattlosen, den ä l teren Stammteilen entspringenden 
Trieben; ihre das Ostiolum umgebenden, wenig zahlreichen, m ä n n l i c h e n Einzel
b lü ten besitzen eine einzige Anthere und ein v ierb lä t te r iges Per ianth, dessen 
anfangs geschlossene Abschnitte sich erst bei der Streckung des Filaments riss
art ig ö f f n e n ; die Ga l lenb lü ten besitzen eine sackfö rmige , die Fruchtknotengalle 
umschliessende H ü l l e . Die Feigen der weiblichen S töcke enthalten ausschliess
l ich S a m e n b l ü t e n ; das Perianth der letzteren umgiebt das Ovar i n F o r m eines 
Bechers und erscheint an der reifen Fruch t als reduziertes, flaches Schüsse lchen . 
A u c h ist der narbentragende G r i f f e l der weiblichen B l ü t e n doppelt so lang als 
der der narbenlosen Gal lenb lü ten . Diese augenscheinlich durch den Einf luss 
des Gallenerzeugers hervorgebrachte Differenzierung der u r sp rüng l i ch gleich be
schaffenen Gallen- und Samenb lü t en kehrt auch bei anderen A r t e n der Unter
gattung C y s t o g y n e und ebenso bei F i c u s C a r i c a nebst den i hm biologisch 
ähn l i chen Formen wieder. 
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Als F e i g e n i n s a s s e n wurden die gallerzeugende Blastophaga crassitarsus G. M., 
sowie Philotrypesis minuta G. M. von S o l m s (nach G. M a y r a. a. 0 ) aufgefunden. 
Auch beobachtete der letztgenannte Forscher im Garten von Buitenzorg als gelegentliche 
Feigenbesucher äusserst zahlreiche Ameisen, die vielfach das ganze Innere der Recep
takeln bis auf die dünne Schale aushöhlten. Die Tiere scheinen besonders den Inqui-
linen nachzustellen, die sie als Larvenfutter davonschleppen. Ameisenreste wurden auch 
bei anderen F i c u s - A r t e n in den Feigen gefunden (s. F i c u s h i r t a ) . 

5 4 2 . F . ( C o v e l l i a ) R o x b u r g h i i W a l l . Diese i m botanischen Garten 

von Calcutta und i m zoologischen Garten von Al ipore durch D . C u n n i n g h a m 
(On the Phenom. of f e r t i l . i n Fic . Roxb. Calcutta 1889) sehr eingehend unter
suchte A r t bietet i n ihren B l ü t e n e i n r i c h t u n g e n interessante Abweichungen von 
dem Verhal ten bei F i c u s C a r i c a dar. Sie besitzt, wie letztere, zwar auch 
Diöcie m i t ähn l i che r Ver te i lung der m ä n n l i c h e n , der Gallen- und der Samen
b lü ten i m Inne rn der Receptakeln, br ingt aber nur 2 Fruchtgenerationen — 
Ende November bis A n f a n g Dezember und dann wieder Februar bis M ä r z — 
al l jähr l ich zur Ausbi ldung . Die bei der Reife b i rn fö rmig gestalteten, am Scheitel 

e inged rück ten Receptakeln haben in jugendlichen Entwickelungsstadien eine 
durch die zahlreichen, sich v e r s c h r ä n k e n d e n Osteoiarschuppen dicht verschlossene 
M ü n d u n g ; i n spä teren , der Reife vorausgehenden Z u s t ä n d e n f ü l l e n sich die 
m ä n n l i c h e n Feigen mi t einem rö t l i ch -b raunen , die weiblichen m i t einem fast 
farblosen Saft. Das Perianth der E i n z e l b l ü t e n scheint von dem anderer F i c u s -
Ar t en abweichend gebaut zu sein; an den männ l i chen , hinter einer scheidigen 
Deckschuppe stehenden B l ü t e n soll es eine doppelte H ü l l e bilden, an den Gal len-
und S a m e n b l ü t e n dagegen gamophyl l - dreilappig sein (?). I n den m ä n n l i c h e n 
B l ü t e n t r i t t ausser den 2—3 S t a u b b l ä t t e r n bisweilen auch ein ganz reduziertes 
Ovar auf. Ga l l - und S a m e n b l ü t e n unterscheiden sich dadurch, dass bei ersteren 
der G r i f f e l kurz und narbenlos bleibt, w ä h r e n d er bei letzteren l a n g f a d e n f ö r m i g , 
behaart und mi t einer keuligen Narbe versehen ist. 

Ü b e r die B e s t ä u b u n g und Bef ruch tung gelangte C u n n i n g h a m zu f o l 
genden Anschauungen. Obgleich er in den von ihm bei Calcutta untersuchten 
Feigen als rege lmäss igen Gallenbewohner eine äch te C h a l c i d i d e (Eupristis) 

beobachtete und ebenso regelmässig i n den weiblichen, der Vo l l r e i f e sich an
n ä h e r n d e n Receptakeln, deren S a m e n b l ü t e n wohl entwickelte Embryonen ent
hielten, die K ö r p e r r e s t e von mindestens einem, i n der Regel aber von einer 
grösseren Zah l (2—22) toten G a l l wespen weibchen aufzuf inden vermochte, schien 

i h m doch diese ve rhä l tn i smäss ig geringe Zah l von eingedrungenen B e s t ä u b e r n 

gegenübe r der enormen Menge der entstandenen Ficusembryonen bei Annahme 
des gewöhnl ichen B e s t ä u b u n g s m o d u s unzureichend zu sein; es h ä t t e z. B . i n 

einem von i h m beobachteten Einze l fa l l , bei dem nur ein einziges totes Weibchen 

sich i n einem Receptaculum vorfand, das Tier den B l ü t e n s t a u b auf 12 700 Samen
anlagen übe r t r agen und dadurch die Befruchtung derselben bewirken m ü s s e n . 

Es liessen sich ferner immer nur äusse r s t spär l iche P o l l e n k ö r n e r am K ö r p e r 

der i n die junge Feige eindringenden Tiere beobachten. E n d l i c h vermochte 

C u n n i n g h a m durch genaue histologisch - entwickelungsgeschichtliche Unter 

suchung festzustellen, dass der Embryo vorliegender F icus -Ar t aus Zell tei lungen 
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des Nucellus — nicht aus der Eizelle innerhalb des Embryosacks — hervor
geht. Es liegt hier also die B i ldung eines Scheinembryo (Advent iv- oder Pseudo-
enibryo) vor, bei der eine vorausgehende B e s t ä u b u n g nicht notwendig ist (?). 
Gegen diese Auffassung scheint zu sprechen, dass nach C u n n i n g h a m s eigener 
Angabe der E i n t r i t t der Insekten in die Feigen f ü r die Reife derselben unum
gäng l i ch ist, da dieselben sonst vertrocknen und vorzeitig abfallen. Die Ga l l 
wespe soll nach Ans ich t des genannten Forschers einen Reiz auf das Recep-
taculum a u s ü b e n , der die Gewebe desselben zu hypertrophischem Wachstum 
anregt und in den m ä n n l i c h e n Receptakeln die normale Entwickelung der Staub
und G a l l e n b l ü t e n , in den weiblichen die B i ldung ungeschlechtlicher Advent iv
embryonen zur Folge hat. — Der F a l l , der wohl auch auf andere Weise zu 
deuten ist, liegt so eigenartig, dass er noch weiterer P r ü f u n g bedarf (!). 

Die von Cunningham in den Feigen obiger Art beobachtete, als Eu-
pristis bezeichnete Gallwespe ist wahrscheinlich identisch oder nahe verwandt 
mit der von S a u n d e r s (Entom. M . Magaz. X I X . 1882. p. 163—164 ; cit. 
nach Catal. Hymen , von D a l l a T o r r e V p . 323) aus F i c u s i n d i c a be
schriebenen E u p r i s t i n a M a s o n i i (!). Das übe r die Lebensgeschichte des 
Tieres von C u n n i n g h a m Beobachtete verdient, soweit es f ü r b lü tenbio logische 
Fragen i n Betracht kommt, hier eine aus führ l i chere Mi t te i lung , da die Original 
arbeit nicht a l lerwär ts zugängl ich sein d ü r f t e . 

Die Männchen weichen bei Eupristina ähnlich wie bei Blastophaga be
trächtlich von den Weibchen ab und unterscheiden sich von ihnen ausser durch den 
Mangel von Flügeln besonders in der Ausrüstung der Mandibeln und durch den fern
rohrartig ausziehbaren Hinterleib. Sobald die Gallen in den Gallblüten eines Feigen-
receptaculum reif geworden sind, nagen sich die Männchen heraus und laufen zwischen 
den Blüten auf der Suche nach den noch eingeschlossenen Weibchen umher, die sie 
dann befreien und befruchten. Der Begattungsakt scheint allerdings nicht direkt be
obachtet zu sein. Die Männchen rücken dann aus der Gallblütenzone in die der männ
lichen Blüten vor, deren Filamente und Antheren sie unterschiedslos mit ihren Mandibeln 
zerkleinern, um sich zu der Feigenmündung einen Weg zu bahnen. Hier stossen sie 
auf den Zapfenverschluss der Ostiolarschuppen, aus dem sie ganz methodisch einen 
zentralen Öffnungskanal ausnagen. Bei sehr geringer Zahl der Männchen oder völliger 
Abwesenheit' derselben kommt es vor, dass die Weibchen in den verschlossen bleibenden 
Receptakeln eingeschlossen bleiben, die sie ohne Hilfe der rf nicht zu durchbohren 
vermögen, so dass sie zu gründe gehen müssen. Den aus der entstandenen Öffnung 
entschlüpfenden Männchen, die dabei meist von Ameisen ergriffen werden (s. weiter 
unten) oder zu Boden fallen, folgen — in der Regel erst nach mehreren Stunden — die 
Weibchen; sie pflegen vor dem Ausschwärmen am Mündungskanal kurze Rast zu 
machen, um ihre Flügel zu trocknen und den Körper von anhängenden Blütenresten zu 
reinigen. Anhaftender Pollen von grösserer, für das blosse Auge sichtbarer Menge kam 
dem Beobachter niemals zu Gesicht. Bei gleichzeitiger Reife zahlreicherer Receptakeln 
bilden die ausschwärmenden Weibchen bisweilen dichte, kleine Wolken. Ihr Flugver
mögen ist nicht unbeträchtlich. Im Garten von Calcutta stand der einzig vorhandene 
weibliche Stock etwa eine Viertelmeile (engl.) von den männlichen Pflanzen entfernt 
und wurde doch regelmässig von letzterem aus durch die Gallwespenweibchen besucht, 
da sich ihre Reste später in den reifen Gallen vorfanden. Die Tiere scheinen ein ge
wisses Vermögen zu besitzen, durch das sie von aussen den für ihren Eintr i t t geeigneten 
Zustand der Receptakeln beurteilen können; sie unterscheiden jedoch nicht die für die 
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Eiablage nutzlosen Receptakeln des weiblichen Baumes von denen des männlichen, 
sondern greifen beide mit gleicher Begier an. Der Eintr i t t ist für die schwach ausge
rüsteten Weibchen ausserordentlich schwierig und wird nur dadurch ermöglicht, dass 
sich ganze Massen der Tiere gemeinsam einen Weg zwischen den Ostiolarschuppen zu 
bahnen versuchen, wobei sie ihre Flügel verlieren, und eine grössere Anzahl von ihnen 
zu Grunde geht. Gewisse Strukturunterschiede im Bau der männlichen und weiblichen 
Receptakeln bedingen es, dass in ersteren die Zahl der eindringenden Gallwespen stets 
grösser ist als in letzteren. In der Höhlung der Receptakeln bewegen sich die einge
drungenen Wespen geschäftig auf der Oberfläche der Blüten und suchen ihren Lege
stachel in einen Fruchtknoten einzuführen. Doch geschieht dies bei den Gallblüten vor
liegender A r t nicht wie bei F i c u s C a r i c a durch den Griffel, sondern direkt durch 
die Fruchtknotenwand etwas unterhalb der Griffelinsertionsstelle. An den Samenblüten 
der weiblichen Receptakeln gelingt den Tieren die Einführung des Legestachels nicht, 
weil hier die Wandung des Fruchtknotenscheitels etwa dreimal s tärker und das Gewebe 
viel dickwandiger ist als die entsprechende Stelle des Gallblütenfruchtknotens. Nach 
der Eiablage sterben die Weibchen schnell, aber ihr Körper — zumal der Kopf — bleibt 
bis zur Zeit der Feigenreife in der Receptakelhöhlung erhalten. — C u n n i n g h a m be
tont, dass die von ihm an kultivierten Exemplaren von F i c u s R o x b u r g h i i beobachtete 
Gallwespe möglicherweise nicht die ursprünglich dieser A r t eigentümliche Species dar
stellt, da die von ihm aus Sikkim bezogenen Feigen genannter Pflanze eine andere 
Gallwespenart enthielten (a. a. 0. p. 29). 

Als gelegentliche und schädliche Feigenbesucher nennt C u n n i n g h a m ausser 
einer blumenverwüstenden Tineinenraupe die drei Ameisenspecies: Pheidole indica Mayr, 
Oecophylla smaragdina Fabr. und Sima rufonigra Jerd. Erstere A r t benutzt die Höh
lungen der weiblichen Receptakeln als Wohnung, in der sie sich in kleinen Kolonien 
mit zahlreicher Nachkommenschaft ansiedelt, ohne dass von aussen ein Loch oder 
sonstiges äusseres Zeichen ihre Anwesenheit verrät . Die genannte Oecophylla-Art lauert 
an der Feigenmündung auf etwa heraustretende Feigenwespen, die sie ergreift und zum 
Neste t r ä g t ; dabei dringt sie nicht selten auch in das Innere der Receptakeln ein; auch 
baut sie bei reichlichem Vorhandensein gleichzeitig reifender Feigen besondere Vorrats
kammern aus zusammengelegten Ficus-Blättern, zwischen denen sie die eingetragenen 
Kadaver anhäuft . Sima ruficeps, die stets nur in Abwesenheit der gefürchteten Oeco
phylla erscheint, begnügt sich damit, die Feigenhöhlung auf tote Insekten abzusuchen. 

124. Sparattosyce Bur. 

Die wie bei Ficus gebauten Receptakeln zerreissen zur Blüteze i t und sind 
f ü r W i n d b e s t ä u b u n g eingerichtet ( S o l m s - L a u b a c h , Geschlechterdiff. b. d. 
F e i g e n b ä u m e n . Bot . Zeit. 1885. p. 570). 

48. Familie Urticaceae. 

Die anemophilen und zugleich baumartigen Urticaceen blühen in der nord
amerikanischen F lora f rühze i t ig , die krautigen, wie L a p o r t e a , H u m u l u s , 

C a n n a b i s u . a. dagegen spä t (nach R o b e r t s o n Philos. F low. Seas. p . 102). 

5 4 3 . U r t i c a g r a c i l i s A i t . D ie a u s s t ä u b e n d e n Antheren sah B a i l e y 

(Bot. Gaz. V I I I . 1883. p. 176—177) den Pollen 5—6 ZoU weit ausschleudern; 
bei U . d i o i c a L . ist der Vorgang nicht zu beobachten. 

544 . L a p o r t e a eanadensis G a u d . Diese monöcische A r t setzt i n Nord 

amerika nach A . J . G r a v e s (Li t te r . N r . 813) ohne Insektenbesuch F r ü c h t e 
an. — Die B l ü t e n sind anemophil (!). 
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5 4 5 . F l e u r y a p o d o c a r p a W e d d . v a r . a m p h i c a r p a E n g l . Die i n Togo 
im tropischen Westafr ika wachsende, von E n g l e r (Sitzungsb. K . A k a d . d . 
Wissensch. Ber l in 1895. V . p . 57—66) nach Herbarmaterial beschriebene Pflanze 
entwickelt an einem langen, horizontalen, wurzeltreibenden Stengel teils auf
rechte Sprosse mit knäue la r t igen , m ä n n l i c h e n Inflorescenzen, teils h e r a b h ä n g e n d e 
oder niederliegende, zum T e i l auch i n den Boden eindringende Sprosse mi t 
einzeln stehenden weiblichen B l ü t e n oder B lü t en s t änden . N u r i n einem ver
einzelten Falle kam ein männl icher , unterirdischer B l ü t e n s t a n d zur Beobachtung, 
dessen B l ü t e n jedoch pollenlose Antheren enthielten. M ä n n l i c h e und weibliche 
B l ü t e n sind einfach gebaut; erstere haben 5, seltener 4 H ü l l b l ä t t e r und ebenso 
viel S taubblä t t e r , deren Antheren i n der bei Urticaceen verbreiteten Weise beim 
Zurückschne l l en der elastisch gespannten S t a u b f ä d e n a u s s t ä u b e n ; die weiblichen 
B l ü t e n zeigen eine vierteilige B l ü t e n h ü l l e , aus der die p f r i emenförmige Narbe 
des eiförmigen Fruchtknotens weit hervorragt. D ie Stellung der weiblichen 
B l ü t e n s t ä n d e erscheint keineswegs völ l ig f i x i e r t ; doch kommen auch unterirdisch 
angelegte weibliche B l ü t e n zur Ausb i ldung , deren B e s t ä u b u n g nach E n g l e r 
vielleicht durch die Beihi l fe von erdbewohnenden Tieren , wie etwa R e g e n 
w ü r m e r n , vollzogen wi rd ; bei den der E r d o b e r f l ä c h e anliegenden, weiblichen 
B l ü t e n kann der Pollen direkt auf die vorgestreckten Narben herabfallen. D i e 
unterirdischen, weiblichen B l ü t e n sind kaum von der oberirdischen verschieden; 
auch die beiderlei F r ü c h t e und Samen zeigen nur i n den Dimensionen einen 
kleinen Unterschied. 

* Die von E n g l e r (a. a. O.) e rwähn ten unterirdischen B l ü t e n konnte 
K n u t h , trotz sorgfäl t iger Nachforschung, auf Java nicht auff inden. 

5 4 6 . P i l e a m i c r o p h y l l a L i e b m . schleudert den Pollen beim A u s s t ä u b e n 
der elastischen S t a u b f ä d e n auffal lend k r ä f t i g aus (nach B a i l e y in Bot . Gaz. 
V I I I . 1883. p. 176). 

547 . A u s t r a l i n a p u s i l l a (*aud. i n Neu-Seeland ist nach T h o m s o n 
(New Zeal. p. 284) monöcisch-vielehig; dsgl. P a r i e t a r i a d e b i l i s F o r s t . 

49. Familie Proteaceae. 

[A. Engler: Proteaceae in Natürl. Pflanzenf. III, 1. p. 118—156.J 

Die e igentümlichen Bes t äubungse in r i ch tungen dieser Famil ie wurden i n 
g ründ l ichere r Weise zuerst von D e l p i n o ( U l t . oss. P . I . p. 179—183 u. P. I I . 

F . I I . p. 284—286) erörtert . E r hebt die stark ausgesprochene Protandrie 
hervor und beschreibt die allgemeinen Z ü g e der B l ü t e n e n t w i c k e l u n g wie fo lg t . 
I m ersten Stadium findet innerhalb der noch geschlossenen Blü te , deren vier 

i) In älterer Zeit wurde bei den Proteaceen Selbstbestäubung in der Blütenknospe 
angenommen (vgl. T r e v i r a n u s , Bot. Zeit. 1863 p. 6). F. H i l d e b r a n d (Die Ge
schlechterverteilung bei den Pflanzen p. 70—71) zeigte zuerst, dass z. B. bei G r e v i l l e a 
trotz der frühzeitigen Ablagerung des Pollen auf der löffelartigen Griffelspitze derselbe 
nicht auf die eigentliche Narbe gelangen kann, weil deren Papillen in einer durch 
Haare abgesperrten Höhlung liegen. 



240 Proteaceae. 

P e r i a n t h b l ä t t e r miteinander verklebt sind, das Aufspr ingen der nach innen sich 
ö f f n e n d e n Staubbeutel und die Ablagerung des Pollens auf einem Sammelapparat 
statt, der vom oberen T e i l des Gr i f f e l s hergestellt w i r d , w ä h r e n d die Narbe 
noch vol lkommen unentwickelt ist. Inzwischen wachsen G r i f f e l und Gynophor 
stark in die L ä n g e und rufen dadurch eine Spannung des ersteren gegen die 

umschliessende B l ü t e n h ü l l e hervor, die sich z u n ä c h s t mi t einem Spalt f ü r den 
Aus t r i t t des Gr i f fe l s ö f fne t . I m zweiten Stadium, dem der Pollendarbietung, 

werden durch weiteres Wachstum des Gr i f fe l s die 4 Abschnit te der B l ü t e n h ü l l e 
gesprengt und schlagen sich z u r ü c k , wäh rend der auf dem Sammelapparat ab
gelagerte Pollen den Besuchern zum Abholen dargeboten w i r d , die zugleich 

durch den am Grunde des Gynophors aus einer grossen N e k t a r d r ü s e abgeson
derten H o n i g und durch die Farbe der B l ü t e n und B l ü t e n s t ä n d e angelockt 
werden. Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g hat i m allgemeinen Ä h n l i c h k e i t mi t der der 
Goodeniaceen. 

I m Einzelnen zeigen die verschiedenen Proteaceengattungen nach D e l p i n o 
insofern A b ä n d e r u n g e n , als manche derselben, wie C e n a r r h e n e s , P e r s o o n i a 

u . a. eine regelmäss ige B l ü t e n h ü l l e .mit vier g le ichmäss ig ausgebildeten Antheren 
u n d vier kleinen Nektarschuppen (oder einem kleinen Hon ignap f ) am Grunde 
des Ovariums entwickeln, w ä h r e n d andere (z. B . C o n o s p e r m u m ) neben einer 
zweilippigen B l ü t e n h ü l l e auch eine teilweise Redukt ion der Antheren und eine 
einseitige N e k t a r d r ü s e aufweisen. Die B l ü t e n sind entweder ve rhä l tn i smäss ig 
gross ( H a k e a u . a.) und werden dann durch be t räch t l i che En twicke lung des 
B lü t ens t i e l s von einander entfernt , oder sie sind k le in u n d dann zu grossen 

K ö p f e n z u s a m m e n g e d r ä n g t ( B a n k s i a , D r y a n d r a u . a.). Letztere erscheinen 
bisweilen durch leuchtend g e f ä r b t e Brakteen sehr auffa l lend ( L e u c a d e n d r o n , 
P r o t e a ) ; am weitesten i n dieser Beziehung fortgeschritten zeigt sich S t e n o -
c a r p u s C u n n i n g h a m i (s. weiter unten). 

A l s tha tsächl iche Besucher von P r o t e a - B l ü t e n des Kaplandes f ü h r t 
D e l p i n o nach ä l te ren Beobachtungen von Q u o y und G a i m a r d H o n i g v ö g e l 
{ N e c t a r i n i i d e n ) , als solche von B a n k s i a - A r t e n Australiens auch M e l i -

p h a g i d e n an und betrachtet daher eine grössere Zah l von Proteaceen als 
o r n i t h o p h i l . Dieselben bilden nach i hm zwei verschiedene Typen (den 

P r o t e a - und den S t e n o c a r p u s - T y p u s ) unter den Umfliegungseinrichtungen. 
Bezüg l i ch der B l ü t e n b e s t ä u b u n g von G r e v i l l e a , H a k e a u . a. äusse r t e D e l 

p i n o einige Bedenken, da i h m der grosse Abstand zwischen Narbe und Nek

ta r ium zwar einen B e s t ä u b e r mi t langem Saugorgan anzudeuten, die f re i zu
g ä n g l i c h e Lage der H o n i g d r ü s e aber mi t dieser Annahme in Widerspruch zu 
stehen schien. 

Einen weiteren Beitrag zur Kenntn i s der B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g e n bei 
den Proteaceen lieferte 1871 G. B e n t h a m (Notes on the Styles of Aust ra l ian 
Proteaceae Journ. L i n n . Soc. Bot . X I I I . p. 58—64) . E r beschrieb eingehend 

die verschiedenen Formen des Sammelapparates, der z. B . bei P e t r o p h i l a in 

F o r m einer H a a r b ü r s t e , i n anderen F ä l l e n als eine Scheibe oder dicker Keoe l 

ausgebildet ist u n d i n seiner M i t t e die bei Ablagerung des Pollens noch unent-
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-wickelte Narbe t räg t . D u r c h mancherlei Einrichtungen wird dieselbe vor Be
r ü h r u n g m i t dem Pollen geschütz t . Ü b e r die protandrische B l ü t e n e n t w i c k e l u n g 

sagt B e n t h a m folgendes: „ D e r allgemeinen Regel nach bilden die Antheren 
i n den B l ü t e n k n o s p e n einen engen Cylinder im Umkreis des papi l lösen G r i f f e l 
teils (d. h . des Sammelapparates), wobei wahrscheinlich ein gewisser Reiz auf 
sie ausgeüb t w i r d ; denn unmittelbar vor Ö f f n u n g der B l ü t e n f inden wir die 
Antheren auf der Innenseite geö f fne t und die P o l l e n k ö r n e r auf dem G r i f f e l 
angehäu f t , w ä h r e n d die eigentliche Narbe — mag sie innerhalb, oberhalb oder 
unterhalb des Antherencylinders liegen — noch unreif, trocken und zur Pollen-
aufnahme u n f ä h i g erscheint. Wenn die B lü t e vo l l s t änd ig zum Ö f f n e n bereit 
ist, sprengt die elastische K r a f t , die das K o h ä r i e r e n der klappigen Perianth
abschnitte und der Antheren ü b e r w i n d e t , dieselben mehr oder weniger stark 
auseinander und bewirkt das A u s s t ä u b e n des f rühzei t ig entlassenen Pollens, 
worauf der freigewordene G r i f f e l seine Narbe zur Reife bringt und diese f ü r 
den Pollen benachbarter B lü ten e m p f ä n g n i s f ä h i g wi rd" . B e n t h a m n i m m t 
übr igens bei der B e s t ä u b u n g mancher Proteaceen, z. B . von A d e n a n t h o s 
o b o v a t a (p. 62), ausser Insektenhilfe auch eine mechanische Ü b e r t r a g u n g des 
Pollens durch den W i n d an — ein Modus, der noch der B e s t ä t i g u n g bedarf. 
Eher möchte man denken, dass durch das explosionsartige A u s s t ä u b e n derartiger 
B l ü t e n x ) der Pollen dem Besucher aufgeladen und von i h m auf die Narben 
ä l t e re r B l ü t e n abgesetzt werden kann. Jedenfalls regte die Abhandlung von 
B e n t h a m eine ganze Reihe noch offener Fragen übe r die Bes t äubungse in 
richtungen der i n Rede stehenden Pflanzenfamilie an. 

Spä te r (1882) untersuchte T r e l e a s e (On the Structures which favor 
•Crossfertilization i n Several Plants. Proceed. Boston Soc. Nat . His t . X X I . 
p . 416 — 422) die B lü tene in r i ch tung von H a k e a n o d o s a und G r e v i l l e a 
T h e l e m a n n i a n a an kult ivier ten Exemplaren und konnte an diesen die 
meisten Angaben D e l p i n o s bestät igen. Bei erstgenannter A r t f a n d er i n 
seltenen F ä l l e n auch Se lb s tbe s t äubung , indem etwas Pollen auf der G r i f f e l 
scheibe zurückb le ib t und die später reifende Narbe bes t äub t . B e s t ä u b u n g s v e r 
suche an G r e v i l l e a T h e l e m a n n i a n a zeigten, dass bei dieser der eigene 
Pol len bei der Befruchtung der B l ü t e n unwirksam ist; nur einige gekreuzte 
B l ü t e n setzten F r ü c h t e an. T r e l e a s e gab zugleich kritische Bemerkungen 
ü b e r die ä l teren, an Proteaceen von T r e v i r a n u s , H i l d e b r a n d , D e l p i n o 
u n d B e n t h a m angestellten Beobachtungen. A n der B e s t ä u b u n g der Protea-
ceenblumen sind nach T r e l e a s e ausser Bienen und Fal tern die Vogel fami l ien 
der Nectariniden, Meliphagiden und auch der Trichoglossiden beteiligt; letztere 
erscheinen durch ihre Pinselzunge besonders geeignet, den Nektar der B l ü t e n 
auszubeuten. 

Eingehende Beobachtungen übe r die B lü t ene in r i ch tungen der Proteaceen 
sammelte ferner S c o t t E l l i o t (Ornithophilous Flowers i n South A f r i c a . Anna i s 

i ) Hierzu sind weiter unten die Angaben über P r o t e a g r a n d i f l o r a und P. 
i n c o m p t a zu vergleichen. 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. IQ 
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of Botany N. XIV. 1889), der im Kaplande eine Anzahl von Prote a- und 
L e u c o s p e r m u m - A r t e n von H o n i g v ö g e l n ( P r o m e r o p s , N e c t a r i n i a , i n -
n y r i s ) besucht sah. Ausserdem beobachtete er zahlreiche K ä f e r , sowie I S -
weilen Dipteren u n d Bienen als nebensäch l i che G ä s t e auf den B l ü t e n ; diese 
reichlich auftretenden H o n i g - u n d P o l l e n p l ü n d e r e r b i lden eine den H o n i g v ö g e l n , 
wie C i n n y r i s c h a l y b e a ( L . ) wil lkommene Beute. V o n Wich t igke i t er
scheint die Angabe S c o t t E l l i o t s , dass die V ö g e l n ich t , wie D e l p i n o 
angenommen hatte, i m Schweben saugen, sondern sich i n der N ä h e der B l ü t e n 
— z. B . bei P r o t e a i n c o m p t a (s. weiter unten) auf den dazu besonders ge
eigneten H ü l l b l ä t t e r n — niederlassen u n d v o n diesem Sitzplatz aus den K o p f 
i n den honigreichen Trinkbecher einsenken, wobei sie an dem steifen G r i f f e l 
j ü n g e r e r B l ü t e n — genauer dem Pollenapparat — Pol len abstreifen und den
selben auf den Narben ä l t e re r absetzen m ü s s e n . 

I m s ü d a f r i k a n i s c h e n Wohngebiet der Proteaceen gewonnene Bestä t igungen 
ihrer von D e l p i n o zuerst klargelegten B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g e n , zugleich mit 

e r g ä n z e n d e n Beobachtungen ü b e r die T h ä t i g k e i t der Bes t äube r , sind neuerdings 

V o 1 k e n s ( Ü b e r die B e s t ä u b u n g einiger Loranthaceen u n d Proteaceen. Berlin 

1899) u n d M a r l o t h (Ber. d. Deutsch. Bot . Gesellsch. X I X . 1 9 0 1 . p. 177) zu 

verdanken. W i c h t i g erscheinen endlich die an s ü d a m e r i k a n i s c h e n Proteaceen 

durch J o h o w (Zur B e s t ä u b u n g chilenischer B l ü t e n I I . p . 3 1 u . 34) gemachten 

Beobachtungen, nach denen die K o l i b r i s i n ähn l i che r Weise an den Blüten 

t h ä t i g sind wie die N e c t a r i n i i d e n der alten W e l t . D i e beiden systematisch 

so wenig verwandten Kategorien dieser blumenbesuchenden V ö g e l stehen dem

nach hinsicht l ich ihrer Blumenanpassung durchaus auf gleicher Stufe, wenn 

auch ih r Benehmen i m einzelnen an den B l ü t e n gewisse Unterschiede hervor

treten läss t . 

125. Agastachys R. Br. 

D i e B l ü t e n sind rege lmäss ig , Fi lamente u n d unterer G r i f f e l t e i l sehr kurz,. 
der Antherencyl inder l ang u n d die 4 Antheren g l e i c h m ä s s i g ausgebildet. Das 
zwischen letzteren liegende Gr i f fe lende ist an der Hinterseite i n zwei Lappen 
ausgezogen, vo rn dagegen besteht es aus einer dicken, schwammigen Masse, an 
der P o l l e n k ö r n e r festgehalten werden. Der Sitz der Narbe konnte an getrock
netem Mater ia l nicht m i t Sicherheit festgestellt werden; sie l iegt wahrscheinlich 
i n einer Furche des schwammigen Teils ( B e n t h a m a. a. O. p. 62). D i e B lü ten 
bi lden lange, ach sei s t änd ige Ä h r e n ; die Wucherung am Grunde der B l ü t e n a c h s e 

f e h l t ( E n g l e r , Prot . p. 129—130) . — Wahrscheinl ich i n s e k t e n b l ü t i g . 

126. Cenarrhenes Labill. 

D ie B l ü t e n sind rege lmäss ig , die 4 Antheren g l e i chmäss ig entwickel t ; am 
Grunde des Fruchtknotenstiels sitzen vier schuppenartige N e k t a r d r ü s e n ( D e l p i n o 
a. a. O . P. I . p. 180). Die B l ü t e n bilden Ä h r e n ( E n g l e r a. a. O. p . i s [ ) 
— Wahrscheinl ich in sek tenb lü t ig . 
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1 2 7 . P e r s o o n i a S m . 

Der Sammelapparat ist je nach Sektionen verschieden. Bei § A c r a n t h e r a 
und A m b l y a n t h e r a wird er von dem behaarten, gefurchten oder klebrigen 
Gr i f f e l t e i l gebildet; die Narbe steht höhe r als die Antheren; auch ist nur die 
oberste, mehr oder weniger scheibenförmige Spitze stigmatisch. Bei § P y c n o -
s t y l i s reicht der kurze und dicke G r i f f e l nur bis zur Basis der Antheren und 
k r ü m m t sich derart, dass er seine Rückense i t e den S t a u b g e f ä s s e n zuwendet; die 
Narbe liegt an der entgegengesetzten Seite i n einer kleinen Tasche, die von der 
W a n d des Perianths bedeckt ist und erst nach der A b l ö s u n g des letzteren 
zugängl ich wird . Bei einigen Ar ten ist ausserdem die oberhalb der Tasche 
liegende Anthere unfruchtbar ( B e n t h a m a. a. O. p. 60). Diese Schutzein
richtungen gegen S e l b s t b e s t ä u b u n g sind sehr bemerkenswert. — Die B l ü t e n stehen 
einzeln i n den Blattachseln oder bilden Trauben ( E n g l e r p. 131). — W a h r 
scheinlich insek tenblü t ig . 

128. Franklandia R. Br. 

Perianth verwachsenblä t te r ig , p räsen t ie r te l l e r förmig , m i t eingeschlossenen 
Geschlechtsorganen ( D e l p i n o P. I . p. 182). Die S t a u b b l ä t t e r sind mi t der 
R ö h r e vereinigt, die B lü tenachse t r ä g t vier perigyne D r ü s e n ; die Protandrie ist 
zweifelhaft ( E n g l e r p . 124 u . 132). — Dem B l ü t e n b a u nach wahrscheinlich 

fal terblüt ig . . 

129. Petrophila R. Br. 

Der Sammelapparat von P. l o n g i f o l i a bildet eine dichte H a a r b ü r s t e , 
die von den Antheren umgeben wird . Unterhalb der B ü r s t e liegt ein deutlich 
abgesetzter, kreiseiförmiger und unbehaarter Gr i f fe l t e i l , der vielleicht ein zu f r ü h e s 
Herausfallen des Pollens verhindern soll oder bei der Ö f f n u n g der Perianth
abschnitte eine Rolle spielt. Die Narbe wi rd von den sterilen Antheren spitzen 
bedeckt und ausserdem durch die umgeschlagenen Spitzen der Perianthzipfel 
vor der B e r ü h r u n g mi t Pollen geschütz t ( B e n t h a m p. 60). — B l ü t e n regel
mässig, i n K ö p f c h e n mit ausdauernden Brakteen ( E n g l e r p. 134). — Wahr 
scheinlich insektenblü t ig . 

5 4 8 . S e r r u r i a conges ta R . B r . Die K e l c h b l ä t t e r sind nach S c o t t 
E l l i o t (S. A f r . p. 377) im Knospenzustande oberhalb der Griffelspi tze eng 
verbunden und springen erst bei B e r ü h r u n g der v o l l entwickelten B l ü t e infolge 
einer Spannung auf, wobei sie sich sofort zu rücksch lagen . Durch die p lötz l iche 
Trennung w i r d etwas Pollen ausgeschleudert, doch bleibt die grösste Menge des
selben auf dem verdickten, schwach gerippten Griffelende liegen. D ie Narbe 
befindet sich i n einer Ver t ie fung am Griffelscheitel und wird erst e m p f ä n g n i s 
fäh ig , wenn der meiste Pollen abgeholt worden ist. Die Antheren endigen i n 
sterile Spitzen. 

Die Blüten sah S c o t t E l l i o t in Südafrika von der Honigbiene und anderen 
Hymenopteren besucht. 

16* 
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1 3 0 . A d e n a n t h o s L a b i l l . 

Das anfangs geschlossene Perianth wird durch die elastische Spannung des 
langen, g e k r ü m m t e n Gr i f fe l s mi t einem Spalt geö f fne t , die Narbe liegt am Ende 
des Gr i f fe l s in einem w ä h r e n d des Knospenzustandes geschlossenen Schlitz. Bei 
den meisten A r t e n sind die Antheren g le ichmäss ig ausgebildet, bei A . o b o v a t a 
bleibt die obere Anthere unfruchtbar ; das ovale, flache Gri f fe lende ist an der 
Seite, die der sterilen Anthere gegenübe r l i eg t , trocken u n d gla t t , auf der ent
gegengesetzten Seite aber feucht und zur Zeit der B l ü t e n ö f f n u n g m i t Pollen 

bedeckt; der bis zur Basis der Griffelscheibe herabgehende Narbenschlitz wi rd 
w ä h r e n d des Knospenzustandes durch zwei l i ppenfö rmige R ä n d e r dicht ver
schlossen. Bei der B l ü t e n ö f f n u n g f indet ein explosionsartiges A u s s t ä u b e n von 
Pollen statt; zuletzt ö f f n e t sich auch der Narbenschlitz, u m den von anderen 

B l ü t e n ausgeschleuderten (?) oder von nahrungsuchenden Insekten mitge

brachten Pollen aufzunehmen ( B e n t h a m p. 62). — B l ü t e n bisweilen etwas 
zygomorph, m i t g e k r ü m m t e r R ö h r e ; am Grunde der B l ü t e n a c h s e l iegt eine ring

förmige Wucherung mi t vier hypogynen S c h ü p p c h e n . Die einzeln stehenden 
B l ü t e n werden von einer kurzen, 4—8 b lä t t e r igen H ü l l e umgeben ( E n g l e r 

p . 135—136) . — Viel leicht insekten- und voge lb lü t ig . 

131. Protea L. 

D ie wichtigsten b lü tenb io log i schen Merkmale liegen i n den grossen, rund
lichen oder kre i se i förmigen B l ü t e n k ö p f c h e n , deren H ü l l b l ä t t e r o f t eine leuchtend 
rote Farbe zeigen, ferner den sehr d ü n n e n , dicht z u s a m m e n g e d r ä n g t e n Blü ten , 

deren L ä n g e (bisweilen 5—10 cm) eine Ausbeutung durch k ü r z e r e Insekten
rüsse l ausschliesst, u n d in dem ausserordentlichen Honigre ich tum, der tha t säch-
l i ch H o n i g v ö g e l (Nectariniidae) zu zahlreichen Besuchen der B l ü t e n veran
lasst. Q u o y und G a i m a r d (nach Angabe D e l p i n o s P. I I . p . 331) beob

achteten schon 1824 i n der Umgebung des Tafelberges bei Kapstadt P r o m e r o p s 
c a f e r (L . ) an den K ö p f e n verschiedener Pro tea-Ar ten; S c o t t E l l i o t sah 

denselben Vogel , sowie A r t e n von C i n n y r i s an Protea incompta, P . mellifera, 

P longif lora und grandif lora und überzeugte sich von der honigsaugenden Thä t ig 
keit der V ö g e l . 

Nach einer Angabe von A . C. S t a r k (The Birds of South-Afr ica . V o l . I . 
L o n d o n 1900; cit. nach M a r l o t h Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. X I X . 1 9 0 1 . 

p . 179) saugen an den B l ü t e n i n S ü d a f r i k a ausser Nektar innden auch Sing
vögel , wie Serinus icterus V i e l l . und zwei W e b e r v ö g e l (Hyphantornis spilonotus 

V i g . und Sitagra capensis L . ) ; die Pollenaufladung f inde t an den Federn des 
Vorderkopfes statt (s. Aloe). 

D i e E i n z e l b l ü t e n . sind zygomorph; das hintere B l ü t e n h ü l l b l a t t lös t sich 

beim A u f b l ü h e n ab, die üb r igen drei sind zu einer zuletzt z u r ü c k g e b o g e n e n 
Lippe vereinigt. D i e linealen Antheren haben ein ü b e r die F ä c h e r ve r l änge r t e s 

Konnek t iv . A m Grunde des Fruchtknotens stehen vier hypogyne S c h ü p p c h e n ; 
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das Griffelende ist kant ig oder schmal zweiflügelig ( E n g l e r Prot. p. 132 

u . 136) *). 
549 . P . i n c o m p t a R . B r . Die H ü l l b l ä t t e r nehmen von aussen nach innen 

an L ä n g e zu (von 5—6 Zoll) , die innersten wenden ihre Spitzen nach innen und 
bieten auf ihren g e k r ü m m t e n wol l ig behaarten R ä n d e r n einen bequemen Sitzplatz 
f ü r den Vogel, der von hier aus seinen K o p f i n den darunter liegenden honig
reichen B l ü t e n s t a n d herabsenkt. D ie B l ü t e n h ü l l e zeigt die gewöhnl iche Tei lung 
i n einen schmalen freien T e i l mi t einem sterilen Staubblatt und einer aus drei 
vereinigten Abschnitten gebildeten Lippe mi t drei fert i len S t a u b g e f ä s s e n . Ober
halb des Ovars verengert sich der Durchmesser der B l ü t e n h ü l l e auf ca. 1 L i n i e ; 

der obere, ca. I V 2 Z o l l lange Te i l derselben ist hornartig fest und umschliesst 
die dicht an den G r i f f e l ged rück t en Antheren, deren scharlachrote, sterile Spitzen 
den Pollen von der Narbe fernhalten. Der Sammelapparat des Gr i f f e l s besteht 
i n acht hornigen Rippen, in deren Furchen der Pollen abgelagert w i r d ; die 
kleine Narbe an der Griffelspitze vermag keinen Pollen aufzunehmen, obgleich 
die Trennung der B lü ten abschnitte fast explosionsartig erfolgt. — Sowohl P r o -
m e r o p s c a f e r ( L . ) als C i n n y r i s c h a l y b e a (L . ) saugen den H o n i g der 
B l ü t e n und übe r t r agen dabei den an vorher besuchten B l ü t e n aufgeladenen 
Pollen. Ausserdem wurden die B l ü t e n auch von Dipteren (1 A r t ) und K ä f e r n 
(4 Arten) besucht ( S c o t t E l l i o t a. a. O. p. 274). 

550 . P. m e l l i f e r a T h u n . Die K ö p f e (s. F i g . 43) sind 5 Z o l l lang (engl.) 
und 2,5 Z o l l breit; die H ü l l s c h u p p e n sehr klebr ig . Die A r t der B lü t ene in 
richtung ist ähnl ich wie bei der vorigen A r t . Ausser von H o n i g v ö g e l n werden 
die B lü t en auch von K ä f e r n (7 Ar ten) und der Honigbiene besucht ( S c o t t 
E l l i o t a. a. O.). Nach D e l p i n o wi rd der H o n i g i n derartiger Menge ab
gesondert, dass er als menschliches Nahrungsmittel gesammelt werden kann . 

5 5 1 — 5 5 2 . P . L e p i d o c a r p o n R . B r . und P . s c o l y m u s T h . verhalten 
sich ähnl ich wie P. m e l l i f e r a ( S c o t t E l l i o t ) . 

553 . P . g r a n d i f i o r a T h . Die Explosionseinrichtung ist noch s t ä rke r 
ausgepräg t als bei P. i n c o m p t a , so dass beim Aufspr ingen der Perigonab-
schnitte durch den elastisch gespannten und g e k r ü m m t e n G r i f f e l eine W o l k e 
von Pollen auss täubt . Die Narbe ist bei dieser A r t schräg gestellt, die Furchen 
am Sammelapparat sind weniger deutlich. — V o n C i n n y r i s besucht ( S c o t t 
E l l i o t ) . 

5 5 4 . P . co rda t a T h u n . Die Narbe liegt i n einem kleinen Schlitz an 
der Griffelspitze; der Po l l enbehä l t e r hat mehr die F o r m von S e r r u r i a . 

555 . P . l o n g i f l o r a L a m . W i r d nach S c o t t E l l i o t (a. a. O.) von 
Promerops cafer besucht. Die E i n z e l b l ü t e n erreichen nach D e l p i n o (a. a. O. 
p. 286) die enorme L ä n g e von mehr als 10 cm, so dass selbst die Zunge der 
Nectariniden zu völl iger Ausbeutung des Honigs nicht ausreichen d ü r f t e . 

1) Die Blütenkonstruktion von Protea ist nach den Beobachtungen Scott 
E l l i o t s keine Umfliegungseinrichtung, wie D e l p i n o (Ult. oss. P. I I . F. I I . pag. 286) 
angenommen, sondern eher als U m s c h r e i t u n g s e i n r i c h t u n g mit centrischer, ober
halb der Pollen- und Honigzone liegender Umschreitungsfläche zu deuten. 
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5 5 6 . P . a b y s s i n i c a W i l l d . der Kil imandscharo-Flora ist nach V o l k e n s 

( Ü b e r die Bes t äub , einig. Lo ran th . u. Proteac. Ber l in , p. 268) orni thophi l und 

wird von Nectariniiden besucht. 
5 5 7 . P . k i l i m a n d s c h a r i c a E n g l . [ V o l k e n s , Ü b e r die B e s t ä u b , einig. 

Lo ran th . u. Proteac. Ber l in 1899. p . 2 6 2 — 2 6 6 ] . Die oberhalb des W a l d g ü r t e l s 
am Kilimandscharo von V o l k e n s beobachtete Strauchart t r ä g t faustgrosse, 

gelblich-weisse B l ü t e n k ö p f e , deren obere F l ä c h e einem leicht gewölb t en Teller 
gleicht, wäh rend der Rand von 6—7 Reihen brauner, t r o c k e n h ä u t i g e r H ü l l 

schuppen gebildet w i r d ; letztere sind dachz iege l fö rmig gestellt, die rand

s t änd igen stehen wagerecht von der Scheibe ab. D ie E i n z e l b l ü t e bi ldet i m 

Fig. 43. P ro t ea m e l l i f e r a T h u n b . 
Zweig mit Blütenkopf. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

vorgeschrittenen Knospenzustande eine etwa 55 mm lange, schwach S- fö rmig 

gebogene, d ü n n e R ö h r e , die am Grunde und an der Spitze aus trockenem u n d 

festem, „ch i t in i s i e r t em" Gewebe besteht, w ä h r e n d das zwischenliegende M i t t e l 
s tück weich und gummiartig-elastisch ist. A n letzterer Stelle ist das Perigon 

schlitzartig i n einen schmäle ren (etwa 1li mm) Abschn i t t und einen aus drei 
verwachsenen Segmenten gebildeten, breiteren Abschni t t zerteilt, w ä h r e n d an der 

Spitze u n d der Basis die R ö h r e geschlossen ist. I m Inneren letzterer befindet 
sich am Grunde der langgestreckte, rostrotbehaarte Fruchtknoten mit vier grund-
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s t änd igen , etwa 1 mm langen Honigschuppen; er ve r länger t sich nach oben i n 
einen bilateral festgebauten, i m Querschnitt elliptisch-abgeflachten G r i f f e l , der 
sich innerhalb des hornigen Perigonendes durch die dort e inge füg ten 4 Staub
b lä t t e r h i n d u r c h z w ä n g t ; die bandartigen, auf sehr kurzen F ä d e n befestigten 
Antheren sind f rühze i t ig aufgesprungen und an ihrer Bauchseite mi t dreikantigen 
P o l l e n k ö r n e r n bedeckt. A n dieser Stelle besitzt der G r i f f e l 8 L ä n g s r i p p e n , 
denen die Staubbeutel aufliegen. Die oberste Griffelspitze m i t der p u n k t f ö r m i g e n 
Narbe über rag t die Antheren und ist zwischen den knöpf fö rmig aufgetriebenen, 
innen l ängsge fu rch ten Konnekt iven der S t aubb l ä t t e r etwa so eingeklemmt, wie 
ein achtkantiger Ble is t i f t zwischen vier i h n festhaltenden Fingerspitzen. Indem 
nun der G r i f f e l ein nacht räg l iches L ä n g e n w a c h s t u m e r f ä h r t , dem das starre 
Dauergewebe an der Basis und Spitze des Perigons nicht zu folgen vermag, ist 
er oben und unten durch ein Widerlager festgelegt und biegt sich daher seitlich 
mehr und mehr aus dem Perigon schlitz bogenförmig heraus, wobei er den ihm 
aussen anliegenden Schmalabschnitt der Röhre mitnimmt. Gleichzeitig ü b t er 
einen Zug auf den breiteren und einen D r u c k auf den schmäle ren Abschni t t 
aus, so dass schliesslich das verhär te te , deckelartige E n d s t ü c k an der Schmal
seite sich ablöst. I n dem ersten Stadium der B l ü t e gleicht also der aus dem 
Schlitz h e r a u s g e k r ü m m t e G r i f f e l einem gespannten Bogen, dessen Sehne durch 
das gummiartige Mi t te l s tück der Pe r igonröhre gebildet wird. Die A u s l ö s u n g des 
so gespannten Apparats und der Ubergang in das zweite B l ü t e n s t a d i u m erfolgt, 
wie der Versuch lehrt, nur durch äusseren Stoss. Dabei trennen sich mi t plötz
lichem Ruck die beiden Perigonabschnitte, der G r i f f e l schnellt aus seiner Zwangs
lage heraus und schleudert dabei die um ihn angesammelte Pollenmasse f o r t ; 
das weiche Mi t t e l s tück der Per igonröhre erschlafft und h ä n g t wel l ig gefaltet oder 
un rege lmäss ig eingerollt nebst den entleerten Staubbeuteln an dem n u n gerade 
gestreckten G r i f f e l herab. Die Narbe an der Spitze n immt nach V o l k e n s 
auch während der Explosion keinen Pollen auf. 

Die Blütenköpfe sah V o l k e n s am Kilimandscharo noch in Höhen über 2600 m 
von N e c t a r i n i i d e n besucht, die sich auf dem Kranz der äusseren Brakteen nieder
lassen und — nach den Worten des genannten Forschers (a. a. O. p. 265) — „ihn als 
Wandelbahn benutzend ihren Schnabel in alle ihnen von da zugänglichen Blüten tauchen, 
bei denen der den scheidigen Grund füllende Honig offen liegt. Sei es nun die gewalt
same Erweiterung dieses scheidigen Grundes, sei es ein Schnabelstoss, der den Griffel 
oder das elastisch gespannte Gummiband t r i f f t " , der eine oder andere Eingriff genügt, 
um die Explosion herbeizuführen. Die Vögel laden beim Herumwandern den Pollen 
an Schnabel, Stirn oder Brust auf und setzen ihn an empfängnisfähigen Narben ge
legentlich ab. 

132. Leucospermum R. Br. 

Beim A u f b l ü h e n lösen sich ausser dem hinteren Abschni t t auch die drei 

ü b r i g e n Teile der B lü t enhü l l e voneinander los. Die B l ü t e n k ö p f e haben schuppen-
förmige, äussere und schmale, innere I n v o l u k r a l b l ä t t e r ( E n g l e r , Prot. p . 133 

u . 138). 
5 5 8 . L . c o n o c a r p u m R. B r . Die H ü l l b l ä t t e r sind ähn l i ch wie die 
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Schuppen eines Fichtenzapfens gestellt; aus der von ihnen gebildeten, ha lb 
kugeligen F l ä c h e ragen die oberen Teile der einzelnen B l ü t e n h ü l l e n , sowie die 
G r i f f e l hervor. Die H ö h l u n g , i n der die unteren B l ü t e n p a r t i e e n dicht g e d r ä n g t 
sitzen, ist m i t zahlreichen weissen Haaren ausgestopft. Das Gri f fe lende l ä u f t 
i n eine b i rn fö rmige (bei P r o t e a dagegen cylindrische) Anschwel lung aus u n d 
sammelt auf seiner oberen F l ä c h e den Pollen, der am Herun te r fa l l en durch die 
verdickten, kurzen , rings umher stehenden Fi lamente gehindert w i rd . D ie 
Spannung des i n der Knospe g e k r ü m m t e n Gr i f f e l s ist stark und veranlasst bei 
seitlicher Zerrung der B l ü t e n (z. B . durch einen Vogel) das A u s s t ä u b e n des 
Pollens. S c o t t E l l i o t beobachtete ein P ä r c h e n von C i n n y r i s c h a l y b e a (L.),. 
das vorsichtig ü b e r die B l ü t e n k ö p f e hinwegschritt u n d Insekten f i n g , daneben 
aber auch H o n i g zu saugen schien; auch 2 K ä f e r Avurden als Besucher ver
zeichnet. 

A u c h M a r l o t h (Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. X I X . 1901 . p . 177) sah 

i n S ü d a f r i k a die B l ü t e n k ö p f e h ä u f i g von H o n i g v ö g e l n (Promerops cafer L . ) 

besucht, desgl. die von L . e l l i p t i c u m R. B r . Die B l ü t e n zeichnen sich ebenso 

wie die der s ü d a f r i k a n i s c h e n Protea-Arten durch ihre starke Protandrie aus; schon 
beim Ö f f n e n des Perianths sind die Antheren bereits verwelkt u n d h ä n g e n schlaff 

neben den Kelchz ipfe ln herunter, w ä h r e n d die Narbe noch nicht e m p f ä n g n i s 

f ä h i g ist. Bei dem explosionsartigen A u s s t ä u b e n der Antheren an inneren B l ü t e n 
k ö n n e n die Narben i m zweiten Stadium befindlicher B l ü t e n an der Peripherie 
der K ö p f e m i t Pol len belegt werden. Ausserdem vermit te ln die H o n i g v ö g e l sicher 
auch Kreuzung. 

5 5 9 . L . h y p o p h y l l u m R . B r . und L . d i f f u s u m R . B r . stimmen i m 
wesentlichen mi t L . c o n o c a r p u m übere in . 

5 6 0 . L . n u t a n s R . B r . Das angeschwollene Gri f fe lende t r ä g t oben eine 
ebene, zur Pollenablagerung bestimmte F l ä c h e , i n deren M i t t e zwischen zwei 
Erhebungen der Narben schlitz l iegt ( S c o t t E l l i o t ) . 

1 3 3 . L e u c a d e n d r o n H e r r n . 

Die B l ü t e n sind getrennt-geschlechtig und stehen d i c h t g e d r ä n g t i n K ö p f e n , 
die o f t von g e f ä r b t e n S t e n g e l b l ä t t e r n , sowie breiten, festen I n v o l u k r a l b l ä t t e r n 
umgeben werden ( E n g l e r , Prot . p. 138—139) . — D e l p i n o (a. a. O. p . 286) 
z ä h l t L . g r a n d i f l o r u m zu dem ornithophilen Protea-Typus. 

5 6 1 . L . adscendens R . B r . [ S c o t t E l l i o t S. A f r . p . 377] . I n den 

m ä n n l i c h e n B l ü t e n w i r d der Pol len auf dem sterilen, m i t acht schwachen L ä n g s 
furchen versehenen G r i f f e l k o p f abgeladen und dort , wie es scheint, durch ein 

gelbliches, klebriges Sekret festgehalten. Die weiblichen B l ü t e n neigen ihre 
S t i g m a f l ä c h e stets seitlich, — meist i n einem W i n k e l von 4 5 ° zur R ich tung des, 
Gr i f fe l s . 

Die Blüten sah E. E. G a l p i n (Litter. Nr. 748) von einem Blütenkäfer der 
Scarabaeide Anisonyx Latr.. besucht. 
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1 3 4 . S i m s i a E n d l . ( S t i r l i n g i a R. B r . ) 

Das becher förmige Griffelende wi rd von den dicht zusammenschliessenden 
Antheren umgeben und breitet sich nach der B l ü t e n ö f f n u n g zu einer oberseits 
stigmatischen Scheibe aus, wäh rend sich die Antheren unterhalb derselben ö f f n e n . 
( B e n t h a m a. a. O. p. 64). — D i e kleinen B l ü t e n stehen in kugeligen, lang

gestielten Ä h r e n oder Rispen ( E n g l e r , Prot. p. 140). — W o h l nicht orni
thophil . 

135. Synaphea R. Br. 

B lü tenhü l l e zygomorph mi t einer breiten, konkaven und aufrechten Ober
lippe und einer aus drei (vorderen) Abschnit ten des Perianths gebildeten, z u r ü c k 
geschlagenen Unterl ippe. Das verbreiterte Griffelende ist i n 2 H ö r n e r ausgezogen,. 
zwischen denen auf der hinteren (der Oberlippe zugewendeten) Seite die Narbe 
liegt. Das auf derselben Seite stehende S t aubge f ä s s ist zu einem Staminodium 
v e r k ü m m e r t , das durch ein kurzes, breites Band mi t dem Griffelende fest zu
sammenhäng t . V o n den beiden seitlichen Antheren v e r k ü m m e r t je das nach 
hinten zu stehende Fach, während die fert i len F ä c h e r beiderseits m i t denen der 
vorderen Anthere verwachsen. Die P o l l e n b e h ä l t e r liegen somit anfangs auf der 
Seite des Gr i f fe l s , die der Narbe abgewendet ist. S p ä t e r würde durch die 
elastische K r ü m m u n g des Gr i f fe l s die Narbe i n B e r ü h r u n g mi t dem Pol len 
kommen, wenn nicht durch die e rwähnte Verwachsung des Staminodiums m i t 
dem G r i f f e l letzterer i n seiner Lage festgehalten wäre ( B e n t h a m p. 63—64) . 
— Blü ten k l e in , i n * achse ls tändigen Ä h r e n ( E n g l e r , Prot. p. 141). — O h 

ornithophil ? 

136. Conospermum Sm. 

B lü t enhü l l e bei vielen A r t e n zweilippig. Die vordere Anthere (umgekehrt 
wie bei S y n a p h e a ) ist ve rkümmer t , die beiden seitlichen nur zur H ä l f t e aus
gebildet, die hintere Anthere normal ( D e l p i n o a. a. O. P. I . p . 180). D i e 
Sicherung gegen Se lbs tbes täubung hat einige Ä h n l i c h k e i t mi t der bei voriger 
Gattung. Die seitlich an der Griffelspitze stehende Narbe ist i n der Knospe 
der fert i len Seite der B lü t e zugewendet; sobald sich aber bei der B l ü t e n ö f f n u n g 
der G r i f f e l elastisch nach rückwär t s k r ü m m t , kommt die Narbe auf die Seite 
des Staminodiums zu liegen und wird dadurch vor dem a u s s t ä u b e n d e n Pol len 
des ferti len S taubgefässes geschützt ( B e n t h a m a. a. O. p. 63). — B l ü t e n einzeln 
oder zu K ö p f e n oder Rispen vereinigt ( E n g l e r , Prot. p. 141). — Nach D e l 
p i n o (a. a. O.) e n t o m o p h i l ; die Unter l ippe dient als Landungsplatz; auch 
erinnert die B lü tene in r i ch tung an die der Labiaten. 

137 Grevillea R. Br. 

B lü t en röh re g e k r ü m m t oder gerade, Griffelende i m ersten F a l l meist i n 

eine breite, dicke Scheibe erweitert, die zur Ö f f n u n g des an der Spitze o f t 
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geschlossen bleibenden Perianths be i t räg t ; wenn die Trennung der Abschnitte ein
getreten ist , bleiben die Antheren nebst dem ausgetretenen Pollen i n becher
förmigen A u s h ö h l u n g e n der Perianthzipfel liegen, so dass zur Ü b e r t r a g u n g des 
B l ü t e n s t a u b s auf andere B l ü t e n Insektenhilfe notwendig erscheint ( B e n t h a m 
a. a. O. p . 61). Bei G . b u x i f o l i a R. B r . und einigen anderen A r t e n t r äg t 
•die Griffelscheibe am R ü c k e n einen spornartigen A n b a n g , der i n der Knospe 
nach r ü c k w ä r t s eingebogen ist, aber sich beim A u f b l ü h e n k r ä f t i g gerade streckt 

u n d dadurch die Ö f f n u n g des Perianthsaums un te r s tü t z t . 
Bei Ar t en mi t gerader B l ü t e n r ö h r e , wie G . v e s t i t a M e i s s n . u . a. endigt 

•der G r i f f e l i n einen breiten Kege l mi t kleiner Narbe an der Spitze, aber dieser 
Kegel , der auf einem angeschwollenen, gefurchten T e i l m i t umgekehrt konischer 

glatter Basis steht, liegt hier innerhalb des Antherencylinders (nicht wie bei P e t r o -
p h i 1 a und P e r s o o n i a oberhalb desselben); der gefurchte, unterhalb des Pollen-
sammelapparats angebrachte G r i f f e l t e i l hat somit keinen deutlich erkennbaren, 

biologischen Nutzen , auch ist die umgekehrt kege l fö rmige Basis nicht eine A n 
schwellung des Gr i f fe l s , sondern das Ovar. Es m ü s s t e S e l b s t b e s t ä u b u n g i n der 

Knospe eintreten, wenn nicht Unre i fe der Geschlechtsorgane ausgebildet wäre : 
zur Zeit der B l ü t e n ö f f n u n g zeigt sich n ä m l i c h die stigmatische Spitze des 

Griffelkegels unentwickelt und der Pollen ist noch i n den Antheren eingeschlossen 

( B e n t h a m a. a. O. p. 61—62) . A n der Basis des Ovariumstiels steht bei 
den meisten A r t e n ein einseitig entwickelter, nektarabsondernder W u l s t (s. B e n 

t h a m a. a. O. Taf . 1. F i g 7). — Die B l ü t e n stehen i n l ä n g e r e n oder kürze ren 
Trauben ( E n g l e r , Prot. p. 143). 

5 6 2 . G . T h e l e m a n n i a n a H ü g e l . Nach T r e l e a s ' e (a. a. O.) bi lden die 
B l ü t e n lockere, h ä n g e n d e , 6—8 m m lange Trauben (Fig . 44 bei A ) ; sie sind 

aussenseits rötl ich, an der Spitze der Perianthabschnitte g rün l i chge lb , innenseits 

aber chokoladenbraun ge fä rb t . Schon vor der Anthese t r i t t der elastisch ge

spannte G r i f f e l mi t h a k e n f ö r m i g e r Biegung aus der Unterseite der B l ü t e hervor; 
sein oberer p y r a m i d e n f ö r m i g e r T e i l , der die stigmatische Scheibe t r ä g t , d r ä n g t 

die beiden oberen Perianthabschnitte auseinander; zuletzt streckt er sich gerade 
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•und die getrennten Zipfe l der B l ü t e n h ü l l e schlagen sich rückwär t s (F ig . 44 bei B ) . 
Der von der D r ü s e am Grunde des Ovariumstieles abgesonderte H o n i g sammelt 
sich i n dem buckligen Behä l te r , den der verwachsene Te i l des Perianths bildet, 
u n d ist nur an der Verengung zwischen Ovar und Perianthwandung zugäng l ich . 
Der Pollen wird vor dem A u f b l ü h e n auf der Griffelscheibe abgelagert, i n deren 
Mi t te die Narbenpapillen innerhalb einer Furche liegen (vgl . T r e l e a s e a. a. O. 
T a f . 6. F i g . 15). Die Enge des Honigzugangs und die geringe Grösse der 
-zurückgeschlagenen Perianthzipfel , die als Sitzplatz f ü r blumenbesuchende I n 
sekten wenig geeignet erscheinen, deuten auf Anpassung an T a g f a l t e r 
( T r e l e a s e a. a. O. p . 417—418) . 

5 6 3 . G. g l a b r a t a M e i s s n . Diese im Berliner botanischen Garten von 
L o e w (1892) untersuchte A r t gehör t zu den Formen, deren G r i f f e l oben einen 
kegelförmigen Tei l mi t kleiner p u n k t f ö r m i g e r Narbe t r äg t ; unterhalb des Kegels 
l iegt eine Anschwellung, deren Obe r f l ä che jedoch nicht wie bei der von B e n t h a m 
beschriebenen G. v e s t i t a gefurcht, sondern glatt erscheint und sich durch eine 
-scharfe Einbuchtung von dem langgestielten Ovar abgrenzt. Das Gynophor hat 
in der geöf fne ten Blü te eine L ä n g e von ca. 2,5 mm, das Ovar ist 1 mm und 
•der G r i f f e l bis zur Kegelspitze etwa 2 m m lang. Die sehr zarte B l ü t e n h ü l l e 
ist regelmässig; die etwa 2,5 mm langen Z ip fe l schlagen sich nach ihrer Trennung 
zurück und tragen in einer Grube unterhalb der Spitze je eine fast sitzende 
Anthere. Die Beutel enthalten auch nach eingetretener Trennung der Perianth
zipfel noch reichlich Pollen, und da sich letztere an der Spitze umbiegen, w i rd 
der sonst nach innen gekehrte Dehiscenzspalt der F ä c h e r nach aussen gewendet. 
A u f welche Weise hier der Pollen von Insekten abgeholt und die B e s t ä u b u n g 
beim Saugen des leicht zugängl ichen , am Grunde des Fruchtknotenstiels abge
sonderten Honigs bewirkt werden kann, erscheint r ä t se lha f t . E i g e n t ü m l i c h ist 
auch die Insertion der B l ü t e n auf ca. 14 mm langen, zarten und we i s sge fä rb ten 
Stielen, die der ca. 3 cm langen, traubenartigen Inflorescenz den Habi tus von 
F a d e n b ü s c h e l n verleihen. Es wäre denkbar, dass auch hier eine ornithophile 
B lü tene in r i ch tung vorliegt. 

5 6 4 . G. r o b u s t a A . C u n n . Die Blumen dieser A r t fand B a r o n F . 
v. M ü l l e r i n Australien von V ö g e l n und Bienen besucht (nach einer Notiz 
im Bot. Jahresber. 1885. I . p. 755). 

A u c h i n Chile werden die Blü ten kultivierter Exemplare nach J o h o w 
{Zur B e s t ä u b , chilen. Blü t . I I . p. 34) von K o l i b r i s (Eustephanus galeritus 
Mol . ) besucht. 

138. Hakea Schrad. 

Die Blü tene inr ich tung wird von B e n t h a m (a. a. O. p. 61) im wesent
lichen als übere ins t immend mit der von G r e v i l l e a angegeben. Genauer unter
sucht wurde von T r e l e a s e (a. a. 0 . p. 416—417) H . n o d o s a , die kleine, 

weisse, i n achse ls tändigen Trauben (zu je zwei oder drei) stehende B lü t en besitzt. 
A u c h hier t r i t t der g e k r ü m m t e G r i f f e l , dessen Spitze von den taschenartig zusammen-
schliessenden Perianthzipfeln festgehalten wird, aus der B l ü t e einseitig hervor. Die 
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in ein schiefes K ö p f c h e n verbreiterte Griffelspitze n immt den Pollen schon i n 
der Knospe auf: S e l b s t b e s t ä u b u n g kann in diesem Zustande jedoch nicht statt
f inden, da die Scheibe gröss tente i l s von einer gewöhn l i chen Epidermis bedeckt 

wi rd und nur i n ihrer Mit te eine kleine stigmatische Warze t räg t , die erst einige 
Tage spä ter reif w i r d und dann als eine mi t Papi l len bedeckte V e r t i e f u n g (vgl . 
a. a. O. Taf . 5. F i g . 14 u . 15) erscheint. A l s B e s t ä u b e r vermutet T r e l e a s e 
B i e n e n , die sich auf die auseinanderspreizenden Perianthzipfel setzen, an 
jüngeren B l ü t e n etwas Pollen von der Griffelscheibe abwischen u n d auf die 

Narbe ä l te rer B l ü t e n ü b e r t r a g e n müss t en . Bei ausbleibendem Insektenbesuch 
k a n n vielleicht Autogamie durch Pol len stat t f inden, der auf der Griffelscheibe 
neben der inzwischen e m p f ä n g n i s f ä h i g gewordenen Narbe liegen bl ieb; jedoch 
f inde t dies bei G e w ä c h s h a u s e x e m p l a r e n nur bei einer ve rhä l t n i smäss ig geringen 
Zah l von B l ü t e n statt. D e l p i n o hebt an den B l ü t e n von H a k e a das Fehlen 

einer geeigneten S i t z f l äche ( U l t . oss. P. I I . F I I . p. 209), sowie den grossen 
Abs tand zwischen Griffelscheibe u n d N e k t a r d r ü s e ( ib id . p. 182) hervor und be

trachtet sie daher als schwebenden Besuchern angepasst. R ä t s e l h a f t erscheint 
i hm die auf fa l lend offene Lage der H o n i g d r ü s e n , die sonst bei derartigen B lü t en 

i m Grunde einer H ö h l u n g oder einer R ö h r e verborgen zu sein pflegen. Die 

Thatsache, dass die honigsaugenden V ö g e l Australiens u n d der alten W e l t im 
Sitzen die B l ü t e n auszubeuten pflegen, hat D e l p i n o auch i m vorliegenden Fa l l e 

ausser Betracht gelassen. 

5 6 5 . G u e v i n a a v e l l a n a M o l . sah N e g e r ( E n g l e r s Jahrb. X X I I I . 
1897. p. 378) im süd l i chen Chile zur Regenzeit b l ü h e n . 

5 6 6 . E m b o t h r i u m c o c c i n e u m F o r s t . D ie B l ü t e n werden nach J o h o w 

(Zur B e s t ä u b , chilen. B l ü t . I I . p. 31) i n der chilenischen Provinz Arauco reich
l i ch von K o l i b r i s beflogen und sind vermutl ich orni thophi l . 

5 6 7 . Te lopea spec ios i s s ima R . B r . ( = E m b o t h r i u m s p e c i o s . S ims . ) . 
Die dichten, roten B l ü t e n t r a u b e n werden von ca. 1 dm langen H o c h b l ä t t e r n 

umgeben. A m Grunde der B l ü t e n a c h s e i n der E i n z e l b l ü t e steht eine fast r ing
förmige Wucherung ( E n g l e r Prot. p . 149). — Die Produkt ion von H o n i g ist 

so reichlich, dass derselbe von den Eingeborenen i n N e u s ü d w a l e s eingesammelt 
w i r d (nach Angabe von D e l p i n o ) . D e l p i n o (P. I I . F I I . p. 286) zäh l t 

dieser hervorragend ornithophilen Merkmale wegen die p r ä c h t i g e n B l ü t e n s t ä n d e 

dieser A r t zu den U m f l i e g u n g s e i n r i c h t u n g e n (Proteaceen-Typus). 

5 6 8 . L o m a t i a l o n g i f o l i a R . B r . Die E i n z e l b l ü t e n ä h n e l n denen von 

G r e v i l l e a ; ihre weissen, zuletzt vö l l ig getrennten P e r i a n t h b l ä t t e r erreichen 
eine L ä n g e von 8 mm und schlagen ihre Spitzen m i t den einer breiten und 

flachen A u s h ö h l u n g eingesenkten Antheren nach r ü c k w ä r t s . A u f dem gestielten, 

einseitig ausgebauchten Ovar steht ein kurzer, g e k r ü m m t e r G r i f f e l , dessen Spitze 
zu einer breitelliptischen f lachen, den Pollen aufnehmenden Scheibe erweitert 
ist (nach einem Exemplar i m Berliner bot. Garten 1892!). — A m Grunde der 
B l ü t e n a c h s e stehen drei d rüsena r t i ge Eff igura t ionen ( E n g l e r Prot. p . I 4 9 j . 
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1 3 9 . K n i g h t i a R . B r . 

D e l p i n o (P. I . p . 182) e r w ä h n t als mi t der Rege lmäss igke i t des Perianths 

z u s a m m e n h ä n g e n d das Auf t re ten von 4 N e k t a r d r ü s e n am Grunde der B l ü t e n 

achse (vgl . E n g l e r , Prot. p . 151). Die B l ü t e n bilden dichte Trauben ohne 

H o c h b l a t t h ü l l e . 
569 . S tenoca rpus s i n u a t u s En d l . ( = S t . C u n n i n g h a m i H o o k . 

Botan. Magaz. t. 4265). Die ausgezeichnete B lü t ene in r i ch tung dieser A r t bildet 
eine abweichende F o r m ( S t e n o c a r p u s - T y p u s ) unter den Umfliegungsapparaten 

D e l p i n o s , die derselbe (P I I . F . I I . p. 284) folgendermassen beschreibt: „ D i e 
B l ü t e n s t ä n d e sind zu einer mäch t igen Dolde vereinigt; der Stiel der E inze ldö ldchen 
erscheint nach der Spitze zu gebrochen und richtet sich scharf nach abwär t s , so dass 
ein Kranz von umgekehrten B l ü t e n hergestellt wird. Jedes E inze ldö ldchen bildet 
einen Apparat f ü r sich. I n jeder so umgewendeten B l ü t e ist der Fruchtknoten stiel 
vertikal , das Pis t i l l dagegen hat horizontale Richtung; die oberwär t s gespaltene 
Krone streckt sich vom Grunde des Fruchtknotenstiels horizontal hervor. A u f 
diese Weise bildet sich an jedem Einze ldö ldchen ein r ingförmiger Umfliegungs-
raum. Die zur Aufnahme von Pollen bestimmten Punkte (eine kurze, die Narbe 
umgebende F l ä c h e , auf der vor dem A u f b l ü h e n sämtl icher Pollen abgelagert 
wird) bilden insgesamt eine kre isförmige B e s t ä u b u n g s z o n e , die höher gelegen 
ist als die Umfliegungszone. A m Grunde jedes Fruchtknotenstiels liegt eine 
grosse H o n i g d r ü s e , demnach liegt die Honigzone (Nährzone) tiefer als die Be
s t äubungszone und diese ist oberschlächt ig (d. h . sie t r i f f t die B e s t ä u b e r an der 
Rückense i te ) . D i e Farbe der Dolden ist lebhaft rot. A l l e diese E igen tüml i ch 
keiten kommen zusammen, um eine der merkwürd igs ten Einr ichtungen f ü r 
schwebende Besucher herzustellen, die wahrscheinlich i n honigsaugenden V ö g e l n 
bestehen." — Die B lü t ene in r i ch tung müss te wesentlich anders gedeutet werden, 
wenn die H o n i g v ö g e l — etwa Meliphaga-Arten (?) — von einem festen Sitz
platz aus die B lumen ausbeuten sollten! 

140. Banksia L. fil. 

Die zahlreichen d ü n n e n , paarweise hinter wolligen T r a g b l ä t t e r n stehenden 
Blü ten sind zu dichten, cylindrischen oder kugeligen, am Grunde von zusammen
g e d r ä n g t e n L a u b b l ä t t e r n umgebenen Ä h r e n (bisweilen von 1 bis 2 dm L ä n g e ) 
vereinigt; die B l ü t e n mancher A r t e n sind rot oder purpurn g e f ä r b t ( E n g l e r , 

Prot . p . 151—154). D e l p i n o parallelisiert die Gat tung ihrer Blü tene inr ich
tung nach mit australischen Myrtaceen wie C a l l i s t e m o n , C a l o t h a m n u s 
u. a., bei denen die Umfliegungs- und Bes t äubungszone ebenfalls auf der Ober
f l ä c h e eines Cylinders liegen ( C a l l i s t a c h y s - T y p u s ) . Der Schauapparat, der 
bei den genannten Myrtaceen von den lebhaft g e f ä r b t e n S t aubge f ä s sen herge

stellt Wird, erscheint bei B a n k s i a weniger ausgepräg t . Sehr charakteristisch 
ist der enorme Honigreichtum der Blumen , der auf Ausbeutung durch V ö g e l 

deutet. I n der That wurden an den B l ü t e n z a p f e n von Banksia-Arten bei Por t 
Jackson schon von Q u o y und G a i m a r d .(1824) zahlreiche Vöge l aus der 
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Fami l ie der M e l i p h a g i d e n (Meliphaga caruneulata Gmel.?) beobachtet, die 
mi t ihrer p i n s e l f ö r m i g behaarten Zunge den H o n i g gewannen (nach D e l p i n o 

P. I I . F . I I , p . 331—332) . 

141. Dryandra R. Br. 

Die Deutung der B l ü t e n e i n r i c h t u n g als Anpassung an K ä n g u r u h s (s. K e r n e r 
Schutzmittel des Pollens p. 4 5 — 4 6 A n m . ) wurde von T r e l e a s e (a. a. O. p. 421} 
zu rückgewiesen ; D e l p i n o zäh l t sie neben B a n k s i a zu dem ornithophilen 

Callistachys-Typus. 

5 0 . F a m i l i e S a n t a l a c e a e . 

570. Comandra umbellata Nutt. [Rob. Flow. X. p. 50—51]. — 
Eine weisse Fliegenblume. — D i e etwa 2 dm hohe, o f t gesellig wachsende 
Pflanze t r ä g t doldige B l ü t e n s t ä n d e . Der i n f ü n f — bisweilen nur i n drei 

oder vier — Abschni t te geteilte K e l c h breitet sich etwa 5 m m weit aus; 

seine 2—3 m m lange R ö h r e t r ä g t innen eine g r ü n e Nektarscheibe m i t f ü n f 
honigabsondernden Lappen, die m i t den S t a u b g e f ä s s e n abwechseln. D i e B lü ten 

sind homogam; die Narbe ü b e r r a g t die Antheren etwas u n d k o m m t nicht m i t 

ihnen i n B e r ü h r u n g . Spontane Autogamie scheint nur bei schlechtem Wetter 

mögl ich . D ie B l ü t e n sind f ü r Fleischfliegen sehr anziehend und werden auch 
von anderen Dip te ren , sowie einigen Ap iden besucht; die Besucher zeigen am 
R ü s s e l g r u n d e reichliche Pollenbestreuung. 

Nach B r i t t o n und B r o w n ( I I I . F lo r . I . p. 536) werden die Antheren 

von C o m a n d r a ä h n l i c h wie bei T h e s i u m durch kleine H a a r b ü s c h e l auf der 
M i t t e der Kelchabschnitte festgehalten. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 4 Tagen des Mai 4 lang
rüsselige und 8 kurzrüsselige Apiden, 6 langrüsselige und 21 kurzrüsse l ige Dipteren, 
sowie 2 Käfer. 

5 1 . F a m i l i e L o r a n t h a c e a e . 

Die B l ü t e n dieser Schmarotzerfamilie sind i n einer ganzen Reihe von F ä l l e n 
— besonders durch neuere Beobachtungen von V o l k e n s u n d J o h o w (s.u.) 

als sicher orn i thophi l erkannt und werden i n S ü d a m e r i k a durch K o l i b r i s 

(Trochilidae), i n A f r i k a durch H o n i g v ö g e l (Nectariniidae) be s t äub t . Der geo
graphischen Ver t e i l ung entsprechend t r i t t ein gewisser biologischer Parallelismus 

zwischen den neu- und altweltl ichen Formen hervor. D ie vorherrschende B l ü t e n 
farbe der ornithophilen A r t e n ist Rot oder Rot m i t Gelb gemischt. D i e B l ü t e n 

einrichtung zeigt z. B . i n der A r t des A u f b l ü h e n s m i t scharf gesonderten Stadien, 
der f ü r den Knospenzustand charakteristischen, starken Spannung der elastischen 
Filamente, der Pollenausstreuung und Honigbergung vielfache A n k l ä n g e an die 

der Proteaceen. Doch konnte V o l k e n s an den voge lb lü t igen Loran thus-Ar ten 

des Kil imandscharo bereits drei verschiedene „ S c h e m a t a " der B lü t ene in r i ch tune -
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nachweisen, die nach der A r t der Pollenabladung sich kurz als E x p l o s i o n s 

t y p u s (bei L . Ehlersii) , E i n s a l b e t y p u s ( L . laciniatus) und L a b i a t e n 
t y p u s ( L . undulatus) kennzeichnen lassen. Entomophile B l ü t e n e i n r i c h t u n g e n 
sind innerhalb der Famil ie ohne Zweifel weit verbreitet. D i e W i n d b l ü t i g k e i t 
kleinblüt iger , eingeschlechtiger Formen bedarf n ä h e r e r P r ü f u n g (s. E n g l e r i n 
Nat . P f l a n z e n ! I I I , 1. p. 173). Die weiblichen S e x u a l b l ä t t e r besitzen eine 
ausgesprochene Neigung zur Redukt ion , indem sich z. B . die Samenanlagen 
nicht deutlich ausgliedern (s. E n g l e r a. a. O. p. 170—172 u. Nachtr. 1897.. 
p. 124). 

5 7 1 . G a i a d e n d r o n m u t a b i l e ( P o e p p . et E n d l . ) V a n T i e g h . mi t schön 
rot- und ge lbgefä rb ten B l ü t e n sah J o h o w (Litter . Nr . 3139) i n der chilenischen. 
Kordi l lere bei 1300 m Meereshöhe von K o l i b r i s umschwärmt . 

1 4 2 . P h r y g i l a n t h u s E i c h l . 

[ V g l . die B lü t e von P. celastroides i n F ig . 45.J 

572. P. tetrandrus (Ruiz et Pav.) Eichl. Ornithophil. Diese in Chile 
auf Schwarzpappeln wachsende Schmarotzerpflanze entwickelt nach J o h o w (Zur 
Bes täubungsbio logie chilenischer 
B lü t en . Valparaiso 1900. p. 4 
— 1 1 ) gegen Ende des Februar 
oder A n f a n g März — i n kä l t e ren 
Gegenden erst vom A p r i l ab — 
ihre i n kurzen Trauben stehenden, 
feuerrot ge fä rb t en B lü ten von 
4 cm L ä n g e . W i e auch bei 
anderen Loranthaceen bilden sie 
i m Knospenzustande eine dünne , 
am Ende etwas keu lenförmig an
geschwollene R ö h r e , an der die 
anfangs verbundenen R ä n d e r der 
4 B l ü t e n h ü l l b l ä t t e r durch seitliche, 
nach oben und unten fortschrei
tende L ä n g s s p a l t e n sich a l lmäh
l i ch ö f f n e n ; zuletzt trennen sich 
die 4 Z ipfe l , soweit sie nicht mi t 

dem Fi lament des zugehörigen 
Staubblattes verwachsen sind, völ
l i g voneinander und schlagen sich 
nach aussen um, so dass die lang-

fäd igen Stamina nebst dem G r i f f e l ™„ A F 

<• . j D i i_ j _ ~ i . I g ' 4 5 , P h r y g i l a n t h u s c e l a s t r o i d e s E i c h l 
f re i werden. Se lb s tbe s t äubung ist Blühendes Zweigstück. - Nach E n g l e r - P r a n t l ' 
durch die Stellung der Narben 

oberhalb der Antheren und vielfach auch durch seitliche Stellung des Grif fe ls , 
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verhindert. Eine durch Spannung der S t a u b b l ä t t e r h e r b e i g e f ü h r t e Explos ion von 
B l ü t e n s t a u b wie bei afrikanischen A r t e n von Loranthus f inde t i n vorliegendem 
Fa l le nicht statt. D ie Ausstreuung des Pollens wird durch die Beweglichkeit 
-der am R ü c k e n befestigten Antheren erleichtert. Der Pol len ist t rocken und 
schwer, seine einzelnen Zellen sind durch einen d re i f l üge l i gen , schraubenartig 
gedrehten A n h a n g ausgezeichnet, der das A n h a f t e n erleichtert. Der H o n i g wird 
von vier winzigen Nektar ien i m B l ü t e n g r u n d e , je nach der W i t t e r u n g i n wech

selnder Menge, ausgeschieden. 
Als stetige und wirksame Bestäuber der Blüte beobachtete J o h o w in Chile 

2 K o l i b r i a r t e n : Eustephanus galeritus Mol., dessen Anwesenheit bei Santiago ziem
lich genau mit der Blütezeit des Phrygilanthus zusammenfäll t , und den mehr tropischen 
.Riesenkolibri (Patagona gigas Viell .) . „Der vor einer Inflorescenz etwa eine halbe 
Minute schwebende Kolibri — schreibt J o h o w — taucht seinen Schnabel nach einander 
in die geöffneten Blüten, deren sich zumeist nur eine oder zwei gleichzeitig vorfinden 
und versetzt dabei den gesamten Blütenstand in zitternde Bewegung. Er bestäubt sich, 
da die Schnabellänge bei Eustephanus 2, bei Patagona gigas 4—4,5 cm, diejenige der 
Staubgefässe der Blüte durchschnittlich 4 cm beträgt, an der Stirn bezw. der Schnabel
basis mit Pollen, den er sodann von einer Inflorescenz zur anderen sich begebend oder 
•nach einander verschiedene Phrygilanthus-Büsche aufsuchend leicht auf die Narben 
.anderer Blüten über t rägt ." Ein im Augenblick des Blütenbesuchs geschossenes Exem
plar der erstgenannten A r t trug an den Stirnfedern die mikroskopisch leicht nachweis
baren Pollenzellen der Blüte. Ob die Kolibris an den Blüten dem Zucker derselben, der 
wässerigen Flüssigkeit oder den in den Blüten sitzenden, kleinen Kerbtieren nachgehen, 
l ä s s t sich schwer entscheiden. Von anderen, nur beiläufigen Besuchern wurde in einem 
einzigen Falle eine im Schweben saugende Syrphide: Syrphus gayi Macq. beobachtet; 
bisweilen fanden sich auch Einbruchslöcher (von Käfern?) an den Blüten. 

5 7 3 . P . a p h y l l u s ( M i e r s ) E i c h l . hat ä h n l i c h eingerichtete, ebenfalls rot 
g e f ä r b t e , aber etwas grössere B l ü t e n von 6 cm L ä n g e . D ie auch an den Blüten-

.stielen u n d Scheinfruchtknoten rot g e f ä r b t e n Inflorescenzen brechen aus den 
S ä u l e n s t ä m m e n von Kakteen wie C e r e u s c h i l e n s i s C o l l a u . a. büschel

a r t ig hervor und fa l l en hier bei Abwesenheit jeglichen Laubwerkes stark ins 

Auge. D ie regelmäss ige B e s t ä u b u n g wi rd auch hier durch die beiden vorhin 
genannten, i n Chile verbreiteten K o l i b r i - A r t e n besorgt. 

5 7 4 . P . c u n e i f o l i u s ( R u i z . et P a v . ) E i c h l . u n d einige andere P.-Arten 
sind nach J o h o w (a. a. O. p . 21) vermutl ich ebenfalls orni thophi l . 

5 7 5 . P . b e r t e r o a n u s ( H o o k , et A r n . ) E i c h l . — eine auf Juan Fer-
nandez einheimische, aber dort sehr seltene A r t — gehör t nach J o h o w (Zur 

B e s t ä u b , chilen. B lü t , I I . p . 32) wahrscheinlich zu den wenigen auf dieser Insel 
w i r k l i c h endemischen, ornithophilen Formen. 

576. Struthanthus sp. Die Blüten sah Ducke (Beob. II. p. 325) in 
Brasi l ien vorzugsweise von Grab- und Fa l t en wespen, daneben auch von Furchen
bienen (Hal ictus) besucht. 

143. Loranthus L. 

577. L. Ehlersii Schwfrth. wurde von Volkens (Über die Bestäub. 

•einig. Lo ran th . u . Proteac. p. 253 u . 257) im Kul turgebie t des Kil imandscharo 



Loranthaceae. 257 

untersucht. D ie purpurroten, graubereiften B l ü t e n bi lden halbkugelige Dolden, 
die zu hunderten ü b e r einen Busch verteilt sind. Die B l ü t e n k n o s p e hat etwa 
die Gestalt einer langhalsigen Flasche; i n halber H ö h e derselben entspringen 

innenseits die 4 Filamente, deren Antheren die W ö l b u n g des Flaschenkopfes 
— m i t Ausnahme seiner obersten Spitze — a u s f ü l l e n ; an letztere lehnt sich 
die knopfige Narbe, die von einem steifen, vierkantigen G r i f f e l getragen wird. A n 

der Basis desselben liegen i m Perigongrunde vier kleine, höcker fö rmige Nek
tarien, die einem fleischigen Ringe an der oberen Decke des Calyculus aufge
setzt sind. I m nächs t fo lgenden Stadium der Anthese treten vier seitliche L ä n g s 
schlitze an der K r o n r ö h r e auf, bis endlich i n der letzten A u f b l ü h p e r i o d e die 
4 Abschnitte des Perigon s i n F o r m löffe lar t iger B ä n d e r nach aussen geschlagen 
und die S t a u b f ä d e n m i t ein oder zwei Windungen nach unten eingerollt er
scheinen; der sich dann mehr oder weniger seitlich stellende G r i f f e l ragt m i t 
der Narbe weit aus der B lü t e hervor. Die B l ü t e n sind wahrscheinlich prot-
andrisch (!). Das seitliche Aufreissen der B lü t e i n Spalten e r k l ä r t sich nach 
V o l k e n s durch Zugspannung der Filamente und dadurch h e r b e i g e f ü h r t e n 
D r u c k der Antheren auf die Perigon wand, sowie durch festeren Gewebebau an 
der Spitze des Perigon s im Vergleich zu der geringeren Festigkeit an den Seiten 
der R ö h r e ; dabei wirken vier kleine Spitzen, i n die das einzelne Fi lament ü b e r 
die Anthere hinaus sich fortsetzt, als Sperr Vorrichtung, indem sich diese Spitzen 
unterhalb der Antheren den vier Se i t en f l ächen des Gr i f fe l s fest auflegen und 
der Zugspannung der Filamente entgegenwirken. Das letzte Ö f f n u n g s s t a d i u m 
der B l ü t e erfolgt i n der Regel nur auf äusse ren Anstoss und ist mi t einer E x 
plosion von Pollen begleitet. Dabei rollen sich die elastisch gespannten F i l a 
mente bl i tzar t ig schnell wie eine Uhrfeder nach innen ein und auch die bisher 
an der äussers ten Spitze noch zusammengehaltenen Perigonabschnitte lösen sich 
voneinander, indem sie sich kreuzweise im rechten W i n k e l nach auswär t s biegen. 
M a n kann durch E i n f ü h r u n g eines d ü n n e n H ö l z c h e n s i n einen der Schlitze 
eine i m ersten Stadium befindliche B l ü t e jedesmal zur Explosion bringen und 
dadurch die vom B l ü t e n bes täuber auszuübende T h ä t i g k e i t nachahmen ( E x p l o 
s i o n s t y p u s ) . 

Als Besucher und Bestäuber der Blüten beobachtete V o l k e n s ausschliesslich 
H o n i g v ö g e l (Arten von Nectarinia und Cinnyris), die sich „bald schwebend wie 
naschend, davor aufhalten, bald — und das war das gewöhnliche Verhalten — sich 
niederlassend Blüte fü r Blüte mit dem Schnabel untersuchen" (a. a. 0 . p. 260). Da die 
Vögel sehr scheu sind und die Loranthusbüsche hoch über dem Kopf des Beobachters 
an Baumzweigen hängen, ist das Benehmen der Tiere im einzelnen schwer festzustellen. 
Jedenfalls bringen sie durch Einführung ihres dünnen, langen Schnabels in einen der 
Schlitze die eben sich öffnenden Blüten zur Explosion. Der ausgeschleuderte Pollen 
haftet in der Regel in dem Federpinsel am Schnabelansatz; das Anhaften wird durch 
3 Flügelansätze des einzelnen Pollenkorns erleichtert. Das Abladen des Pollens auf 
der hervorstehenden Narbe erfolgt durch den anfliegenden, mit Blütenstaub am Schnabel
ansatz bepuderten Vogel bei der dicht gedrängten Stellung der Blüten sehr leicht. 
Insektenbestäubung der Blüten wurde nicht beobachtet, ebensowenig Blüteneinbruch. 

5 7 8 . L . l a c i n i a t u s E n g l . [ V o l k e n s a. a. O. p . 257—258] wächs t i n 
mächt igen B ü s c h e n im Waldgebiet des Kilimandscharo bei 2000—2600 m Meeres-

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 17 
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h ö h e u n d überz ieh t die von i h m besetzten B ä u m e mi t einem roten Schleier. 
D ie B l ü t e n stehen i n dichten K n ä u e l n und sind purpurrot m i t einer schwefel
gelben Binde ringsum. A u c h bei dieser A r t sind die beiden bei L . E h l e r s n 
beschriebenen Ö f f n u n g s s t a d i e n vorhanden, aber die Einr ich tung_ ist doch eine 
wesentlich andere; auch ist die f ü n f z ä h l i g e B l ü t e an der R ö h r e u n t e r w ä r t s leicht 
g e k r ü m m t und besitzt an der Basis einen kugelig aufgetriebenen Safthalter. I m 

ersten Stadium ö f f n e t sich die B l ü t e m i t f ü n f nur sehr kurzen, engen Seiten
spalten; i m zweiten Stadium zeigt sie sich einseitig v o n oben her aufgeschlitzt, 
indem nur eine der Spalten nach unten und oben sich v e r l ä n g e r t ; dabei 

schnellen die elastischen S t a u b b l ä t t e r , deren Antheren vorher mi t dem R ü c k e n 
sich an die Perigon wand lehnten, derart nach unten, dass sie letztere jetzt mit 

der Bauchseite b e r ü h r e n . 

Hinsichtlich der Bestäuber gi l t das bei L . E h l e r s i i Gesagte im allgemeinen auch 
fü r die in Rede stehende Ar t . Ein Unterschied liegt darin, dass hier der in einem der 
kurzen Schlitze zum Zweck des Honiggenusses eingeführte Vogelschnabel nicht im 
stände ist , das völlige Öffnen der Blüte und die Schnellvorrichtung derselben auszu
lösen. Vielmehr muss der Schnabel mit einer gewissen Kra f t die Kronröhre einseitig 
aufreissen und wird dann durch das mechanisch erfolgende Einwärtsschnellen der 
Antheren gewissermassen mit Pollen „eingesalbt" ( E i n s a l b e t y p u s ! ) . Auch ist hier der 
Honig im zweiten Blütenstadium leichter zugänglich als bei L . Ehlersii, bei der die ein
gerollten Eilamente den Zugang versperren. 

5 7 9 . L . u n d u l a t u s C. A . M e y . v . s a g i t t i f ' o l i u s E n g l . [ V o l k e n s a. a. 0 . 
p . 2 5 9 — 2 6 0 ] — in der Steppenregion des Kilamandscharo einheimisch — um
giebt seine Wir t spf lanzen mi t einem weitmaschigen, epbeuartigen Geflecht. Die 

B l ü t e n e i n r i c h t u n g ist wiederum eine wesentlich andere, als bei obigen Ar ten , da 
hier nur ein einziges Ö f f n u n g s s t a d i u m markier t ist. D i e dunkelziegelroten, innen 

schwefelgelben B l ü t e n gleichen i m Knospenzustande einer b u m e r a n g f ö r m i g ge
bogenen, bis 38 m m langen Keule, deren G r u n d einseitig bauchig aufgetrieben 
ist. Der an dieser Stelle innen reichlich vorhandene H o n i g w i r d n icht von 

einem die Griffelbasis umziehenden Nektarr inge, sondern v o n der leisten- und 

h ö c k e r f ö r m i g gewellten I n n e n f l ä c h e des R ö h r e n g r u n d e s ausgeschieden. Das A u f 
b l ü h e n erfolgt ohne Vors tadium; dabei behalten S t a u b b l ä t t e r u n d G r i f f e l ihre 
bisherige v o r n ü b e r g e k r ü m m t e Stel lung u n v e r ä n d e r t bei, w ä h r e n d die 5 Zipfe l 

der B l ü t e n h ü l l e als ebenso viele bandartige Streifen sich r ü c k w ä r t s einrollen. 
D i e halbkugelige Narbe steht ein S t ü c k vor den Antheren, letztere kehren ihre 
pollenbedeckte Bauchseite nach unten, so dass die Stel lung der B e s t ä u b u n g s 
organe an die von Labiaten erinnert ( L a b i a t e n t y p u s ! ) . 

Als Bestäuber sind nach V o l k e n s ebenfalls H o n i g v ö g e l anzunehmen die er 
allerdings wegen ihrer Seltenheit im Steppengebiet nicht direkt an den Blüten zu be
obachten vermochte. 

5 8 0 . L . K r a u s s i a u u s Me i sau , i n Nata l hat nach M . S. E v a n s (in 

Natur . V o l . 5 1 . 1895. p. 2 3 5 — 2 3 6 ; cit. nach K o e h n e i n Bot . J b . 1895. I . 
p . 84) rot- und weissgefärb te Kronen , die sich i n der Mi t t e der R ö h r e m i t fün f 

Schlitzen ö f f n e n ; f ü h r t man i n einen solchen eine Nadel ein, so schnellen die 
Antheren hef t ig nach abwär t s , w ä h r e n d der G r i f f e l unter einem W i n k e l von 4 0 ° 
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seitlich herausspringt. Das Stigma wi rd dabei nur ausnahmsweise von Pollen
k ö r n e r n getroffen. Die B e s t ä u b u n g besorgen H o n i g v ö g e l , wie Cinnyris o l i -

vacea Sm. 
5 8 1 . L . D r e g e i E . Z . Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g wurde von E . " W e r t h 

(Verh . d. Bot. Ver . d. Prov. Brandenb. 42. Jahrg. 1900. p. 244—246) nach 
Beobachtungen anf Sansibar genau beschrieben und abgebildet; i m wesentlichen 
st immt sie mi t der von V o l k e n s f ü r L . E h l e r s i i gegebenen Schilderung 

übere in . 
5 8 2 . L . p o e c i l o b o t r y s W e r t h — auf Sansibar von W e r t h (a. a. O. 

p. 247) entdeckt — zeigt ebenfalls Explosionstypus und wurde von einer 

C i n n y r i s - A r t i m Sitzen ausgebeutet. 
5 8 3 . L . K i r k i i O l i v . — eine i n den Buschsteppen des ostafrikanischen 

Küs tengeb ie t s häu f ige A r t — n immt nach W e r t h (a. a. O. p. 248) eine Mi t t e l 
stellung zwischen den ausgepräg t ornithophilen Loranthus-Formen und den zu 
W i n d b l ü t i g k e i t übe rgegangenen A r t e n ein. Die ro tge fä rb te Krone bildet eine 
nur 3,5 m m tiefe, am Grunde h o n i g f ü h r e n d e R ö h r e , aus der die B e s t ä u b u n g s 
organe nur wenig vorragen. D a die Narbe erheblich ü b e r den Antheren steht, 
ist F r e m d b e s t ä u b u n g bei E i n f ü h r u n g eines geeigneten Saugorgans begüns t ig t . 

5 8 4 . L . Co lenso i H o o k . f . D ie i n Neu-Seeland einheimische, auf F a g u s 
M e n z i e s i i H o o k . f. schmarotzende A r t besitzt büsche l ige , h ä n g e n d e , schar
lachrote, fast 2 Z o l l lange, geruchlose B l ü t e n , die wahrscheinlich zu einer ge
wissen Zeit H o n i g absondern u n d T u i s (Prosthemadera novae-zealandiae Gmel.), 
sowie H o n i g v ö g e l anlocken d ü r f t e n (nach G. M . T h o m s o n , O n the Fe r t i l . 
of New Zealand Fiower. Plants p. 267). 

5 8 5 . L . t e t r a p e t a l u s F o r s t , und L . t e n u i f l o r u s H o o k . f . — ebenfalls 
neuseeländisch —- haben etwa 1 Zo l l lange B l ü t e n ( T h o m s o n a. a. O.). Be i 

586 . L . f l a v i d u s H o o k . f . sind die B l ü t e n gelb g e f ä r b t und etwa x j i Z o l l 
l ang; schliesslich bei 

5 8 7 . L . m i c r a n t h u s H o o k . f . — wie vorige auf Neu-Seeland einheimisch — 
kle in und g r ü n ge fä rb t . 

Die neusee ländischen Ar t en bilden somit i n ihren B l ü t e n eine Stufenfolge 
von Anpassungen dar; wahrscheinlich sind sie auch i n verschiedenem Grade 
selbstfertil ( T h o m s o n a. a. O.). 

5 8 8 . L . l e p i d o t u s S c h u l t . ( = L . m e l a n o s t e m o n R e i n w . ) w i rd auf 
Java von Nectarinia K u h i i i Temm. ( = Aethopya eximia Hors f . ) besucht (nach 
D e l p i n o P. I I . F . I I . p. 329); dsgl. L . f u l v u s K o r t h . 

5 8 9 . L . spec. E i n i n dichten W ä l d e r n Mexikos wachsender L o r a n t h u s 
wi rd nach G o u l d von einer Kol ibr ia r t (Lamprolaema Rhanu Less.) besucht (nach 
Angabe von D e l p i n o a. a. O. p. 335). 

590 . A e t a n t h u s E i c h l . Blü ten , die wahrscheinlich dieser Gat tung ange
hör ten, sah G. v . L a g e r h e i m (Über d. B e s t ä u b , v. B r a c h y o t u m l e d i f o l i u m 
p. 114) i n Ecuador häu f ig von K o l i b r i s besucht. 

5 9 1 . T u p e i a a n t a r c t i c a Cha in , et Sch i , i n Neu-Seeland besitzt kleine, 
unansehnliche, aber stark duftende, diöcisch verteilte Honigblumen, an denen 

17* 
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T h o m s o n (a. a. O. p . 267) zahlreiche M ü c k e n den Nek ta r des f lachen 
Discus aufsaugen und dabei m i t der K ö r p e r u n t e r s e i t e Antheren oder Narbe be

r ü h r e n sah. 
5 9 2 — 5 9 3 . V i s c u m L i n d s a y i O l . u . V . s a l i c o r n i o i d e s A . C u n n . (Neu-

Seeland). D ie B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g wurde nur u n v o l l s t ä n d i g von T h o m s o n 
(a. a. O.) a u f g e k l ä r t ; die eingeschlechtigen B l ü t e n sind unansehnlich und vie l 

leicht anemophil (?). 

52. Familie Balanophoraceae. 

594. Dactylanthus Taylori Hook. f. Die diöcischen Blütenkolben dieses 
auf Neu-Seeland vorkommenden Wurzelschmarotzers haben nach H i l l (Trans. 

Proc. New Zeal. Ins t . X X V I I I . 1896. p . 495) einen auf fa l l end starken, ange

nehmen D u f t , der an D a p h n e - B l ü t e n erinnert. 
5 9 5 . H e l o s i s g u y a n e n s i s R i e h , i n Guiana besitzt getrenntgeschlechtige 

B l ü t e n s t ä n d e , die nach M a r t i u s (cit. nach J . D . H o o k e r , O n the Structure 

and A f f i n i t i e s of Balanophoreae. Trans. L i n n . Society V o l . X X I I . P . 6. 1855. 
p. 59) von einer Curculionidenlarve bewohnt werden. H o o k e r bezweifelt die 

Mögl ichkei t , dass die La rve oder der K ä f e r selbst bei der B e s t ä u b u n g von irgend 

welcher Bedeutung sei. 
5 9 6 . R h o p a l o c n e m i s p h a l l o i d e s J u n g h . schmarotzt i n Gesellschaft von 

B a l a n o p h o r a g l o b o s a nach L o t s y ( A n n . Jard. Bot . Buitenzorg. X V I I . 

1. Part . 1900. p. 73—101) auf den Wurze ln von S c h i m a N o r o n h a e und 
anderer Holzpf lanzen Javas. Sie entwickelt aus einem kopfgrossen K n o l l e n bis 

2 dm lange, dicht mi t rotbraunen Schuppen bedeckte B l ü t e n k o l b e n (s. F i g . 46), 
deren eingeschlechtige B l ü t e n diöcisch, seltener monöc isch verteil t s ind; i n letz
terem Fa l le stehen die ? B l ü t e n am oberen, die cT am unteren T e i l des Kolbens. 

D i e B l ü t e n werden anfangs völl ig von den dicht stehenden S c h u p p e n b l ä t t e r n 
der Inflorescenz ü b e r d e c k t u n d haben i m m ä n n l i c h e n Geschlecht ein d ü n n h ä u 
tiges, einfaches Perianth, das zuletzt an der Spitze aufreisst, sowie ein mäch t ig 

entwickeltes, einzelnes Staubblatt (oder Synandrium) m i t zahlreichen F ä c h e r n ; 
diese sind hier einfach H ö h l u n g e n innerhalb eines homogenen Gewebes und 

bleiben o f t ganz geschlossen oder reissen un rege lmäss ig auf. D ie weibliche, 
nackte B l ü t e ist auf 2 (auch 3—5) Karpel le reduziert, die an der Spitze je i n 
einen f a d e n f ö r m i g e n G r i f f e l mi t winziger Narbe auswachsen u n d einen centralen 
G e w e b e k ö r p e r einschliessen; i n diesem entwickelt sich je eine subepidermale Zelle 

rechts und l i n k s zu einem Embryosack, so dass weder von einer Samenanlage 
noch einem Nucellus i n gewöhnl ichem Sinne geredet werden kann . Die B l ü t e n 
beider Geschlechter werden von zahlreichen Safthaaren umgeben. L o t s y stellte 

fest, dass die P o l l e n k ö r n e r — auch bei küns t l i che r B e s t ä u b u n g nicht an der 

Narbe festhaften; auch sah er niemals P o l l e n s c h l ä u c h e zum Embryosack vor
dringen. I n letzterem schreiten die kinetischen V o r g ä n g e bis zur B i l d u n g eines 

aus der Verschmelzung der beiden Polkerne hervorgehenden Endospermkernes 
for t . E ine Weiterentwickelung der unbefruchteten Eizelle zum Embryo scheint 
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n ich t stattzufinden, da die Pflanze äussers t selten Samen bildet. L o t s y ver
mochte bisher an vielen hunderten von Exemplaren nur einen einzigen Samen 

aufzuf inden; derselbe enthielt zwei junge Embryonen, 
•die anscheinend aus je einer normal befruchteten Eizelle 
hervorgegangen waren. 

Nach diesem Befunde kommt L o t s y zu dem Schluss, 
•dass b e i R h o p a l o c n e m i s „der Embryo durch Befruch
tung aus der Eizelle hervorgeht, was jedoch nur sehr 
selten eintri t t . Ohne Befruchtung schreitet die Ent 
wickelung nur bis zur B i l d u n g eines p r imären Endo-
spermkerns vor, worauf die B l ü t e zu g ründe geht". 

D ie B e s t ä u b u n g der weiblichen Blü ten hat unter 
na tü r l i chen Bedingungen ganz bedeutende Schwierig
keiten. Insekten wurden i n keinem Fal le bemerkt; auch 
der W i n d kann bei dem sehr versteckten Auf t re ten der 
Pflanze kaum eine Rolle spielen; am ehesten k ö n n t e 
an den monöcischen Exemplaren B e s t ä u b u n g eintreten. 
„ W e have to consider — schreibt L o t s y — Rhopalo-
cnemis as a plant in extreme danger of extermination 
e n account of its rarely producing seeds; who shall say 
wether i t is not at present undergoing a crisis where the 
question whether i t w i l l acquire 
parthenogenesis or not is one 
of to be or not to be?" (a. a. O. 
p . 91). 

1 4 4 . B a l a n o p h o r a F o r s t . 

* 5 9 7 . B . e l o n g a t a B l u m e . 
Zweihäus ige bodenblü t ige Wurzel 
schmarotzerpflanze, nach J u n g 
h u h n (Java I . p . 437) auf A g a 
pe t e s v u l g a r i s , nach K n u t h 
auf den Wurzeln von Pangan-
Puhu , einer H e p t a p l e u r u m -

A r t . ' I m Urwalde von Tjibodas, 16 —1700 m über dem Meere, f and K n u t h 
nicht selten Knospen von Balanophora, die k n o l l i g z u s a m m e n h ä n g e n d in der 
Erde steckten, selten aber nur offene Blü ten . 

Die rot g e f ä r b t e n , aus der Erde hervortretenden Knospen tragen sehr er
hebl ich zur Augenfä l l igke i t der Pflanze bei. Die aus den schuppenfö rmigen , 
roten H ü l l b l ä t t e r n hervortretenden $ B l ü t e n s t ä n d e (F ig . 47 bei 1) stellen eine 

kurzgestielte, gelbliche K u g e l von 1,5 cm Durchmesser und ziemlich grosser 
A u g e n f ä l l i g k e i t dar. Die cf B l ü t e n s t ä n d e (bei 2) sind bräunl ich- ro te , 4 cm lange 

und 2 cm dicke Ä h r e n , die grösser als die $ sind. Beide B l ü t e n f o r m e n waren 

Fig. 46. B h o p a l o c n e m i s p h a l l o i d e s Jungh. 
Rhizom mit einigen unentwickelten, von der Scheide 
noch umschlossenen und einem rf Kolben, der 
einen grossen Teil seiner Tragblätter abgeworfen hat. 

Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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in dem v o r g e r ü c k t e n B l ü t e n s t a d i u m , i n dem sie K n u t h beobachtete, geruchlos. 
D a wegen u n g ü n s t i g e r Wi t t e rung K n u t h am u r s p r ü n g l i c h e n Standorte selbst 

keine Beobachtungen machen [konnte, so brachte» er mitgenommene B l ü t e n an 
entsprechende Ör t l i chke i ten bei Buitenzorg u n d beobachtete, dass sich hier rasch 

Fig. 47. B a l a n o p h o r a e l o n g a t a B l . 
1 Weibliche Pflanze (4 : 5). 2 Männliche Pflanze (4 : 5). w Wurzel von Heptapleurum spec. 

Orig. K n u t h . 

Besucher einfanden, u n d zwar waren es fast ausschliesslich die auf Java so 
h ä u f i g e n kleinen Fl iegen, die sich übera l l an faulenden und riechenden Sub
stanzen e inf inden und die K n u t h auch i n den B l ü t e n k e s s e l n von A r i s t o l o c h i a 

b a r b a t a , sowie an den m ä u s e a r t i g riechenden 

B l ü t e n von L a t a n i a L o d d i g e s i i f a n d . A u s 
dieser Beobachtung schliesst K n u t h , dass auch 
an den na tü r l i chen Standorten Fliegen die Ba-

lanophorab lü t en besuchen. 

U m so auffal lender muss es erscheinen, 

dass eine eigentliche Bef ruch tung bei B a l a n o 

p h o r a e l o n g a t a und woh l auch bei den 

anderen A r t e n nicht stattf indet. T r e u b hat 
n ä m l i c h i n seiner A r b e i t : L 'organe femelle et 

1'Apogamie du Balanophora elongata B l . ( A n n . d. 
Jard. Bot . de Buitenzorg X V 1898. p . 1—23) 
gezeigt, dass hier die weiblichen Geschlechts

organe (nackte Nucel len s. F i g . 48) ohne vor
ausgehende Teilungen einen Embryosack entwickeln, i n welchem der u r s p r ü n g 

l i ch angelegte Sexualapparat — d. h . die beiden Synergiden u n d die Eizelle — 

al lmähl ich zu g r ü n d e gehen. 

Fig. 48. B a l a n o p h o r a e l o n 
gata B l . 

Stück des § Blütenstandes mit zwei 
sekundären Kölbchen im Längs
schnitt. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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Die sonst bei Angiospermen der Embryobi ldung vorausgehende B e s t ä u b u n g 
und Befruchtung unterbleiben völlig. U n a b h ä n g i g von irgend welcher Ver
schmelzung der Sexualkerne entwickelt sich aus dem oberen Polkern des Embryo
sacks ein Endosperm, i n welchem aus einer inneren, plasmareichen Zelle schliess
l i ch ein wenigzelliger Pseudo-Embryo hervorgeht. Es liegt hier somit nicht 
etwa Parthenogenesis vor, da ja die Eizelle abortiert; ebenso wenig kann Pseudo-
embryonie angenommen werden, da der bei B a l a n o p h o r a e l o n g a t a ent
stehende Ke im weder aus den Synergiden noch den Ant ipoden , noch aus den 
Zellen des Nucellus seinen Ursprung n immt . Vie lmehr ist der F a l l nur mi t 
der Apogamie einiger Farne, wie P t e r i s c r e t i c a , A s p i d i u m f i l i x m a s 

v a r . c r i s t a t u m u. a. zu vergleichen, bei denen auf dem Prothal l ium an Stelle 
eines Archegoniums rein vegetativ eine neue Farnpflanze hervorsprosst. 

Ausser weiblichen Pflanzen treten bei vorliegender, auf den Wurze ln einer 
Acanthacee ( S t r o b i l a n t h e s B l . sp.) schmarotzenden A r t nach L o t s y (a. a. O . 
X V I . 1899. p. 175) auch m ä n n l i c h e Pflanzen auf, die aber völ l ig funkt ionslos 
sind; die Zahl der 9 und cf S töcke f and genannter Forscher auf dem Pengalenga-
Plateau u n g e f ä h r gleich. 

5 9 8 . B . g lobosa J u n g h . , ebenfalls auf Java einheimisch, entwickelt ihre 
mit roten Schuppenb lä t t e rn bedeckten, etwa 2 cm langen B l ü t e n k o l b e n meist 
auf den Wurzeln der Theacee S c h i m a N o r o n h a e R e i n w . Die A r t ha t 
nach L o t s y ( A n n . d. Jard. Bot. Buitenzorg X V I . 1899. p . 174—186) i m 
Vergleich zu B . e l o n g a t a noch einen Schritt weiter i n der sexuellen Redukt ion 
gemacht, indem bei ihr die männ l i chen S töcke — wenigstens örtl ich — vö l l i g 
ausgestorben sind; unter tausenden von Pf lanzen , die auf dem Pengalenga-
Plateau gesammelt wurden, f and sich nicht ein einziges m ä n n l i c h e s Exemplar . 
D ie weibliche B lü t e wird als H ö c k e r auf der Inflorescenzachse angelegt und 
besteht nur aus dem Embryosack, dessen übe rdeckende Epidermis zu einem 
langen, g r i f fe lähn l i chen Organ auswächst . „ V o n B l ü t e n , Karpe l l en , Placenten 
oder Samenknospen kann hier keine Rede sein" ( L o t s y a. a. O. p . 181). I n 

der Apogamie stimmt die „verwit twete" Pflanze i n allen wesentlichen Punkten 
mi t der von T r e u b untersuchten B . e l o n g a t a übere in . 

* 5 9 9 . B . spec. ( n o v . ? K n u t h ) . A u f einer Exkurs ion am 15. Jan . 
1899 fand K n u t h eine prachtvoll b l ü h e n d e , m ä n n l i c h e Pflanze (s. F i g . 49 
bei 1) einer Balanophora, die wahrscheinlich einer noch n icht beschriebenen A r t 
angehör t , auf den Wurzeln von R a m u - G i l i n g , einer H e p t a p l e u r u m - A r t , 
schmarotzend. Die L ä n g e der Ähre betrug 7 c m , ihre Breite 3,5 cm. D ie 
lebhaft rot g e f ä r b t e n H o c h b l ä t t e r und die zahlreichen wachsgelben bis röt 
lichen cf, die an einer gelbroten, dicken Spindel sassen, machten die mit ten i m 
Wege stehende Pflanze sehr augenfäl l ig . Der mäusear t ige Geruch ist so stark, 
dass er nach dem Anfassen noch lange, trotz Waschens, anhaftet. 

Die E i n z e l b l ü t e sitzt mi t einem 5 mm langen und 2,5 m m dicken Stiele 

auf der Ä h r e n a c h s e . W e n n die Knospe sich ö f f n e t , schlagen sich alsbald die 
vier bräunl ich-rosenroten Perigonzipfel bis zum Blü tens t ie l zu rück (Fig . 49 bei 2) 

Zwei von den Per igonb lä t t e rn sind breiter (3,5 X 4 mm) als die beiden andern 
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( 2 X 4 mm). W e n n die Perigonzipfel sich auseinander f a l t en , t r i t t die au 
einem 1,5 m m breiten und 1 m m langen Fi lament sitzende, rundlich-eiformtge 

Anthere hervor ( F i g . 49 bei 2 a), die 2,5 m m hoch und i n der einen Rich tung 

Fig. 40. B a l a n o p h o r a spec. (nova?) 

1 Männliche Pflanze (4:5)- 0 Blüte mit weissem Pollen auf der Anthere; b' Blüte in der 
Entfaltung der obere Perigonzipfel hat sich noch nicht zurückgeschlagen; b" Knospe; V" be
reits des Pollens beraubte Blüte; sb schuppenförmige Blätter, die den unentwickelten Blüten
stand umgeben; vi Wurzel von Heptapleurum spec. 2 Einzelne männliche Blüte, a Anthere, 

»Per igon. (2,5:1.) Orig. K n u t h . 

4 mm i n der anderen 2,5 mm breit ist. Sie ist anfangs von zahllosen weissen 

P o l l e n k ö r n e r n dicht bedeckt, die sie den besuchenden Insekten darbietet. Sie 
sind meist tetraedrisch, doch teilweise auch wür fe l fö rmig und fast kugel ig . Ih re 
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O b e r f l ä c h e ist schwach gekörnel t . Die ä l te ren B l ü t e n hatten keinen Pollen, der 
entweder von Insekten abgeholt oder vom Regen abgewaschen war. 

Als B e s u e h e r sah K n u t h nur die kleinen Fliegen, die er auch an B. e l o n g a t a 
beobachtet hatte. 

* 6 0 0 . B . m a x i m a J u n g h . ( = B . e l o n g a t a B l . ? ) hat K n u t h nie 
auf A l b i z z i a m o n t a n a , von der sie J u n g h u h n angiebt, sondern immer 
auf den wieder i m Boden festgewachsenen L u f t w u r z e l n von F i c u s v i l l o s a 
B l u m e gefunden. 

Die bis kopfgrossen, knol l igen K ö r p e r dieser A r t sind bei Tjibodas seltener 
als die von B . e l o n g a t a ; die B l ü t e n e i n r i c h t u n g ist dieselbe,, nur sind die 
keulenförmigen , gelblich-karminroten B l ü t e n k o l b e n noch bedeutend grösser (nach 
J u n g h u h n 4—5 Z o l l lang), so dass die Augen fä l l i gke i t wesentlich höhe r ist. 

53. Familie Aristolochiaceae. 

145. Asarum L. 

6 0 1 . A . canadense L . Nach J . LT. R e d f i e l d (Li t ter . N r . 2053) f ü h r e n 
die S t aubb l ä t t e r ähn l i che Bewegungen aus, wie die von A . e u r o p e u m , wo sie 
schon L i n n e bemerkt hat; ein T e i l des Pollens kommt i n direkte B e r ü h r u n g 
mi t der Narbe (Bot. Jahresb. 1873. p . 377). 

* 6 0 2 . A . caulescens M a x i m . Die schmutzig purpurfarbenen, völ l ig 
unter den B lä t t e rn verborgenen, duft- und honiglosen B l ü t e n bilden nach 
K n u t h ein halbkugeliges, h ä n g e n d e s N ä p f c h e n . Sie sind protogyn. Bei der 
B l ü t e n ö f f n u n g steht nur die sechsstrahlige Narbe in der B l ü t e n m i t t e , 1 m m weit 
hervorragend, wäh rend die Antheren an noch h a k e n f ö r m i g nach unten gebogenen 
S t a u b f ä d e n geschlossen im B l ü t e n g r u n d e liegen. Alsdann wachsen die Staub
b lä t t e r nacheinander bis zur H ö h e der Narbe heran, so dass spontane Selbst
b e s t ä u b u n g eintreten muss. Trotz zahlreicher, nach dem B l ü t e n g r u n d e ver
laufender Saftmale scheint kein H o n i g vorhanden zu sein. 

Besucher, von denen eine Pollenübertragung zu erwarten gewesen wäre, sah 
K n u t h , der die Pflanze bei Akabane bei Tokio untersuchte, nicht. 

146. Aristolochia L. 

U l e (Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. X V I I . 1899. p. 39) fasst seine bis
herigen Beobachtungen über die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g der von i hm untersuchten 
A r t e n in folgenden Sä tzen zusammen: 1. Die B l ü t e n der Aristolochien sind 
protogyn; Autogamie f indet nicht statt. 2. Die Ü b e r t r a g u n g des Pollens von 
anderen B l ü t e n geschieht durch Fliegen, die g e n ü g e n d Pollen hineinbringen. 
3. Die p o l l e n f ü h r e n d e n Fliegen bleiben i n den Kesseln gefangen, bis die A n 

theren aufplatzen. 4. A l s empfängn i s fäh ige r T e i l des Gynostemiums ist a l le in 
die Narbe aufzufassen. 

D i e E i n w ä n d e B u r c k s (s. A . barbata Jacq.) gegen die Xenogamie der 
B lü t e wurden von C o r r e n s (Pringsh. Jahrb. X X I I . p . 186) und F . R o s e n 
(Bot. Zeit. 1891 . p. 219) widerlegt. 
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6 0 3 . A . b a r b a t a H o r t . B o g . (non Jacq.). Die von B u r c k ( Ü b e r Kle is to-
gamie i m weiteren Sinne etc. i n A n n . d. Jard . Bot. d. Buitenzorg V I I I . p . 153 
bis 157) nach kul t iv ier ten Exemplaren des botanischen Gartens zu Buitenzorg 
beschriebenen B l ü t e n haben einen b i rn fö rmigen unteren T e i l (Kessel), d a r ü b e r 
eine enge, fast rechtwinkelig zu letzterem stehende, innen glatte R ö h r e und 
einen sch räg abgeschnittenen, innen mi t steifen Sperrhaaren besetzten M ü n d u n g s 
trichter. A n der Ü b e r g a n g s s t e l l e zwischen J l ö h r e und Kessel l iegt ein den
selben e i n s c h n ü r e n d e r R i n g , ausserdem springen hier zwei halbkugelige, weiss-1 

ge fä rb t e , unbehaarte Stellen nach innen vor, w ä h r e n d der üb r ige T e i l des Kessels 
innen mi t langen, weissen, sehr klebrigen Wol lhaaren besetzt ist. Die am 
B l ü t e n g r u n d e vorhandene Honigscheibe ist schon i n jungen B l ü t e n f ü r Insekten 
zugäng l i ch . V o n solchen f a n d B u r c k stets „ k l e i n e F l i e g e n " i m Kessel, 
die jedoch — wahrscheinlich wegen der G l ä t t e der R ö h r e u n d der den Ausgang 
besetzenden Sperrhaare — die noch unverwelkte B l ü t e nicht zu verlassen ver

m ö g e n . A m Boden des B l ü t e n k e s s e l s steht das sechszipfelige, nach unten zu 
becherartige Gynostemium, das durch seitliche Verwachsung der Konnekt ive zu 

s t ä n d e kommt und an den freiliegenden R ä n d e r n derselben abwechselnd mit 

den 6 Antheren ebensoviele papillentragende Narbenstellen oder Keimrinnen 

t r äg t . D ie Innenseite des becherartigen Gynostemiums, die von H i l d e b r a n d 

bei A r i s t o l o c h i a C l e m a t i t i s f ü r die Narbe gehalten wurde, beginnt f rüh

zeitig zu verschleimen u n d sich mi t einer klebrigen F l ü s s i g k e i t zu überziehen. 

D ie u r s p r ü n g l i c h nach aussen konkaven Konnek t iv lappen m i t den ihnen auf
liegenden, geschlossenen Antheren strecken sich spä t e r u n d bewegen ihre Ränder 

nach innen, wobei am zweiten Tage des B l ü h e n s die Antheren aufspringen und 

grosse Mengen von Pol len freimachen. Der fehlende G r i f f e l m i t Narben wird 

dadurch ersetzt, dass schliesslich das Gynostemium einen von den Konnektiv-

z ipfe ln ü b e r w ö l b t e n , innen und oben papillentragenden H o h l r a u m mi t ver

schleimten W ä n d e n herstellt , i n welche die P o l l e n s c h l ä u c h e einzudringen ver

mögen . Nach dem Aufspr ingen der Antheren wi rd der Pol len von den ge

fangenen Fliegen auf die Narbenpapi l len gebracht. Zahlreiche Pol lenkörner 
keimen auch auf den klebrigen Wollhaaren des Kessels. D i e nach dem 

W e l k e n der Krone eintretenden V e r ä n d e r u n g e n bestehen i n dem A b f a l l e n der 

Sperrhaare u n d dem nach unten zu erfolgenden Zuklappen der Oberlippe an 
der M ü n d u n g ; eine Umkehrung der ganzen B l ü t e wie bei A . C l e m a t i t i s t r i t t 
n icht ein. 

U m zu zeigen, dass Xenogamie i n vorliegendem Fa l l e ausgeschlossen ist 
und fremder Pol len von den Fliegen nicht i n die f r i s c h g e ö f f n e t e n B l ü t e n hinein
gebracht wird, untersuchte B u r c k (Bot. Zeit. 1892. p. 127 129) eine grössere 

Zah l von B l ü t e n , die ihre Antheren noch nicht g e ö f f n e t hat ten, nebst deren 

Insassen i n genannter Hins i ch t ; i n 24 so untersuchten B l ü t e n hatten sich 263 
Fliegen gefangen, von denen keine einzige Pollen aufgenommen hatte. Hieraus 

zieht B u r c k den Schluss, dass die B l ü t e n k o n s t r u k t i o n S e l b s t b e s t ä u b u n g durch 
Insektenhi l fe notwendig macht. 

* Nach K n u t h stimmte die B l ü t e n e i n r i c h t u n g der von i h m i m botanisch 
en 
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Garten zu Buitenzorg untersuchten Exemplare mi t der von B u r c k ( A n n . V I I I . 
p. 153) gegebenen Beschreibung übere in . D ie B l ü t e n sind ausgesprochen proto
g y n ; w ä h r e n d die Antheren i n der sich ö f f n e n d e n B l ü t e noch geschlossen sind, 
sind die von B u r c k als Narbenpapillen nachgewiesenen, freien R ä n d e r der 
Konnekt ive schon so papi l lös , dass ein Anha f t en des Pollens leicht stattfindet. 
Dass durch die i n den Kesseln sich einfindenden Fliegen F r e m d b e s t ä u b u n g 

herbe igeführ t w i r d , kann keinem Zweifel unterliegen, da K n u t h an Fl iegen, 
die er in B l ü t e n mi t noch geschlossenen Antheren f i n g , Pol len nachweisen 
konnte. A u c h machte er die direkte Beobachtung, dass Fl iegen, die sich aus 
einer Fal le herausgearbeitet hatten, sofort eine andere aufsuchten. 

6 0 4 . A . o r n i t h o c e p h a l a H o o k . ( = A . b r a s i l i e n s i s M a r t . e t Z u c c . 
s. F i g . 50). B u r c k (Bot. Zeit. a. a. O. p. 140—141) konstatierte auch bei 
dieser A r t , dass i n fr isch g e ö f f n e t e n B l ü t e n , deren Antheren noch geschlossen 
sind, die eindringenden Fliegen keinen f rem
den Pollen e in führen . Ferner teilte er schon 
i n seiner f r ü h e r e n Arbei t ( A n n . d. Jard. Bot. 
d. Buitenzorg a. a. O. p . 156—157) mi t , 
dass er alle i n ä l teren B l ü t e n vorhandenen 
Fliegen tot und an der W a n d des Kessels 
angeklebt fand . A u c h dies ist ein Argument 
dagegen, dass die Tiere den Pollen von einer 
B l ü t e zur anderen zu über t ragen pflegen. — 
Dieselbe A r t wurde an kultivierten Exemplaren 
des Museumsgartens von Rio de Janeiro auch 

durch U l e (a. a. 0 . p. 84—85) untersucht. 
Die Pflanze bleibt daselbst steri l ; i n ihren 
aasduftenden B l ü t e n wurden nur ausnahms
weise kleine Fliegen gefunden. Die Flecken 
am Kesseleingang sind ganz besonders deut
l ich und werden an geöf fne ten B lü ten von 
Fliegen beleckt. 

6 0 5 . A . g i g a s ( L i n d l . ? ) v a r S t u r t e -
v a n t i i ( = A . g r a n d i f l o r a A r r u d a ? ) 

lockt nach J . H . H a r t (Bu l l . Trinidad. Bot . Gard. I I I . 1897. p. 28 bis 3 1 ; 
cit. nach Bot . Jahresb. 1898. I I . p. 403) durch ihre stinkenden B l ü t e n zahlreiche 
Aasfliegen — darunter auch die in der menschlichen N a s e n h ö h l e schmarotzende 
Compsomyia macellaria F . — an. Sogar Aasgeier sollen durch den Leichen
geruch der B l ü t e n herbeigelockt werden (?). 

6 0 6 . A . g r a n d i f l o r a Sw. I n den grossen, g r ü n und purpurn gefleckten, 

übe l r i echenden B l ü t e n fand H u b b a r d (Bot. Gaz. I I . p. 121—122) auf Jamaica 
zahlreiche gefangene Fliegen und K ä f e r . I m ersten weiblichen Stadium der 

B l ü t e sind die drei Verengungen der K r o n r ö h r e dicht mi t Sperrborsten besetzt, 

während i m folgenden männ l i chen Stadium die Borsten welken und dadurch 
den Aus t r i t t der gefangenen Insekten ermögl ichen. 

Fig. 50. A r i s t o l o c h i a b r V s i l i V n -
sis M a r t . et Zucc. 

Habitusbild. — Nach E n g l e r - P r a n t L 
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6 0 7 . A . sp . Einige i n der Umgebung von Lagoa Santa wachsende A r t e n 
haben dunkelbraune oder schmutziggelbe B l ü t e n mi t auffa l lendem Aasgeruch 

( W a r m i n g L a g . Sant. p . 304). 
6 0 8 . A . g a l e a t a M a r t . et Z u c c . b l ü h t i n den W ä l d e r n u m Lagoa Santa 

nach W a r m i n g (Lag. Sant. p. 404) etwa 7 Monate lang. 
6 0 9 . A . m a c r o u r a (Jomez. D i e B l ü t e n e i n r i c h t u n g u n d das Verhalten 

der B e s t ä u b e r wurde eingehend von U l e (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. X V I . 

1898. p . 75—84) beschrieben. Das Perianth, das durch eine schwarz-purpurne 
Unter l ippe m i t langem (etwa 60 cm), h e r a b h ä n g e n d e n Schwanzanhang ausge
zeichnet ist, beginnt sich w ä h r e n d der Abendstunden zu ö f f n e n u n d ist morgens 
völ l ig erschlossen. Die B l ü t e n d a u e r b e t r ä g t 2 Tage.. I m ersten Stadium des 

B l ü h e n s bedecken sich die sechs am Rande behaarten Konnektivschuppen 
(„Zapfen" ) des Gynostemiums im aufgerichteten Zustande auf ihrer Rückse i te 
ebenso wie der vertiefte Innentr ichter mi t einer klebrigen F l ü s s i g k e i t ; später 

k r ü m m e n sich die Zapfen nach innen, bis sie zu einer K u p p e fest zusammen-
schliessen. Darauf beginnt das Stadium der Antherenrei fe , indem die Staub
beutel aufplatzen und unter U m s t ä n d e n — bei E r s c h ü t t e r u n g der B l ü t e n — 

den Pollen i n 6 Strahlen bis gegen die g e g e n ü b e r l i e g e n d e Perianthwandung zu 
schleudern vermögen . Zugleich werden die sperrenden Reusenhaare i n der 

P e r i a n t h r ö h r e welk und fa l l en ab. I m letzten Stadium neigt sich die Lippe 

ü b e r die B l ü t e n ö f f n u n g , verschliesst sie m i t den zusammengerollten Seitenlappen 
u n d zuletzt f ä l l t die eingeschrumpfte B l ü t e ab. Der E ingang zum Kessel wird 
durch eine h a l b b o g e n f ö r m i g e Anschwel lung ü b e r d e c k t ; i n der H ö h e des Gyno
stemiums ist das Perianth mi t einem durchscheinenden Fenster versehen, durch 
das sch räg von oben her L i c h t i n den Kessel f ä l l t . A n dem Kesseleingang 
fa l l en zwei fe t t ig erscheinende Flecken auf. 

Als B e s t ä u b e r stellte U l e bei vielfach wiederholten Beobachtungen 2 Fliegen
arten fest, von denen die grössere, eine Sarcophaga-ähnliche Species, am meisten zur 
Pollenübertragung beiträgt. Die Tiere schlüpfen in die sie durch eigenartigen Geruch 
anlockenden Blüten des ersten Stadiums, so dass sie am Morgen des ersten Blütetages 
darin beobachtet werden können. Von 47 untersuchten Blüten, die noch ungeöffnete 
Antheren besassen, waren 41 mit Fliegen besetzt und in 14 derselben zeigten sich auch 
die Narben mit Pollen belegt. Auch wurde direkt eine stark mit Pollen beladene Fliege 
gerade in dem Augenblick angetroffen, als sie in die Blüte eindrang. Die spätere Unter
suchung der abgeschnittenen Blüte erwies dann, dass sie nebst einer schon vorher ein
gedrungenen Genossin fast den gesamten mitgebrachten Pollenvorrat auf den Narben 
abgesetzt hatte. Die Gefangenschaft der Tiere dauert mindestens 13 Stunden, im Durch
schnitt aber länger (18—20 Stunden); ausser den Reusenhaaren scheint nach U l e 
auch die A r t der Beleuchtung im Kessel das Entschlüpfen zu verhindern. Wenigstens 
vermochten an abgeschnittenen Blüten die Fliegen immer erst nach Verdunkelung des 
Perianthfensters das Freie zu gewinnen. Die beiden Fettstellen am Kesseleingang scheinen 
als Nährstellen zu dienen. Beim Verlassen des Gefängnisses, das immer erst nach dem 
Ausstäuben der Antheren sich öffnet, kriechen die Tiere reichlich mit Pollen beladen 
heraus und suchen dann frische Blüten auf, an deren Narben sie den mitgebrachten 
Blütenstaub absetzen. Auch die Begattung wird wahrscheinlich innerhalb des Kessels 
vollzogen. 

Die Pflanze b l ü h t i n Pulsen und zwar t r i t t die erste B l ü h p e r i o d e i m J u l i 
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und Augus t , die zweite i m Oktober und die drit te, schwächs te , i m Dezember 

(bei Rio de Janeiro) ein. Die Reife der etwa 600 Samen enthaltenden F ruch t 
erfolgt nach etwa 70 Tagen. 

6 1 0 . A . c y m b i f e r a M a r t . et Z u c c . ( = A . l a b i o s a K e r . ) hat nach 
U l e (a. a. O. p. 85—86) B l ü t e n mi t ähn l icher Einr ich tung wie bei voriger 
A r t , doch ist der Geruch derselben mehr obstartig. I m wilden Zustande t r ä g t 
die Pflanze reichlich F r ü c h t e . 

6 1 1 . A . e legans Mas t . Die B l ü t e n zeigen eine wesentlich andere E i n 
r ichtung wie die von A . macroura; auch h ä n g t der Kessel senkrecht nach ab
wär t s , wäh rend er bei den vorigen Ar ten sch räg gestellt ist. A l s B e s t ä u b e r 
fand U l e (a. a. O. p. 86 — 89) kleine, der Gestalt nach zwischen M ü c k e n u n d 
Fliegen stehende Dipteren, die bis zu 50 S t ü c k innerhalb einer B l ü t e gefunden 
wurden. Sie verlassen sofort nach E i n t r i t t des V e r s t ä u b e n s die B l ü t e n . D i e 
Enge der R ö h r e (1,5—2,5 mm) verhindert das Eindr ingen grösserer Besucher. 
F r ü c h t e werden zahlreich ausgebildet. A u c h hier findet das B l ü h e n i n deut
lichen Pulsen statt. Nach B u r c k (Bot. Zeit. a. a. O. p. 144) sind die B l ü t e n 
bei B e s t ä u b u n g mi t eigenem Pollen vo l l s t änd ig f ruchtbar ; ausnahmsweise wi rd 
auch fremder Pollen i n die B l ü t e n e inge führ t . 

6 1 2 . A . m a c r o u r a wurde von U l e (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. X V I I . 
1899. p. 35—39) m i t Pollen von A . b r a s i l i e n s i s bes täub t , deren strohgelbe, 
purpurn marmorierte Unterl ippe eine breite, n ie renförmige F o r m (12—15 cm Quer
durchmesser) und keinen Schwanzanhang besitzt. Der an einer wildwachsenden 
Mutterpflanze erzeugte Bastard stand i n der B i l d u n g des B lü t enkes se l s i n der 
Mi t te zwischen den Elterpflanzen; die Unter l ippe zeigte eine gelbbraune Grund
farbe mi t purpurner Schattierung und t rug an ihrem lanze t t fö rmigen , unteren 
Te i l (von 55 m m Breite) einen nach oben gerichteten Schwanzanhang von 
26 cm L ä n g e . 

54. Familie Rafflesiaceae. 

147. Rafllesia R. Br. 

Die Riesenblumen dieser an C i s s u s schmarotzenden Pflanzengruppe sind 
i n ihren Bes täubungse in r i ch tungen noch nicht genauer untersucht. Den bis

herigen Beschreibungen (s. G r a f S o l m s - L a u b a c h i n E n g l e r s Pflanzenreich, 
H e f t 5. 1901 . p. 8—10) ist zu entnehmen, dass die B l ü t e eine A r t von Kessel 
e n t h ä l t , i n den die Bes täuber — vermutlich grössere Aasinsekten — gelockt 
werden. Derselbe kommt dadurch zu s tände, dass aus der Basis der B l ü t e am 
Grunde ihrer f ü n f Aussenlappen ein centraler Hohlbecher (s. F i g . 51) mi t dem 
sogen. Diaphragma sich erhebt und ferner die centrale M ü n d u n g des letzteren 
durch die Scheibe der hu tp i lzähnl ich gestalteten Gesch lech tssäu le (Columna) mehr 
oder weniger verschlossen wird . Letztgenannter Te i l t r äg t i n der weiblichen 

B l ü t e die N a r b e n f l ä c h e an der Unterseite seines Randes; i n der m ä n n l i c h e n 
B lü t e sitzen an derselben Stelle die i n Gruben versteckten, kugeligen Antheren, 
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-deren zahlreiche F ä c h e r in einen gemeinsamen Ö f f n u n g s p o r u s a u s m ü n d e n . Unter
halb der Gesch lech t s säu le liegt in der weiblichen B l ü t e das Ovar, i n dessen viel
fachen Spalten aus der W a n d u n g die Samenanlagen hervorsprossen; i n der 

m ä n n l i c h e n B l ü t e ist der Fruchtknoten reduziert. D i e A u s s e n h ü l l e der B lü te 
ist i n f ü n f Abschnitte 
getei l t ; das ganze Peri

anth erinnert i n Farbe, 
Geruch u n d sonstiger 
Beschaffenheit bei eini
gen A r t e n , wie R. H a s -

s e l t i S u r . und R. 

A r n o 1 d i R. B r. (s. 

F i g . 51), an rohes, fau
lendes Fleisch. Nach 
der Kons t ruk t ion der ge

trennt - geschlechtigen 
B l ü t e n ist anzunehmen, 

dass die durch den Aas

geruch angelockten Be
s t ä u b e r i n den Kessel 
der m ä n n l i c h e n Blüten 

einkriechen, dort den 
Pol len unterhalb des 
Columnarandes aufladen 

und ihn i n einer dem

n ä c h s t besuchten, weib

lichen B l ü t e an dem ebenso versteckten Narbenrande absetzen. 
* 6 1 3 . R . R o c h u s s e n i i T e i j s m . et B i n n . A m 9. Januar 1899 hatte 

K n u t h Gelegenheit, zwei Exemplare, die f r i sch aus dem Urwalde von Salak 
bei Buitenzorg gebracht worden waren, zu untersuchen. D i e braunschwarzen 
B l ü t e n hatten einen ganz schwachen Geruch, etwa wie g ä h r e n d e s Braunbier. 

D ie f ü n f grossen, eiförmigen, mi t starken Warzen bedeckten Perigonzipfel waren 
etwa 10 cm breit , 8 cm lang und nach aussen umgerollt . A n diese schliesst 
sich der Perigonwulst von 15 cm Durchmesser an; i n der M i t t e l ä s s t derselbe 

eine Ö f f n u n g von 6—8 cm Durchmesser f r e i , welche von der f l achen , nur 
wenig warzigen Scheibe der Gesch lech t s säu le ausge fü l l t wird. D ie sonstige Blü ten
einr ichtung st immt mi t derjenigen von R. P a t m a B l . übere in . 

K n u t h konnte übe r B l ü t e n b e s u c h e r nichts i n E r f a h r u n g br ingen, war 

aber der Meinung, dass Fliegen zunächs t i n Betracht kommen. 

* 6 1 4 . B r u g m a n s i a Z i p p e i i i B l . A m 19. Dez. 1898 unternahm K n u t h 

eine Exkur s ion i n den U r w a l d der TjapudSchlucht am weissen Salak bei Buiten

zorg, um die dort vorkommende B r u g m a n s i a Z i p p e i i i zu untersuchen und 
womöglich die Bes täuber festzustellen. Es gelang dies jedoch nicht an Ort 

und Stelle, da die B l ü t e n noch im Knospen zustande und daher erst als etwa 

Fig. 51. R a f f l e s i a A r n o l d i R. Br. r f . 
Nach einer Photographie der von Weddell gezeichneten Tafel 

des British Museum. (Nach Solrns-Laubach.) 
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4 cm grosse, braune K u g e l n siebtbar waren. Nach den i m Laboratorium zum 
A u f b l ü h e n gebrachten B l ü t e n entwir f t K n u t h folgende Beschreibung: 

Die geö f fne t e B l ü t e (F ig . 52) ist geruchlos und hat einen Durchmesser 
von 85 cm. Die Spitzen der sechs Perigonzipfel laufen i n 1—3 höchs t sonder
bare, weissliche, 2—2,5 cm lange u n d etwa 3 mm dicke, fleischige, wagerecht 
stehende oder schräg a u f w ä r t s gerichtete A n h ä n g e (F ig . 52 bei p) aus. Diese 
stecken w ä h r e n d des Knospenzustandes i n dem Narbenkessel ( F i g 52 bei s) und 
f ü l l e n diesen so aus, dass er gegen das Eindr ingen von Feuchtigkeit geschü tz t 
ist. Die Perigonzipfel sind an ihrer Innenseite mi t braunen, pelzartigen Haaren 
besetzt. Betrachtet man die b lü tenbio log ischen A u s r ü s t u n g e n derartiger Pf lanzen 
als Nachahmungen toter Tiere, welche Aasfliegen als Bes täuber anlocken sollen, 
so k ö n n t e man hier an eine 

auf Java häuf ige , braune r r>^a **&*fäm^ 

Dieser Hohl raum ist die 
Narbe, deren obere, wulstige R ä n d e r mi t Borstenhaaren bedeckt sind. A n der 

Unterseite des e r w ä h n t e n K ö r p e r s sind die filamentlosen Antheren (F ig . 52 bei a) 
ringsum in einem Kreise angeordnet. 

Die B lü t e ist protogyn. Die auf die i m ersten, weiblichen Zustande auf
fliegenden Insekten dür f t en , da sie die starren Borsten des Narbenrandes ver
meiden werden und im ersten B l ü t e n z u s t a n d e die Pelzbehaarung des Perigons 
ihnen das A u f f i n d e n der Pollenkammern erschwert, i n den Narbenkessel hinab
steigen, um hier nach Nektar zu suchen. Sie werden somit, fa l ls sie schon m i t 
Pollen bedeckt wTaren, die Narbe belegen. A m nächs t en Tage hat sich der 
kuge l förmige K ö r p e r , der an seiner Unterseite den Antheren k r ä n z t r ä g t , etwas 

gestreckt. Dadurch ist der Zugang zu der Antherenkammer f re i geworden und 
die Insekten werden i n diese hineinkriechen und sich mi t Pollen bedecken, den 
sie dann auf die Narbe einer anderen B l ü t e übe r t r agen k ö n n e n . 

Ratte oder an ein anderes 
braunes Nagetier denken. 
Dieser Gedanke d r ä n g t sich 
besonders beim Anfassen 
der behaarten Perigoninnen-
seite auf, wobei man ganz 
das G e f ü h l wie bei Be
r ü h r u n g eines Tierfelles hat. 
Das Perigon Um schliesst 
einen eiförmigen, fleischigen, 
hel l röt l ichen K ö r p e r von 
2 cm Durchmesser und 1 cm 
H ö h e , der oben einen ver
tieften, k ra te r fö rmigen H o h l 
raum von a n n ä h e r n d 1 cm 
oberem Durchmesser und 
etwa 8 m m Tiefe besitzt. 

Fig. 52. B r u g m a n s i a Z i p p e i i i B l . 
Blüte im Längsschnitt, a Antheren, s Narbenkessel, p An 

hängsei der Perigonzipfel. Orig. K n u t h . 
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1 4 8 . A p o d a n t h e s P o i t . 

Der aromatische Blumengeruch einiger A r t e n dieser Ga t tung deutet auf 
eine von R a f f l e s i a wesentlich verschiedene B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g (s. F i g . 53). 

6 1 5 . A p o d a n t h e s g l o b o s a W a t s . Die Pflanze schmarotzt auf B a u h i n i a 
l u n a r i o i d e s G r a y i n M e x i k o (Sierra Madre). D ie Brakteen u n d die A b 

schnitte der weiblichen B l ü t e n h ü l l e sind dunkelpurpurn 
g e f ä r b t . Das Ovar t r äg t eine fast sitzende, breite, halb
kugelige, genabelte Narbe. I n den m ä n n l i c h e n B lü ten 
sind etwa 30 auf der S t a m i n a l s ä u l e i n 2 Reihen sitzende 
Antheren vorhanden; das Ovar w i r d durch eine enge 
centrale H ö h l u n g am Grunde der S t a m i n a l s ä u l e ange

deutet (Nach B. L . R o b i n s o n i n Bot. Gaz. X V I , 

p . 83—84) . 
6 1 6 . A p o d a n t h e s P r i n g l e i W a t s . Die weib

lichen B l ü t e n dieses auf Zweigen von D a l e a f r u t e s -
c e n s G r . i n M e x i k o (Sierra Madre) wachsenden 

Schmarotzers sind dicht z u s a m m e n g e d r ä n g t , etwa l 1 / * 

L i n i e n lang und von aromatischem Geruch; die 12—15 
dachziegel förmig ü b e r e i n a n d e r g r e i f e n d e n Brakteen und 

Abschnit te der B l ü t e n h ü l l e haben eine braune Farbe. 
Das u n t e r s t ä n d i g e Ovar t r ä g t einen wohlentwickelten 

G r i f f e l mi t eiförmiger, an der Spitze genabelter Narbe. 
Die m ä n n l i c h e n B l ü t e n sind noch unbekannt. (Nach 

B'. L . R o b i n s o n in Bot . Gaz. X V I , p . 82—83) . 

Fig. 53. A p o d a n t h e s 
F l a c o u r t i a e K a r s t . 

Habitus der Blüten. 
Nach E n g l e r - P r a n t l . 

5 5 . F a m i l i e H y d n o r a c e a e . 

6 1 7 . P r o s o p a n c h e B u r m e i s t e r i de B a r y . Die Pe r igon röh re ist o f t mit 

kleinen K ä f e r n aus der Famil ie der N i t i d u l i n e n e r fü l l t , die wahrscheinlich die 

B e s t ä u b u n g vermitteln. Nach der Stel lung der Antheren oberhalb der Narben 
kann auch S e l b s t b e s t ä u b u n g eintreten (nach G r a f S o l m s - L a u b a c h i n E n g 
l e r s Pflanzenreich: Hydnoraceae H e f t 5. p . 4). 

5 6 . F a m i l i e P o l y g o n a c e a e . 

6 1 8 . E r i o g o n u m ß a i l e y i W a t s . — von A l i c e J . M e r r i t t (Ery th . 

V p . 57—58) i n K a l i f o r n i e n beobachtet — hat augenscheinlich f ü r Kreuzbe
s t ä u b u n g eingerichtete B l ü t e n . Die 9 Filamente erheben sich u n g e f ä h r gleich

zeitig und stellen die g e ö f f n e t e n F ä c h e r ihrer roten Antheren so nach au fwär t s , 

dass der Pol len von den Besuchern aufgenommen werden kann . D a n n erst 
erheben sich die G r i f f e l , die w ä h r e n d des A u s s t ä u b e n s dicht zusammengelegt 

waren und nehmen eine centrale Lage an. Nach der B e s t ä u b u n g f ä r b t sich 

das bleibende Perianth i n Rosa um und e rhöh t dadurch die A u g e n f ä l l i g k e i t 



Polygonaceae. 273 

der B l ü t e n t r a u b e n . Der am Grunde des Perianths abgesonderte H o n i g lockt 
zahlreiche Insekten an. 

Als B e s u c h e r beobachtete M e r r i t t von Apiden zahlreiche Individuen von 
Megachile, Eucera und Podalirius, von Grabswespen: Bembex fasciata Walsh., Steniola 
duplicata Prov. und Ammophila, sowie kleine Käfer. 

149. Rumex L. 

Nach T r e l e a s e (in T h i r d A n n . Rep. Missouri Bot, Gard. 1892. p. 74 
bis 98) sind die nordamerikanischen Ar t en wie die europä ischen sämt l i ch wind-
b lü t ig . Diöcische Geschlechtsverteilung haben R. h a s t a t u l u s B a l d w . und 
R. G e y e r i ( M e i s s n e r ) ; die übr igen nordamerikanischen Ar ten sind andro-
monöcisch. — Die in Europa verbreitete, stark unfruchtbare Hybr ide zwischen 
R. o b t u s i f o l i u s L . und c r i s p u s L . kommt auch bei St. L o u i s unter den 
Stammformen vor. 

619 . R . flexuosus 
F o r s t , und R . neg lec tus 
K i r k i n Neu-Seeland sind 
nach T h o m s o n (New Zeal. 
p. 282) protandrisch und 
windblüt ig. 

150. Muehlenbeckia 
M e i s s n . 

Die neusee ländischen 
Ar t en haben nach G. M . 

T h o m s o n (New Zeal. 
p. 282) unscheinbare, duf t -
und honiglose B lü t en mit vor
wiegend diöcisch-vielehiger 

Geschlechtsverteilung. D ie 
breiten, federigen oder pa
pillösen Narben deuten auf 

A n e m o p h i l i e (s. F ig . 54). 

151. Polygonuni L. 

Die in I l l inois einhei- Hsdritusbild t rechts mit Blüten. B Blüteuhülle nebst 
Staubblättern, geöffnet. C Ovar mit den 3 grossen Narben. 

mischen A r t e n b lühen nach Nach E n g l e r - P r a n t l . 
R o b e r t s o n (Philos. F low. 

Seas. Amer . Nat . X X I X . 1895. p. 101) a n n ä h e r n d synchron. 
I n Nordamerika vorkommende Ar ten , wie P. v i r g i n i a n u m L . , P. p e n n -

s i l v a n i c u m L . , O r i e n t a l e L . , P e r s i c a r i a L , a c r e H . B . K . , a v i c u l a r e L . , 
H y d r o p i p e r L . , a r i f o l i u m L . und s a g i t t a t u m L . entwickeln nach M e e h a n 

Li t t e r . N r . 1657) zweierlei B l ü t e n , näml ich kleine, we i ssgefä rb te , offene, die 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 18 

Fig. 54. M u e h l e n b e c k i a p o l y c l a d a Meissn . 
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reichlich Nektar und Pollen erzeugen, aber stets unfruchtbar bleiben und grössere, 
g rün l i ch ro t g e f ä r b t e B l ü t e n mi t aneinanderliegenden K e l c h b l ä t t e r n und weit her
vorstehendem G r i f f e l , die fe r t i l sind und sich schon i m Knospenzustande selbst 

b e s t ä u b e n . D ie kleinen, nektarreichen B l ü t e n werden von V e s p a - A r t e n reich
l ich besucht, ohne dass diese zur B e s t ä u b u n g beitragen (Contrib. L i f e Histor. 

I V 1889. p . 59—61) . 
6 2 0 . P, ac re H . B . K . ( = P. p u n c t a t u m E H . ) . M e e h a n (Contr. 

L i f e Histor . V I I . 1892. p. 163—164) f a n d i n einem Sumpfe Pennsylvaniens 
sowie auf den Strassen von Washington Exemplare, die i n den Tuten der Blät ter 
versteckte, kleistogame B l ü t e n trugen. Gleiches wurde auch von T . H . K e a r n e y 

bei K n o x v i l l e (Tenness.) beobachtet. Letzterer f a n d die kleistogamen B l ü t e n an 
g r u n d s t ä n d i g e n Sprossen (Bot. Gaz. X V I . p . 314). 

6 2 1 . P . a r i f o l i u m L . und andere in Nordamer ika , zum Te i l auch in 

Europa einheimische P o l y g o n u m - A r t e n (wie P. B o l a n d e r i B r e w . , c a l i -

f o r n i c u m M e i s s n . , C a r e y i O l m , H a r t w r i g h t i i A . G r . , H y d r o p i p e r L . , 

h y d r o p i p e r o i d e s M c h x . , s a g i t t a t u m L . und P e r s i c a r i a L . ) haben 

nach St . C o u l t e r (Bot. Gaz. X V I I . p. 91—92) unter U m s t ä n d e n kleistogame 
Blü t en , die besonders an s p ä t b l ü h e n d e n Exemplaren auftreten u n d meist i n den 

Bla t tu ten versteckt bleiben. Ausserlich machen sie sich als einseitige Anschwel

lung der Tute etwas oberhalb des Knotens bemerkbar. Das von K e a r n e y 

bei P o l y g o n u m a c r e angegebene A u f t r e t e n der kleistogamen B l ü t e n stellt 
einen Ausnahmefa l l dar. 

6 2 2 . P . p e n n s y l v a n i c u m L . [ R o b . F low. X V p. 72.] 
Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 9 Tagen des August und 

September 5 langrüsselige und 8 kurzrüsselige Apiden, 17 sonstige Hymenopteren, 9 lang-
und 13 kurzrüsselige Zweiflügler, 7 Falter und 1 Käfer. 

6 2 3 . P . h y d r o p i p e r o i d e s M c h x . [ R o b . F low . X V p. 72—73.] 
R o b e r t s o n verzeichnete von Besuchern an gleicher Stelle an 2 Tagen des August 

und September 4 lang- und 10 kurzrüsselige Bienen, 38 sonstige Hymenopteren, 7 lang-
und 9 kurzrüsselige Dipteren, 4 Käfer. 

6 2 4 . P . B i s t o r t a L . M e e h a n (Li t ter . N r . 1564. p. 245) bemerkte 
auf dem Gray's Peak i n den Rocky Mountains einige H u m m e l n an den Blüten; 

die Insektenarmut des Hochgebirges erschien i hm der reichentwickelten Flora 
g e g e n ü b e r sehr auffa l lend. 

6 2 5 . P . a v i c u l a r e L . , i n Neu-Seeland eingeschleppt, soll dort nach 
T h o m s o n (New Zeal. p. 282) honiglose B l ü t e n entwickeln. 

6 2 6 . P . Sachal inense F . S c h m i d t , eine Fut terpflanze der Inse ln am 
Ochotzkischen Meer, zeichnet sich nach B a l t e t (Compt. rend. A c a d . Sei. Paris. 

T . C X V I I I . N r . 1 1 . p. 607; cit. nach Bot. Centralbl . Beih. V - 1895. p. 27) 
durch üpp ige Samenproduktion aus, l ä ss t sich aber auch auf vegetativem Wege 
vermehren. 

* 6 2 7 . P . ch inense L . v a r . c o r y m b o s u m und P . j a v a n i c u m B r . Die 

zu ähr igen (P. j a v a n i c u m ) oder köpf igen (P. c h i n e n s e ) K n ä u e l n vereinigten 

B l ü t e n bergen den Nektar nur 2 — 3 m m tief, so dass er auch den kurzrüssel ig-
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sten Insekten zugängl ich ist. Die zahlreichen, rosenroten B l ü t c h e n lockten nach 

K n u t h s Aufzeichnungen am Vormi t tag des 4. Januar 1899 im bot. Garten 
zu Buitenzorg zahlreiche, meist kurzrüsse l ige Insekten an, und zwar besonders 
Musciden, dann aber auch Syrphiden, Kä fe r , Apis, Grab wespen, unter letzteren 

Cerceris pictiventris Dahlb . (determ. D r . A l f k e n ) . 
* 6 2 8 . F a g o p y r u m e s c u l e n t u m M o e n c l i . A n den B lü t en beobachtete 

K n u t h i n Ka l i fo rn ien die Honigbiene als Besucher. 

57 Familie Chenopodiaceae. 

6 2 9 . C h e n o p o d i u m t r i a n d r u m F o r s t , in Neu-Seeland ist nach T h o m 
son (New Zeal. p. 282) wie die meisten der dort einheimischen Chenopodiaceen 
windblü t ig m i t polygamer Geschlechterverteilung; ausser protogynen Zwi t t e rb lü ten 
f inden sich diöcische Formen (triöcisch ?). 

58. Familie Amarantaeeae. 

630. Chamissoa H.B.K. Eine von Fritz Müller (Bot. Zeit. 1870. 
p. 152) bei I ta jahy gefundene, unbestimmte A r t zeigte zweierlei, dem Aussehen 
nach unvollkommen zwitterige B l ü t e n ; die eine F o r m besass lange G r i f f e l und 
S taubgefässe mi t pollenlosen Antheren, die zweite kurze G r i f f e l mi t aneinander
liegenden Narbenschenkeln und normale Antheren; die Samenanlage der letzteren 
(männl ichen) F o r m war jedoch i n keiner Weise rückgebi lde t . Genannter Forscher 
betrachtet die beiden Formen als die männ l i che und weibliche B l ü t e einer diöci-
schen Pflanze. Nach S c h i n z (Amarantaeeae in E n g l . Nat . Pf lanz . I I I , l a . 
p. 95) beruht diese Auffassung F r . M ü l l e r s auf einem I r r t u m . 

6 3 1 . A m a r a n t u s sp inosus L . D u c k e (Beob. p. 1 u . I I . p. 324) be
obachtete bei P a r ä zahlreiche Ar t en von M e l i p o n a als Blumenbesucher (ob 
nektarsaugend ?). 

6 3 2 . C l a d o t h r i x c r y p t a n t h a W a t s . Die einfach gebauten B l ü t e n f and 
C o c k e r e l l (Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia 1896. p. 33) i n New Mexiko 
reichlich von der oligotropen Biene P e r d i t a c l a d o t h r i c i s C o c k e r e l l 
besucht. 

59. Familie Nyctaginaceae. 

633. Okenia hypogaea Sehl, et Cham., in Mexiko einheimisch, ist 

nach G . K a r s t e n (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. X V - 1897. p . 10—16) aus
gezeichnet geokarp und zugleich auch kleistogam. 

6 3 4 . S e l i n o c a r p ü s A . G r . Nach A s a G r a y vergrösser t sich an der 
B l ü t e n k n o s p e bisweilen nur der untere B l ü t e n a b s c h n i t t i n normaler Weise, wäh
rend der obere nicht aus der Knospe hervortr i t t und die B e s t ä u b u n g auf kleisto

gamen Wege bewirkt wird (nach H e i m e r l Nyctagin . i n E n g l e r s Nat . P f l a m 

zenfam. I I I , 16. p. 17—18). A h n l i c h verhä l t sich auch A c l e i s a n t h e s . 

18* 
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6 3 5 . N y c t a g i n i a c a p i t a t a Cho i s . aus Texas erzeugte nach P a t t e r s o n 
bei K u l t u r zuerst kleistogame B l ü t e n und erst spä te r chasmogame, w ä h r e n d 
O x y b a p h u s n y c t a g i n e u s S w e e t sich umgekehrt verhielt ( A s a G r a y m 

Americ. Nat . V I I . 1873. p. 692). 
6 3 6 . M i r a b i l i s l o n g i f l o r a L . besitzt nach T r e l e a s e (Bot. Gaz. V I I I . 

p. 319) auf fa l l end lange ( 1 — 6 Zol l ) Blumenrohren und ist wahrscheinlich 

fa l terblü t i s ; . 
Nach C o c k e r e l l (Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia 1896, p. 33) wird die Blüte 

in New Mexiko von Deilephila lineata F. besucht. 

152. Oxybaphus Vahl. 

A s a G r a y (Li t ter . N r . 823) f a n d innerhalb dieser Gat tung A r t e n mit 

kleistogamen B l ü t e n , desgl. bei N y c t a g i n i a . 
6 3 7 . 0 . h i r s u t u s Sweet ö f f n e t nach M e e h a n (Li t te r . N r . 1640) die 

B l ü t e n gegen Abend. 
6 3 8 . A c l e i s a n t h e s ( P e n t a c r o p h y s ) W r i g h t i i G r . ve rhä l t sich nach 

H e i m e r l wie S e l i n o c a r p u s (s. d.). 

1 5 3 . A l l i o n i a L . ( = Wedel ia L . ) 

6 3 9 . A . i n c a r n a t a L . ( — Wedelia incarn. L o e f f l . ) . 
Die Blüten werden in New-Mexiko nach C o c k e r e l l (Proc. Acad. Nat. Sei. 

Philadelphia 1896, p. 33) von der oligotropen Biene Perdita pectidis Cockll. besucht. 

* 6 4 0 . A . sp. (?) 
sah K n u t h auf den in der Javasee gelegenen Agnieten-Inseln am 27. Februar 1899 in 
einer halben Stunde von 2 Sesien, sehr zahlreichen Scolia thoracica F., einer Muscide 
und einem Bäuling besucht; auch Apis indica F. (determ. Dr. Alfken) flog an den 
Blüten. 

1 5 4 . P i s o n i a P l u m . 

6 4 1 . P . s a n d w i c e n s i s H i l l e h r . , eine Holzpf lanze der Sandwich-Inseln, 
besitzt nach A . H e l l e r (Minnesota Bot. Stud. Minneapolis 1897. p. 823) röt

l i ch g e f ä r b t e , wohlriechende, m ä n n l i c h e B l ü t e n und viel 
kleinere, weibliche B l ü t e n von g rün l i che r Farbe. 

* 6 4 2 . P . c a u l i f l o r a Schef f . D ie k le inen , weiss-
lichen, honigduftenden B l ü t e n (s. F i g . 55) sitzen auf kurzen, 

astartigen V o r s p r ü n g e n des Stammes u n d der Zweige in 

3—15 cm lang gestielten, zusammengesetzten, 5 —30 blutigen 

Inflorescenzen. D ie E i n z e l b l ü t e besitzt nach K n u t h ein 

vier- oder f ü n f zipfeliges Perigon von 7 m m Durchmesser, 

das i n eine 4,5 mm lange, h o n i g f ü h r e n d e R ö h r e v o n 2 mm 

Durchmesser zusammengezogen ist. I n dem B l ü t e n e i n g a n g e 
stehen die Antheren ; sie werden von der stark papi l lösen 

Fig. 55. P i s o n i a 
c a u l i f l o r a Scheff . 
Blüte von der Seite 
(2 : 1). Zwei Perigon
zipfel sind entfernt, 
um Antheren (a) und 
Narbe (s) zu zeigen. 

Orig. K n u t h . 

Narbe ein wenig ü b e r r a g t , doch t r i f f t die Spitze der Antheren die Basis der 
Narbe. 
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Anfl iegende Insekten müssen daher zuerst die Narbe und dann erst die 
Staubbeutel b e r ü h r e n , mi th in schon beim Besuche der zweiten B l ü t e Fremd
b e s t ä u b u n g he rbe i füh ren . Autogamie durch Pol lenfa l l ist zwar infolge der N ä h e 
von Narbe und Antheren sowie der wagerechten Stellung der B l ü t e n nicht aus

geschlossen, aber augenscheinlich ohne E r f o l g , wie die geringe Fruchtbarkei t 

schliessen läss t . 

Als B e s u c h e r und Bestäuber beobachtete K n u t h im Hort. Bog. am 7. März 
Apis, sgd. 

6 4 3 . P . s u b f e r r u g i n o s a M a r t . und P . n o x i a N e t t o i n Brasilien b l ü h e n 

nach W a r m i n g (Lagoa Santa p. 402) zweimal im Jahre. 

6 4 4 . Neea t h e i f e r a Oers t . Der i n den brasilianischen Campos verbreitete, 

diöcische Strauch entwickelt nach W a r m i n g s Beobachtungen in Lagoa Santa 

(mitgeteilt von Ö r s t e d i n Bot. Zeit. 1869. p. 217 — 222) m ä n n l i c h e und weib
liche B l ü t e n von verschiedener Fo rm und Grös se ; die mi t reduziertem P i s t i l l 
versehenen, m ä n n l i c h e n B l ü t e n sind kugelig aufgeblasen, die weiblichen B l ü t e n , 
die sterile, i n eine d ü n n e Platte verwandelte Antheren enthalten, sind nach 
unten zu verengt und um die H ä l f t e kleiner als die m ä n n l i c h e n . — D i e 
Pflanze b l ü h t i n Brasilien nach W a r m i n g (Lagoa Santa p. 402) zweimal 

im Jahre. 

60. Familie Phytolaccaceae. 

645. Phytolacca decandra L. [Meehan Proc. Acad. Nat. Sei. Phila

delphia 1890. p. 272. R o b . Flow. V I I . p . 6 8 — 6 9 ] . — Offene Honigblume. -
Die etwa 2 m hohen, stark verzweigten Stengel tragen zahlreiche Trauben m i t 
kleinen, weisslichen B l ü t e n . Dieselben sind protandrisch mi t homogamem Folge
stadium. Die f ü n f eiförmigen, weissen K e l c h b l ä t t e r sind e i n g e k r ü m m t und breiten 
sich soweit auseinander, dass der B lü t endurchmesse r etwa 5 mm be t räg t . Der 
H o n i g wird f re i dargeboten. Allogamie zwischen B l ü t e n desselben Stockes oder 
verschiedener Pf lanzen ist möglich, desgl. Autogamie durch Insektenhilfe. Bei 
ausbleibendem Insektenbesuch t r i t t leicht spontane Autogamie ein. M e e h a n 
n immt S e l b s t b e s t ä u b u n g i n der Knospe an. Die B l ü t e n werden von Hymeno
pteren, speziell von Halictus-Arten, und von Dipteren besucht. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 2 Tagen des Juli 1 lang
rüsselige und 5 kurzrüsselige Apiden, 2 sonstige Hymenopteren, sowie 2 lang- und 2 
kurzrüsselige Dipteren. 

61. Familie Aizoaceae. 

646. Mollugo verticillata L. [Meehan Torr. Bull. XIV p. 218. 
R o b . F low. I X . p. 274). — Die Zweige dieses von S ü d e n her i n die nord
amerikanischen Staaten eingewanderten Unkrauts liegen dem Boden an und 

tragen zahlreiche, achsels tändige, unansehnliche B l ü t e n (s. F i g . 56) von weisser 

Farbe. Der Durchmesser der horizontal ausgebreiteten B lü te be t räg t etwa 4 m m ; 
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die 3 Antheren stellen m i t den 3 Narben in gleicher H ö h e und wechseln mi t 
ihnen ab. Insektenbesuch kann leicht F r e m d b e s t ä u b u n g zwischen B l ü t e n der

selben oder verschiedener Exemplare bewirken. Bei 
ausbleibendem Besuch f indet Autogamie durch direkte 
B e r ü h r u n g von Narben und Antheren statt. Trotz 

ihrer Unscheinbarkeit locken die B l ü t e n zahlreiche 
kleinere Insekten, besonders A r t e n von Halictus, durch 

den leicht zugäng l i chen H o n i g an. 
M e e h a n (Bot. Gaz. X V I I . p . 420—421) 

schä tz te die Zahl von reifen Samen, die ein Exemplar 
v o n etwa 12 Z o l l Ausbreitungsradius trug, auf 11160. 

V o n dieser grossen Zah l l ieferten jedoch kaum 100 

oder noch vie l weniger i m folgenden Jahre b l ü h b a r e 

Pf lanzen , und er bezweifelt, dass i n diesem Falle 

eine „gelegent l iche Kreuzung" irgend welchen Einfluss 

auf die K r ä f t i g u n g der Nachkommenschaft haben k ö n n e , zumal er f a n d , dass 

die B l ü t e n bereits vor dem Ö f f n e n sich selbst b e s t ä u b e n . 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 3 Tagen des Juli und 
August 5 kurzrüsselige Bienen, 1 Grabwespe, 2 kurz- und 4 langrüsselige Dipteren, 
1 Käfer. 

Fig. 56. M o l l u g o ver 
t i c i l l a t a L . 

Blüte. — Nach E n g l e r 
P r a n t l . 

1 5 5 . T e t r a g o n i a L . 

6 4 7 . T . e x p a n s a M u r r . — von austral.-asiatischer Verbre i tung — besitzt 

nach Beobachtungen von T h o m s o n (New Zeal. p. 265) auf Neu-Seeland ver
einzelt stehende, unscheinbare Zwi t t e rb lü t en , die schwach protogyn erscheinen 

und eine d ü n n e Nektarschicht enthalten; wahrscheinlich sind sie selbstfertil. 

6 4 8 . T . d i m o r p h a n t a P a x , aus Hereroland, entwickelt nach E n g l e r 

(Plantae Marlothianae i n E n g l e r s Jahrb. X . 1889. p. 12 u . Tab. I I . F i g . 5) 
aus der hohlen, mi t dem Fruchtknoten vereinigten B l ü t e n a c h s e 3—5 kleine, 

niemals sich ö f fnende , rein m ä n n l i c h e B l ü t e n . E i n biologischer Zweck derselben 
ist nicht einzusehen (!). 

1 5 6 . M e s e m b r y a n t h e m u m L . 

6 4 9 . M . r e p t a n s A i t . [ S c o t t E l l i o t S . -Afr . p. 3 5 4 — 3 5 5 ] . Die mit 
roten K r o n b l ä t t e r n ausgestatteten B l ü t e n haben einen Durchmesser von 1 Zol l . 

D i e am* Grunde vereinigten Stamina bilden eine A r t k re i s fö rmiger Schutzwehr, 

die sich ü b e r das centrale, d u n k e l g r ü n e Nektar ium h e r ü b e r w ö l b t . V o n aussen 

her kommen Insekten durch die Sperre nicht h indurch, so dass sie meist auf 

den G r i f f e l n oder dem Discus anfliegen und dann Kreuzung h e r b e i f ü h r e n , wenn 
auch Autogamie nicht ausgeschlossen ist. 

Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t in Südaf r ika : C o l e o p t e r a : Scara
baeidae: 1. Pachycnema crassipes F. 2. Peritrichia capicola F. D i p t e r a : Syrphidae: 
3. Syrphus capensis Wiedem. 4. Unbest. Sp. H y m e n o p t e r a : Apidae: Apis mellifica L. 
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6 5 0 . M . a r i s t u l a t u m S o n d . 
B e s u c h e r nach S c o t t E l l i o t : C o l e o p t e r a : Scarabaeidae: 1. Anisonyx 

longipes L . 2. A. ursus F. D i p t e r a : Asilidae: 3. Lophonotus sp. Muscidae: 4. Lucilia 
argyrocephala. 

6 5 1 . M . a u s t r a l e S o l . — eine australische A r t — die als eingeschlechtig 
angegeben wurde, beobachtete G . M . T h o m s o n (New Zeal. p. 265) auf New 
Seeland nur mi t Zwi t t e rb lü ten ; dieselben sind augen fä l l i g , honig- und duft los 

und anscheinend autogam. 

62. Familie Portulacaceae. 

157 Talinum Adans. 

6 5 2 . T . t e r e t i f o l i u m P u r s h i n Nordamerika ö f f n e t die Blumen nach 
M e e h a n (Proc. Acad. Nat . Sc. Philadelphia 1876. p. 159; cit, nach Bot. Jb . 
1877. p. 748) von 1 — 3 U h r nachmittags, während die verwandte P o r t u l a c a 
o l e r a c e a von 8—9 U h r vormittags b lüh t . 

653 . T . patens W i l l d . besitzt nach M e e h a n (Lit ter . N r . 1584) reizbare 

S taubgefässe , T . t e r e t i f o l i u m P u r s h dagegen nicht. 

6 5 4 . C a l a n d r i n i a L a n d b e c k i i P h i l , i n Chile b l ü h t nach R e i c h e ( E n g 
l e r s Jahrb. X X I . 1896. p. 40) gelegentlich kleistogam. 

158. Claytonia L. 

6 5 5 . C. v i r g i n i c a L . [ B e s s e y Amer . Nat . V I I . 1873. p. 4 6 4 — 4 6 5 ; 
M e e h a n Proc. Acad. Nat . Sc. Philadelphia 1876. p. 84, nach Bot. Jb . 1876. 
p. 93 ; R o b . F low. I I . p. 177—178] . Die stark ausgesprochene Protandrie der 
B lü ten wurde zuerst von B e s s e y angegeben. A u c h R o b e r t s o n f and am 
ersten Tage des B l ü h e n s die Narbenlappen noch ungetrennt und die Antheren 
vollkommen geöf fne t . A m zweiten Tage biegen sich die S t a u b g e f ä s s e mi t ent
leerten Beuteln gegen die K r o n b l ä t t e r und die Narbenlappen spreizen. M e e h a n 
sah die B l ü t e n sich abends schliessen und n immt Autogamie durch direkte Be
r ü h r u n g von Antheren und Narbe an, da er Insektenbesuch nicht wahrnahm. 
R o b e r t s o n beobachtete jedoch sehr zahlreiche Insekten an den B l ü t e n , deren 
H o n i g so f lach liegt, dass er auch von kurzrüsse l igen Besuchern ausgebeutet 

werden kann. A u c h f and er an einer Reihe von B l ü t e n , die er bezeichnet 
hatte, die Narben noch am dritten Tage des B l ü h e n s unbelegt. 

W h e e l e r (Bot. Gaz. I I . p. 65) beobachtete i n Michigan Exemplare mi t 
l ä n g e r e n , vollkommen fer t i len und solche mi t kü rze ren , pollenlosen Staubge-

f ä s s e n ; beide B l ü t e n f o r m e n kamen auch auf demselben Stock vor und setzten 
regelmäss ig Frucht an. 

Als B e s u c h e r wurden von R o b e r t s o n in Illinois während des Apr i l und der 
ersten Häfte des Mai 11 langrüsselige und 18 kurzrüsselige Apiden, 14 langrüsselige 
und 17 kurzrüsselige Dipteren, 9 Tagfalter und 2 Käfer beobachtet. 

Vorliebe für die Blüten dieser Art zeigt in Illinois nach R o b e r t s o n (Flow. 
X I X , p. 36) die oligotrope Biene Anthrena erigeniae Robts. 
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« 5 « . C. a u s t r a l a s i c a H o o k . f . auf Neu-Seeland besitzt nach G. M . 
T h o m s o n (New Zeal. p . 254) protandrische, etwas honighaltige B l ü t e n . 

6 5 7 . H e c t o r e l l a caespi tosa H o o k . I i i . , eine niedliche Hochalpenpflanze 
Neu-Seelands von po l s te r fö rmigem Wuchs, entwickelt nach B u c h a n a n (Trans. 
Proc. New Zealand Ins t i t . X I V 1881 . p. 345) sterile re in m ä n n l i c h e und fertile, 
zwitterige B l ü t e n von weisser oder gelblicher Farbe. 

159. Portulaca L. 

6 5 8 . P . o le racea L . Die Reizbarkeit der S t a u b g e f ä s s e wurde von B . D . 
H a l s t e d (Li t te r . N r . 881) mittelst einer feinen Borste g e p r ü f t ; sie biegen sich 
stets nach der gereizten Seite h i n . Bei Insektenbesuch w i r d daher der Pollen 

auf den zwischen S t a u b g e f ä s s e n und Krone befindlichen K ö r p e r des Tieres 
ü b e r t r a g e n werden; P g r a n d i f l o r a C a m b . ve rhä l t sich ähn l i ch (nach Bot. 

Centralbl . B d . 40. p . 81). 
Die Reizbarkeit der S t a u b g e f ä s s e wurde auch von M e e h a n (Li t ter . Nr. 

1577) e r w ä h n t . 

N a c h B e s s e y (Amer. Na t . V I I . 1873. p . 4 6 4 — 4 6 5 ) b e f ö r d e r t die Reiz
barkeit der S t a u b g e f ä s s e das Ablagern von Pollen am K ö r p e r des Blumenbe

suchers, ebenso auch bei P. g r a n d i f l o r a . — B a t t a n d i e r (Li t ter . N r . 153) 
sah die Pflanze bei A l g i e r kleistogam b l ü h e n . 

6 5 9 . P . g r a n d i f l o r a C a m h . D e B o n i s ( B u l l . Soc. Bot . I t a l . 1895. 

p . 2 1 — 2 4 ; cit. nach Beih. z. Bot. Centralbl. V 1895. p. 171 —172) beobachtete 
zwischen Pflastersteinen einer Strasse zu Rovigo wachsende Exemplare , die 

mehrere Jahre hindurch nur kleistogame B l ü t e n m i t stark reduzierter Krone 

und geschlossenen, aber sonst normalen Antheren hervorbrachten; auch die F r ü c h t e 
waren in der Grösse reduciert, enthielten aber S a m e n k ö r n e r . 

D ie K r o n b l ä t t e r enthalten nach L u i s e M ü l l e r ( V g l . A n a t . d. Blumen
b lä t t e r p. 99) reichlich Glykose. 

6 6 0 . P . p i l o s a L . M e e h a n (Li t ter . N r . 1659. p. 279—280) kultivierte 

ein Exemplar aus F lo r ida mehrere Jahre, das im Schatten gezogen seine Blü ten 
niemals ö f f n e t e und trotzdem reichlich Samen trug. D ie B l ü t e n ö f f n e n sich 

nach E n g e l m a n n (Plantae Lindheimerianae p . 155) 
nur bei hellem Sonnenschein zwischen 9—12 Uhr . 

6 3 . F a m i l i e B a s e l l a c e a e . 

1 6 0 . B a s e l l a L . 
Fig. 57. Blüte von Base l l a * fifil R r u h r a T «««1 "D T \ 
(471). Der vordere Teil des . b b i ' **' r u D r a ^ - (mcl. B . r a m o s a J a c q . ) . 
Perigons ist fortgenommen, Die k le inen , an der Spitze r o s a g e f ä r b t e n B lü t en 
um das Blüteninnere zu zei- /„ y o i t , 7 P r i i r „ „ + t , • -u • A I 
gen. a Antheren, * Stempel. ^ ^ b S l t z e n n a c ü K n u t h i n ahriger Anordnung 

Orig. K n u t h . zusammen. Die nur 4 m m hohen, kaum 3 m m breiten 
B l ü t e n ö f f n e n sich nur an der Spitze ein wenig. Etwas 

unter dem B l ü t e n e i n g a n g e stehen die drei stark papi l lösen Narben, die von den 
seitlich stehenden, pollenbedeckten Antheren wenig ü b e r r a g t werden Der 

im 
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B l ü t e n g r u n d e stehende Fruchtknoten ist g l änzend und daher vermutet K n u t h , 
dass er mi t einer ganz schwachen Honigschicht bedeckt ist. 

K le ine , kurzrüsse l ige Insekten, die den Rüsse l bis zum Grunde der nur 
3 mm tiefen B l ü t e senken, b e r ü h r e n m i t dem K o p f e Narben und Antheren, 
wobei sie F r e m d b e s t ä u b u n g he rbe i füh ren k ö n n e n . 

Diese chasmogamen B l ü t e n sind aber nur Ausnahmen. D i e bei weitem 
grösste Anzah l der B l ü t e n bleibt geschlossen und b e s t ä u b t sich kleistogam. Die 
Einr ichtung der letzteren ist der der chasmogamen gleich, nur liegen die s täu
benden Antheren direkt den Narben an. - - D ie Fruchtb i ldung war bei den 
beobachteten Pf lanzen reichlich. 

6 6 2 . B . a l b a L . Die B lü t en dieses i m tropischen Asien einheimischen 
Krautes ö f f n e n sich nach V o l k e n s ( i n E n g l e r s Nat . Pflanzenf. I I I , l a . 
p. 125) ü b e r h a u p t nicht. 

6 4 . F a m i l i e C a r y o p h y l l a c e a e . 

Auf Neu-Seeland sind die dort einheimischen Arten (Colobanthus, 
S t e l l a r i a ) sowohl i n der Zahl auffa l lend beschränk t , als auch i n ihren B l ü t e n 
einrichtungen stark reduziert; sie treten dort vorwiegend i n k l e inb lü t i gen , duf t -
und honiglosen Formen auf, die sicher auf Autogamie angewiesen sind (nach 
T h o m s o n New Zeal. p. 254). 

161. Silene L. 

6 6 3 . S. p e n n s y l v a n i c a M c h x . hat nach A . F . F o e r s t e (Bot. Gaz. 
X I I I . 1888. p. 151) stark protandrische, karmoisinrote B l ü t e n , die beim A b 
welken an den K r o n z ä h n e n eine b l ä u l i c h - p u r p u r n e F ä r b u n g annehmen. Der 
H o n i g wird unterhalb des Ovars von dem becherförmigen T e i l des Anthophors 
abgesondert. Die stark ver länger te Ke lch röhre läss t auf Anpassung an F a l t e r 
schliessen, jedoch wurden die B l ü t e n sehr reichlich von B i e n e n besucht. 

6 6 4 . S. r e g i a S i m s . Nach F o e r s t e (a. a. O. p . 151 — 152) sind die 
B l ü t e n scharlachrot. Die S t a u b g e f ä s s e werden sämt l ich nach einer Seite der 
B lü te geschlagen, wodurch der Zugang zum Nektar auf der anderen Seite er

leichtert wird. Die Griffelenden richten ihre narbentragenden Teile derart nach 
aussen, dass letztere leicht mi t anfliegenden Insekten i n B e r ü h r u n g kommen. 

6 6 5 . S. a n t i r r h i n a L . t r äg t am Stengel Kleberinge, an denen sich Ameisen 
und Fliegen fangen (nach A . J . P i e t e r s Asa Gray B u l l . V 1897. p . 110; 
cit. nach Bot, Jb. 1897. I . p. 29). 

6 6 6 . S. P a r i s h i i W a t s . — in Ka l i fo rn ien von M e r r i t t (Ery th . I V 

p. 147—148) beobachtet — zeichnet sich durch l angröhr ige , blassgelbe, prot
andrische B l ü t e n aus, deren Farbe und Geruch auf näch t l i che Besucher h in
weisen; solche wurden jedoch nicht beobachtet. D ie Honigabsonderung ist be
sonders nachmittags sehr stark. 
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1 6 2 . S t e l l a r i a L . 

6 6 7 . S. m e d i a L . [ M e e h a n Contr ib. L i f e His t . I I I . Proc. Acad. Sei. 

Philadelphia 1888; R o b . F low. X I . p. 267] . — A u s Europa i n Nordamerika 
eingewandert. D i e Pflanze b l ü h t in I l l ino is nach R o b e r t s o n vom M ä r z bis 
Oktober. Ih re B l ü t e n werden nur im ersten F r ü h j a h r reichlich besucht, solange 
sie bei Spär l i chke i t anderer Blumen h i n l ä n g l i c h auf fa l len . Z u dieser Zeit ist 

Kreuzung meist völ l ig gesichert. 
D i e B l ü t e n sah M e e h a n (Contr. L i f e His tor . I I I . p. 3 9 6 — 3 9 8 ) aus den 

5 Nektar ien i n der Zeit zwischen 2—3 U h r nachmittags reichlich H o n i g secer
nieren, trotzdem wurden sie nicht von Honigbienen besucht. Dies geschieht nur 
im ersten F r ü h l i n g vor dem A u f b l ü h e n der W e i d e n k ä t z c h e n , die den Bienen 

eine reichlichere Ausbeute g ewä h ren . W i e S t e l l a r i a verhalten sich nach 
M e e h a n auch andere ä h n l i c h e Caryophyllaceen, wie S t e l l a r i a l o n g i f o l i a , 

C e r a s t i u m v i s c o s u m , A r e n a r i a s e r p y l l i f o l i a u . a. 
Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 7 Tagen des März und 

Apr i l , sowie des Oktober 5 langrüsselige und 15 kurzrüsselige Apiden, 3 sonstige 
Hymenopteren, 2 Falter, 11 langrüsselige und 12 kurzrüsselige Dipteren, sowie 2 Käfer 
und 1 Hemiptere. 

6 6 8 . S. p u h e r a M c h x . f a n d M e e h a n ( B u l l . Torr . Bot . Club. X V . 

1888. p. 193; cit. nach Bot. Jb . 1888. I . p . 564) protogyn; die N e k t a r d r ü s e n 
sollen bei dieser A r t fehlen (Contrib. L i f e His tor . I I I . 1888. p. 397). 

6 6 9 . S. R o u g h i i H o o k , f . , eine n e u s e e l ä n d i s c h e , bergbewohnende A r t 
m i t grossen, g r ü n e n B l ü t e n , w i r d von T h o m s o n (New Zeal. p . 254) als zwei

f e lha f t autogam bezeichnet. F ü r andere S t e l l a r i a - A r t e n der Inse l ist die 
S e l b s t b e s t ä u b u n g sicher. 

6 7 0 . K r a s c h e n i n i k o v i a h e t e r a n t h a M a x i m . (Bent. et H o o k . Gen. Plant. 
I . 149) i n Japan t r äg t nach M a x i m o w i c z am unteren T e i l des Stengels 
apetale oder mikropetale Blü ten , aus denen ein- bis zweisamige Kapseln hervor

gehen; die S t a u b b l ä t t e r dieser B l ü t e n sollen jedoch steril sein (cit. nach H . v. M o h l 
Bot. Zeit. 1863. p. 313—314) . 

* K n u t h betrachtet diese kleinen B l ü t e n nach einer Beobachtung in 
Japan als kleistogam und fand sie rege lmäss ig fruchtbar. 

1 6 3 . C e r a s t i u m L . 

6 7 1 . C. v i s c o s u m L . Die B l ü t e n sind nach M e e h a n (Contrib. L i f e 

H i s t . I I I . 1888. p. 397) protandrisch; spä te r t r i t t durch B e r ü h r u n g von A n 

theren und Narben Autogamie ein. Pollen sammelnde Honigbienen wurden im 
M a i an den Blumen bemerkt (a. a. O. p. 398). 

Auch b l ü h t die Pflanze nach M e e h a n (Li t te r . N r . 1661) gelegentlich 
kleistogam. 

6 7 2 . C. n u t a n s R a f i n . b l ü h t nach M e e h a n (Li t te r . N r . 1650) unter 
U m s t ä n d e n kleistogam; ebenso verhalten sich i m W i n t e r D r a b a v e r n a und 
kronlose Caryophyllaceen wie S t e l l a r i a a p e t a l a . 
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1 6 4 . S a g i n a L . 

6 7 3 . S. u r b i c a P h i l , i n Chile b l ü h t nach R e i c h e ( E n g l e r s Jahrb. X X I . 
1896. p. 40) kleistogam; ebenso v e r h ä l t sich gelegentlich auch P. c h i l e n s i s 

C. G a y . 

6 7 4 . S. t r u n c a t a Colcnso . Der Entdecker dieser neusee länd i schen Pflanze 

giebt (New Zeal. Inst . X X V I I . 1895. p . 386) an, dass die B l ü t e n eines Exem
plars in einer Nacht völl ig von Schnecken verzehrt wurden. 

165. Colobanthus Barth 

Die Ar t en dieses auf die Südhemispä re b e s c h r ä n k t e n Genus unterscheiden 
sich i n der B lü t ene in r i ch tung von der verwandten Gattung S a g i n a durch 
völl igen Mangel der K r o n b l ä t t e r ; die verflachten Filamente sind nach K i r k 

(Trans. Proc. New. Zealand. Inst i t . X X V I I . 1895. p. 355) einer hypogynen 
Scheibe e ingefügt . 

Die in Neu-Seeland vorkommenden A r t e n haben nach T h o m s o n (New 
Zeal. p . 254) unscheinbare, duf t - und honiglose B l ü t e n mi t Se lbs tbes t äubung . 

6 7 5 . Schiedea s p e r g u l i n a A . G r a y auf den Sandwich-Inseln hat nach 

A . H e l l e r (Minnesota Bot. Stud. Minneapolis 1897. p . 825) heterostyl-dimorphe 
B l ü t e n . 

676 . A r e n a r i a s e r p y l l i f o l i a L . M e e h a n (Contrib. L i f e His t . I I I . 
1888. p. 397) fand die B l ü t e n autogam mit f ü n f fer t i len äusseren S t a u b b l ä t t e r n ; 
die inneren erschienen pollenlos. 

6 7 7 . S p e r g u l a r i a ( r u b r a Pers .?) . T h o m s o n (a. a. O.) f ü h r t unbe
nannte A r t e n der Gattung als autogam an: desgl. von G y p s o p h i l a . 

678 . G y m n o c a r p u s decander F o r s k . — eine bei Heluan von F i s c h 
(Beitr. p . 31—33) beobachtete W ü s t e n pflanze — bietet einige interessante A b 
weichungen von der gewöhnl ichen B lü t ene in r i ch tung der Famil ie dar. D a die 
K r o n b l ä t t e r fehlen, haben die innenseits rotbraun ge fä rb ten Kelchzipfel die A n 
lockung ü b e r n o m m e n ; ausserdem wird die Augenfä l l i gke i t durch das Zusammen
d rängen der B l ü t e n i n knäue la r t ige Inflorescenzen erhöht . V o n den Staub
b lä t t e rn sind nur f ü n f f e r t i l , die üb r igen f ü n f sind als f ä d i g e Staminodien ent

wickelt. A m Grunde der S taubgefässe liegt ein secernierender Ringwal l , dessen 
H o n i g f re i zugängl ich ist (Gruppe A nach M ü l l e r ) . Die Geschlechterverteilung 
ist gynomonöcisch, die Zwi t te rb lü ten sind mehr oder weniger stark protandrisch. 
Autogamie f indet an den offenen B l ü t e n wohl nur ausnahmsweise statt; dagegen 

treten gegen das Ende der Blütezei t pseudokleistogame, durch D ü r r e hervor
gerufene B l ü t e n auf, i n denen Antheren und Narben sich direkt be rühren . 

Als B e s u c h e r wurde ausser einer Ameise nur eine Muscide von F i s c h bemerkt. 

6 7 9 . P a r o n y c h i a h o n a r i e n s i s D C . aus Argentinien b e s t ä u b t sich nach 
G. H e n s l o w (On the Selffertil ization of Plants 1877. p. 354) h ä u f i g in der 
geschlossenen Knospe. 
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6 5 . F a m i l i e N y m p h a e a c e a e . 

1 6 6 . N e l u m b o A d a n s . 

6 8 0 . N . l u t e a P e r s . [ R o b . F low. I I I . p. 297—298J. - Protogyne 
Pollenblume. A m ersten Tage des B l ü b e n s trennen sieb die K r o n b l ä t t e r nur 
an den Spitzen, so dass Insekten eindringen und ü b e r das Karpopbor und die 
Narben kriechen k ö n n e n . Z u dieser Zeit sind die Antheren noch geschlossen 

Fig. 58. N e l u m b o l u t e a Pers. 

A Gruppe von Pflanzen \ nat. Gr. — B Blüte, Blütenknospe und Fruchtstand. — Nach 
E n g l e r - P r a n t l . 

und dicht an das Karpophor angedrückt, eine Stellung, die durch die aufrechte 

Lage der K r o n b l ä t t e r un t e r s t ü t z t wird. Die S t a u b g e f ä s s e sind i n diesem Zu

stande nur m i t dem nage lähn l i chen Anhang ihrer Antherenspitzen als dichter 
Kre is zwischen den K r o n b l ä t t e r n und dem Rande des Karpophors sichtbar und 
bilden so eine Sperre f ü r pollensuchende Insekten. A m zweiten Tage beginnen 
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die K r o n b l ä t t e r sieb weiter zu trennen und Insekten k ö n n e n jetzt die nun ge
ö f fne t en Antheren dadurch erreichen, dass sie über die Narben kriechen. Noch 
spä ter , wenn die K r o n b l ä t t e r weit g e ö f f n e t sind und die Antheren auf ihnen 
liegen, lassen sich die Insekten nicht mehr auf dem Karpophor nieder. 

D e l p i n o betrachtet die Gat tung N e l u m b o als kantharophil und n immt 
an, dass die K ä f e r Teile des Karpophors verzehren. R o b e r t s o n hat dies 
nicht beobachten k ö n n e n ; auch kommen K ä f e r , wei l sie sehr sesshafte Blumen

besucher sind und selten von Blume zu Blume f l iegen, als rege lmäss ige Be
s täuber wenig i n Betracht. D ie B l ü t e n von N e l u m b o l u t e a (s. F i g . 58 
bei A und B ) wurden ausschliesslich des Pollens wegen, und zwar vorzugsweise 
von kurz rüsse l igen Apiden , sowie Syrphiden aufgesucht. W e n n H u m m e l n , wie 
B o m b u s a m e r i c a n o r u m u. a. die B lü ten gelegentlich besuchen, fliegen sie 
unmittelbar darauf wieder for t . 

Als B e s u c h e r wurden von R o b e r t s o n in Illinois an 3 Tagen des Juli und 
August 2 langrüsselige nnd 11 kurzrüsselige Apiden, 2 sonstige Hymenopteren, 1 kurz
rüsselige und 6 langrüsselige Dipteren bemerkt. Sämtliche Besucher sammelten oder 
frassen Pollen. Bombus virginicus Fabr. Agapostemon radiatus Say und Lucilia corni-
cina F. wurden tot in den Blüten gefunden, in denen sie wahrscheinlich durch die sich 
schliessenden Kronblätter festgehalten und dann erstickt worden waren. Ähnliches wird 
von D e l p i n o für N . nueifera G. berichtet. 

Ausgesprochene Vorliebe für die Seerosenblüten zeigen in Illinois nach den Be
obachtungen R o b e r t s o n s (Flow. X I X . p. 36—37) die oligotropen Bienen Halictus 
nelumbonis Robts. und Prosopis nelumbonis Robts. 

* 6 8 1 . N . n u e i f e r a G a e r t n . ( — N e l u m b i u m s p e c i o s u m W i l l d . ) . 
Nach K n u t h hebt der Blü tens t ie l die rosenroten, am Grunde weissen B l ü t e n 
etwa 75 cm über den Wasserspiegel empor und macht sie weithin sichtbar. 
Sobald die Morgensonne die B l ü t e n t r i f f t , ö f f n e n sie sich sehr schnell und 
breiten sich zu einer Schale von etwa 25 cm Durchmesser aus. D ie anfangs 
schwach mandelartig duftenden B l ü t e n sind honiglos, bieten den Besuchern aber 
grosse Mengen von Pollen dar. Die etwa 15 K r o n b l ä t t e r sind etwa 15 cm lang 
und i n der Mit te 4—8 cm breit. 

Die B l ü t e n sind homogam. Sobald sich die K r o n b l ä t t e r entfaltet haben, 
sind Antheren und Narben reif , doch ist durch die gegenseitige Stellung dieser 
Organe Autogamie ausgeschlossen. Die zahlreichen (etwa 250) schlaffen Staub
blä t te r sind näml ich von den Narben entfernt und legen sich auf die i n ihrem 
unteren Teile wagerecht abstehenden K r o n b l ä t t e r . Jedes Staubblatt besitzt ausser 

dem etwa 15 m m langen, weissen Staubfaden und der ebenso langen, gelben 
Anthere auf der Spitze der letzteren einen etwa 5 m m langen, weissen, keulen
förmigen Anhang, dessen Aufgabe vielleicht darin besteht, den Pollen von den 
Narben fernzuhalten, da er bis zur O be r f l ä che des Karpophors emporragt. I n 
die fast kreisrunde F l ä c h e des umgekehrt kege l fö rmigen B l ü t e n b o d e n s sind die 

Karpel le eingesenkt und zwar befinden sich i n einem äusseren Kreise neun 
Fruchtknoten, während f ü n f bis sechs derselben innerhalb dieses Kreises liegen. 
Die H ö h e des Karpophorkegels be t räg t 3 cm, der Durchmesser der oberen F l ä c h e 

3^2 cm. Jeder Fruchtknoten ist etwa 3 m m dick und ragt mi t der stark 
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papi l lösen, braunroten, k r euz fö rmigen Narbe nur 1—2 nun weit aus der oberen 
Platte des B l ü t e n b o d e n k e g e l s hervor. 

Als B e s t ä u b e r beobachtete K n u t h im botanischen Garten zu Buitenzorg (am 
24. Nov. 1898 zwischeu 7 und 9 Uhr) an den N e l u m b o - B l ü t e n eines Teiches zahl
reiche kleine, pollensammelnde Bienen (Halictus cattulus Vach), die meist direkt auf 
die Staubblätter flogen, sich dort in dem Gewirr der Antheren beim Pollensammeln 
umhertummelten und dann die Blüte häufig wieder verliessen, ohne die Narbe berührt 
zu haben. Nur hin und wieder flogen sie auf der centralen Scheibe an, auf der sie 
umherkrocben und dabei sämtliche Narben belegen mussten, falls sie von einer anderen 
Blüte kamen. Trotzdem sie die Narben nur gelegentlich berührten, genügte dies völlig, 
um die sämtlichen Blüten des Teiches zu bestäuben, da sie dicke Pollenmassen an den 
Vorderbeinen trugen und ihre Unterseite ganz mit Pollen bedeckt war. 

Eine kleine Xylocopa (X. coerulea F.) besuchte die Blüten beim Pollensammeln 
nur sehr flüchtig, bewirkte aber gleichfalls Fremdbestäubung. 

6 8 2 . V i c t o r i a r e g i a L i n d l . P o e p p i g f a n d 1831 die Pflanze an der 
E i n m ü n d u n g des Tef fe i n den Amazonas i m Dezember und Januar b lühend 

und beschrieb sie i n F r o r i e p s Notizen. X X X V . (1832) p . 131 als E u r y a l e 

a m a z o n i c a (nach J . U r b a n i n E n g l . Bot . Jahrb. X X I . Be ib l . N r . 53. 

p . 21). 
D ie B l ü t e n e i n r i c h t u n g wurde von E . K n o c h (Untersuch, ü b . die Morph. 

B io l . u . Physiol. der B l ü t e v . V i c t . reg. Stuttgart 1899) gelegentlich morpho
logischer und physiologischer Untersuchungen als G e f ä n g n i s e i n r i c h t u n g i m Sinne 

D e l p i n o s 1 ) gedeutet. D ie verschiedenen Stadien des B l ü h e n s charakterisiert 
K n o c h (a. a. O. p . 24) folgendermassen: 

1. „ D i e Blume b l ü h t abends zwischen 6 und 8 U h r auf, duf te t stark und 
erzeugt grosse W ä r m e m e n g e n . D u r c h D u f t und W ä r m e angelockt k ö n n t e n I n 

sekten veranlasst werden, sich i n das Innere der B l ü t e n zu begeben. Der Weg 

dor thin würde ihnen durch die von dem reinen Weiss der B l u m e n b l ä t t e r stark 
abstechende rote Farbe der den weit offenen K a n a l bildenden S t a u b g e f ä s s e und 
Schliesszapfen gezeigt werden k ö n n e n . " 

2. „Die B l ü t e schliesst durch K r ü m m u n g der S t a u b g e f ä s s e und Schliess
zapfen den K a n a l . Hierdurch und durch die G l ä t t e der W a n d u n g w ü r d e den 

Insekten der A u s t r i t t bis zur Reife der m ä n n l i c h e n Geschlechtsorgane verwehrt 
werden". 

3. „ D i e B l ü t e ö f f n e t sich (am zweiten Tage zwischen 5 und 6 U h r ) wieder; 
die zu rückgesch lagenen S t a u b g e f ä s s e s t ä u b e n ; die A n h ä n g s e l sind zusammen

geschrumpft und Insekten k ö n n t e n den Kerker verlassen und m i t Pollen be

laden j ü n g e r e , zur selben Zeit im ersten Stadium sich befindende B l ü t e n be
suchen. A l l e B lü t en t e i l e sind rot; die W ä r m e ist verschwunden." 

4. „Die befruchtete B l ü t e schliesst sich wieder und s inkt ins Wasser." 

Die hier e r w ä h n t e n „Sch l i e s szap fen" (Parakarpelle C a s p a r y s) sind innere 

i) Delpino selbst (Ulter. osserv. P. II. F. II. p. 235—236) stellt Victoria 
nebst den verwandten Nymphaeaceen nicht zu den „apparecchi a carcere temporario1-
(Gefängniseinrichtungen), sondern zu den „apparecchi a ricovero" (Herbergeeiurich-
tungen). 
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Staminodien von knie förmiger Gestalt. Ausserdem folgen noch weiter nach 
innen s igmaförmige „ A n h ä n g s e l " , die von den Karpellspitzen gebildet werden 
und als ein dichter Kranz (s. F ig . 59) den vertieften Narbenbecher umgeben. 

Diese A n h ä n g s e l haben insofern eine grosse biologische 
Bedeutung, als sie nach K n o c h den eigentlichen wärme
erzeugenden Appara t und zugleich das Duf torgan der 

B l ü t e darstellen (p. 14). 
Ob die B l ü t e n protogyn oder homogam sind, wurde 

leider von K n o c h nicht festgestellt; er sagt übe r den 

Zustand der Narbe nur , dass dieselbe am Abend oder 
i n der Nacht des zweiten Tages, zur Zeit, wo die Staub
gefässe zu s t äuben beginnen, kleine T r ö p f c h e n einer 
F lüs s igke i t ausscheidet (p. 19). — S e l b s t b e s t ä u b u n g der 
B lü te kann wegen des dichten Schlusses der Schliess
zapfen nicht erfolgen und wurde auch von C a s p a r y 
f ü r unmögl ich e rk lä r t . 

S c h o m b u r g k f and die B l ü t e n von Exemplaren 
des Berbice-Flusses i n Guyiana von einer K ä f e r a r t ( T r i 

eh i u s sp.) besucht, die die inneren Teile der Scheibe 
o f t ganz zerstörte und sich bisweilen zu 2 0 — 3 0 S t ü c k 
i n einer B l ü t e vorfand. Nach B r i d g e , der die Pflanze 
auch i n F l ü s s e n Bolivias vorfand, duf ten die B l ü t e n 
ähn l i ch wie Ananas oder Melonen (s. D e l p i n o Ul te r . 

oss. P. I I . F I I . p. 235—236) . 
A v e - L a l l e m a n t (Beise durch Nordbrasilien B d . I I . p . 273) f and die 

B lü t e ebenfalls von einer mi t den Melolonthen nahe verwandten K ä f e r a r t be
wohnt und vollkommen zerfressen. A u c h I h r e K g l . H o h e i t P r i n z e s s i n 
T h e r e s e v o n B a y e r n (Meine Reise in den brasilianischen Tropen. Ber l in 

1897; cit. nach J . R o m p e l i n Natur u . Offenbar. B d . 46. 1900. p. 449 f f . ) 
berichtet, dass eine S c a r a b a e i d e (Cyclocephala castanea Ol iv . ) massenhaft i n 
den B l ü t e n k e l c h e n auf t r i t t und sich mit dem Pollen derselben bepudert. Nach 
S t ä g e r (Natur u . Offenbar. B d . 46. p. 628) gehören diese von verschiedenen 
Beobachtern als s t änd ige Bewohner der V i k t o r i a - B l ü t e n e r w ä h n t e n K ä f e r ver
mut l ich d e r s e l b e n A r t an. 

(Weitere Li t teratur s. N r . 3547.) 

6 8 3 . E u r y a l e f e r o x Sa l . Die in Ostindien, China, Japan und im Ussuri-
gebiet einheimische Pflanze ist hydrokleistogam. Die B l ü t e n (s. F i g . 60) k u l t i 

vierter Exemplare bleiben nach A r c a n g e l i (Sulla f ior i t . del l ' Euryale ferox. 
Pisa 1887. p. 10—14) entweder i n völl ig geschlossenem Zustande unter der 
W a s s e r o b e r f l ä c h e oder ö f f n e n sich in seltenen F ä l l e n soweit, dass die Ke lch

b lä t t e r an der Spitze auseinanderweichen und die violette Farbe der darunter

liegenden K r o n b l ä t t e r sichtbar wird . A n d r e w s (Botanists Repository. X . 1 8 1 1 . 

p. 618) und R o x b u r g h (Plants of the coast of Coromandel. London 1819. 
V I I I . p. 39) , die die Pflanze i n ihrer Heimat b l ü h e n sahen, e r w ä h n e n ausser 

Fig. 59. V i c t o r i a re
gia L i n d l . 

Teil des Fruchtknotens 
einer Blüte. — Nach 

E n g l e r - P r a n t l . 
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den geschlossenen auch offene, ü b e r die W a s s e r o b e r f l ä c h e tretende B l ü t e n (nach 
A r c a n g e l i a. a. O. p. 3—4) . D ie stets geschlossenen B l ü t e n der zu Florenz 

und anderen Orten kul t ivier ten, e in jähr igen 
Pf lanzen erzeugten ziemlich reichlich keim

fäh ige Samen; die Autokarpie dieser Blü ten 
ist somit sicher festgestellt. Ob und wie

weit die offenen B l ü t e n f ü r Xenogamie 
eingerichtet s ind , bleibt noch weiter zu 

ermit te ln (!). 

167. Nymphaea J, E. Smith. 

6 8 4 . X . a l b a L . Das Gewebe der 
K r o n b l ä t t e r f ü h r t i m Zel l inha l t spärliche 

Glykose ( L . M ü l l e r , V e r g l . Anat . d. 
B l u m e n b l ä t t e r ) . 

6 8 5 . X . t u b e r o s a P a i n e und an

dere nordamerikanische A r t e n haben nach 

W a t s o n (Li t ter . N r . 2510) protogyne 
B l ü t e n , die sich mi t Tagesanbruch öffnen 

und gegen A b e n d schliessen. A m ersten 

Tage des B l ü h e n s bedeckt sich die Narbe 

mi t reichlichem Sekret, das schon am 

n ä c h s t e n Tage verschwunden ist. Nach 

erfolgter F r e m d b e s t ä u b u n g legen sich die Staminodien ü b e r die Narbe. Selbst

b e s t ä u b u n g kommt nur ausnahmsweise vor. 

D ie B l ü t e n von N . t u b e r o s a f a n d R o b e r t s o n ( R o b . F low. I . p . 123 

bis 125) an drei bis vier aufeinander folgenden Tagen i n der Morgensonne offen 

und nachmittags wieder geschlossen. Sie sind am ersten Tage des B l ü h e n s nur 

wenig g e ö f f n e t , u n d die noch unreifen Beutel der an L ä n g e und Breite sehr 

ungleichen S t a u b b l ä t t e r b i lden einen kompakten, den Petalen dicht anliegenden 

Kranz . Die ausgehöh l t e Narbe stellt i n diesem Zustande mi t ihren nagelähn

lichen Strahlenden eine A r t von N a p f dar, i n dessen M i t t e ein grosser Tropfen 
eines wässer igen, zuckerfreien Sekrets erscheint. Die Narbenpapi l len sind dann 

schon völ l ig entwickelt. A m zweiten Tage des B l ü h e n s ist dann der Narben
t ropfen verschwunden und die Papi l len sind verschrumpft ; auch biegen sich die 
n a g e l ä b n l i c h e n Strahlenden ü b e r der N a r b e n f l ä c h e e in , die ausserdem von den 

inneren, n u n g e ö f f n e t e n S t a u b g e f ä s s e n völlig verdeckt w i r d ; die K r o n b l ä t t e r 

breiten sich weit auseinander. S ä m t l i c h e von R o b e r t s o n an den B l ü t e n be

obachtete Insekten — vorzugsweise kurzrüsse l ige Apiden — waren auf der Suche 

nach Pollen. K o m m e n sie vom Besuch einer ä l teren, m ä n n l i c h e n B l ü t e auf eine 
f r i sch geöf fne te , weibliche, so fa l len sie i n der Regel i n das Wasser des Narben

napfs. W e n n sie dann der Gefahr entrinnen wollen und auf eines der inneren 
S t a u b b l ä t t e r ü b e r k l e t t e r n , schleudert sie das so belastete, d ü n n e F i l ament mit 

Fig. 60. E u r y a l e f e r o x Sa l i sb . 

Blüte im Längsschnitt. — Nach E n g l e r 
P r a n t l . 
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einem plötz l ichen Ruck wieder i n das Wasser zu rück . Wiederholt sich dies 

mehrere Male , k ö n n e n die Tiere schliesslich ertr inken (vgl . die Besuch erliste). 
Auch wenn ein Besucher an den inneren S t a u b b l ä t t e r n anf l iegt , wi rd er durch 

die geschilderte Bewegung auf die Narbe geschleudert. D a die B l ü t e n nur am 
ersten Tage des B l ü h e n s weiblich und an zwei oder drei folgenden Tagen m ä n n 
lich sind, so müssen — unter der Annahme, dass täg l ich u n g e f ä h r gleich viele 

B l ü t e n sich ö f f n e n — zwei oder dreimal so viel m ä n n l i c h e als weibliche B l ü t e n 
zu gleicher Zeit vorhanden sein. Es ist deshalb auch wahrscheinlicher, dass 

die Besucher zuerst eine männ l i che und dann erst eine, weibliche B l ü t e auf
suchen, deren reichliches Narbensekret ihnen den mitgebrachten Pollen bei dem 
unfreiwil l igen Bade abnimmt. 

A . C a r t e r (Origin of the honey-secreting organs, Bot. Gaz. X V . 1890. 
p. 177—179) betrachtet die Tropfenausscheidung in der N a r b e n h ö h l e von 
N . t u b e r o s a als eine primit ive Nektar iumforni . 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n im südlichen Illinois: A. C o l e o p t e r a : 
a) Bhipiphoridae: 1. Rhipiphorus limbatus F., ertränkt, B. D i p t e r a : a) Bombylidae: 
2. Sparnopolius fulvus Wied, b) Syrphidae: 3. Helophilus divisus Lw. pfd., hfg. 4. H . 
latifrons Lw. pfd. C. H y m e n o p t e r a : a) Anthrenidae: 5. Agapostemon radiatus Say 
9 , psd., hfg. , bisweilen ertränkt. 6. A. nigricornis F. $ ; psd., hfg. 7. Halictus 
nelumbonis Robts. 2 psd. 8. H. pectoralis Sm. 9 P sd. hfg. 9. H . occidentalis Cress. 
2 , psd.. bisweilen ertränkt. 10. H. coriaceus Sm. 2 - P s d - desgl. 11. Prosopis nelum
bonis Robts. $ , pfd. 

6 8 6 . N . odo ra t a L . [ R o b . Flow. I . p. 125]. — Protogyne Pollenblume 
wie vorige. — Die B lü tene in r i ch tung gleicht derselben nach R o b e r t s o n ebem 
fal ls . A . B a c o n (Torr. B u l l . V - p . 51) fand i n den B l ü t e n tote Insekten, 
von denen er annimmt, dass sie von den sich schliessenden B l ü t e n gefangen 
worden seien. Wahrscheinlich waren sie i n den Wassertropfen der Narbe ge
raten und ertrunken, wie dies R o b e r t s o n bei N . t u b e r o s a gefunden hat. 

Als Besucher sah R o b e r t s o n in Florida nur die Apide Halictus pectoralis Sm. 2 -

6 8 7 . N . r e n i f o r m i s W a l t . Nach R o b e r t s o n (Flow. X I X . p. 41) ist 
diese nordamerikanische A r t protogyn und honiglos. Durch einen plötz l ichen 
Ruck der Filamente werden die auf den Antheren angeflogenen Bienen i n das 
„ N a r b e n b a s s i n " geschleudert, das ähnl ich wie bei N y m p h a e a t u b e r o s a zu 
funkt ionieren scheint. 

6 8 8 . N . sp. Eine i n Massachussetts weissb lühende A r t t r i t t nach H e r v e y 
(Observ. on the Colours of Flowers. New Bedford. 1899; cit. nach Bot. Jahresb. 
1899. I I . p. 447) ande rwär t s i n einer r o t b l ü h e n d e n V a r i e t ä t auf, deren F ä r b u n g 
nach Ansicht des Genannten hier unmögl ich durch Farbenauswahl der Insekten 
im Zusammenhang mi t Naturauslese hervorgerufen sein kann. 

6 8 9 . N . ( H y d r o c a l l i s Casp.) a m a z o n u m M a r t . et Z u c c . ö f f n e t ihre 
wohlriechenden, 15—18 cm breiten, zuerst weissen, dann schwefelgelben, i n der 
M i t t e dunkelrot ge fä rb ten B l ü t e n bei Lagoa Santa nach W a r m i n g (Lag . Sant. 

p . 348) in den F r ü h s t u n d e n des Tages gegen 4 U h r und schliesst sie kurz nach 

Sonnenaufgang. — Bei den Ar ten der Unterabtei lung H y d r o c a l l i s t r i t t nach 
Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. J9 
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C a s p a r y (Nymphneae. in E n g l e r s Nat . Pflanzenf.) die B e s t ä u b u n g vor dem 
Aufbrechen der B l ü t e e in; die Folge ist ein sehr reichlicher Samenansatz. 

6 9 0 . N . s t e l l a t a W i l l d . Nach Beobachtungen von S c o t t E l l i o t (S. A f r . 
p . 334—335) i n S ü d a f r i k a kann w ä h r e n d des ersten B l ü t e n s t a d i u m s beim Aus
s t ä u b e n der Antheren kein Pollen auf die Narbe gelangen, wei l ü b e r ihr zu 
dieser Zeit die j ü n g e r e n Stamina zusammengeschlagen s ind; letztere wenden 

sich erst spä t e r bei a l lmäh l i che r Reife der Antheren nach a u s w ä r t s u n d machen 
die Narbe f r e i . Genannter Forscher sah die blauen B l ü t e n e i f r ig von B i e n e n 

besucht. 

6 9 1 . N u p h a r a d v e n a A i t . [ R o b . F l o w . I . p. 122—123] . — Protogyne 
Nektarblume mi t verborgenem H o n i g ! — A m ersten Tage des B l ü h e n s sind 

nach R o b e r t s o n die Antheren noch geschlossen und bilden unter dem Rande 

der breiten Narbenscheibe eine kompakte Masse; ihre fleischigen Spitzen schützen 
sie vor dem Benagtwerden durch K ä f e r . A u c h dienen die gelben, an ihrer 

Aussenseite nektarabsondernden K r o n b l ä t t e r als Schutzorgan f ü r die darunter 

befindlichen Antheren. Oberhalb der bereits am ersten Tage empfängn i s fäh igen 

Narbe lassen die K e l c h b l ä t t e r nur einen engen, dreieckig gestalteten Raum frei, 

den die Besucher beim E i n t r i t t i n die B l ü t e überschre i t en m ü s s e n , so dass sie 

dabei etwa mitgebrachten Pol len ä l te rer B l ü t e n abstreifen. A m zweiten und 
den n ä c h s t f o l g e n d e n Tagen sind die Antheren g e ö f f n e t u n d die Kelchblä t te r 

spreizen weit auseinander, so dass die Insekten beim E i n t r i t t i n die B lü t e nicht 
mehr zur B e r ü h r u n g der Narbe gezwungen sind. D i e von D e l p i n o für 

N . l u t e u m angenommene Anpassung der B l ü t e n an die B e s t ä u b u n g durch 
K ä f e r erscheint zweifelhaft . 

V o n J . H . L o v e l l (Asa Gray B u l l . V I . N r . 4. 1898. p. 1—3) unter
suchte B l ü t e n waren ebenfalls protogyn. Bei Beginn des B l ü h e n s ist an der 

sonst noch völ l ig geschlossenen Knospe eine Ö f f n u n g sichtbar, gerade gross 

genug, um einem Insekt den Zugang zu e rmögl ichen . I n diesem Stadium sind 
die Narben bereits empfängn i s f äh ig , während die noch unreifen, aufrechtstehendea 

S t a u b b l ä t t e r dicht aneinanderliegen. I m Reifezustand schlagen sich zunächst 

die äusseren Antheren infolge einer K r ü m m u n g des breiten, d ü n n e n Filaments 

zurück . Die fast erwachsenen, aber noch aufrechtstehenden Stamina sind bei 

B e r ü h r u n g m i t einer Nadel reizbar und f ü h r e n dabei eine a b w ä r t s gerichtete 

Bewegung aus. D u r c h die Scheidung der Antheren i n eine noch geschlossene 

und eine g e ö f f n e t e Gruppe w i r d S e l b s t b e s t ä u b u n g verhindert. Der H o n i g wird 

an der äusseren , orangegelb g e f ä r b t e n Spitze der ke i l fö rmigen K r o n b l ä t t e r reich

l ich abgesondert. D a die B l ü t e n w ä h r e n d der ganzen Anthese i n nur halb 

g e ö f f n e t e m Zustande verharren, muss jedes ein- oder austretende Insek t mi t der 
N a r b e n o b e r f l ä c h e i n B e r ü h r u n g kommen. 

Das orangegelbe, an der Rückse i t e der K r o n b l ä t t e r vorhandene Saftmal 

fungier t nach L u i s e M ü l l e r ( V g l . Anatomie der B l u m e n b l ä t t e r p. 41—46) 

zugleich als N e k t a r i u m ; doch ist nach dem mikrochemischen Befunde besser das 
ganze Kronb l a t t als Nektar ium aufzufassen. 
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Von B e s u c h e r n bemerkte R o b e r t s o n in Illinois und in Florida: A. C o l e o 
p t e r a : a) Chrysomelidae: 1. Donacia piscatrix Lac. cT ?» hfg. die $ Blütenteile ver
zehrend. B. D i p t e r a : a) Ephydridae: 2. Notiphila sp. b) Syrphidae: 3. Helophilus divisus 
Lw. C. H y m e n o p t e r a : a) Apidae: 4. Halictus pectoralis Sm. $ , hfg. unter die 
Blumenblätter kriechend und auch in Blüten des weiblichen Stadiums reichlich mit 
Pollen älterer Blüten beladen. 

Auch T r e l e a s e beobachtete in Wisconsin die unter 1 und 4 aufgezählten Insekten. 
L o v e l l beobachtete bei Waldoboro (Maine) in Nordamerika am häufigsten eine 

pollenfressende E m p i d e (Hilara atra Lw.), deren Körper oft ganz mit Blütenstaub be
pudert war; auch wurden 4 andere Dipteren, darunter 2 langrüsselige Schwebfliegen, 
2 Käfer (Donacia) und eine kurzrüsselige A p i d e (Halictus nelumbonis Rob.) bemerkt. 

66. Familie Ranunculaceae. 

6 9 2 . H y d r a s t i s eanadensis L . Die Pflanze b l ü h t und fruchtet nach 
H . B o w e r s ( A contribution to the l i f e His tory of Hydrastis eanadensis Bot. 
Gaz. X V I . p. 73 — 82) erst vom drit ten oder vierten Lebensjahre an. Die einzeln 
stehenden, aufrechten B l ü t e n erreichen einen Durchmesser von 12—15 m m und 
haben drei bis vier rundliche, grünl ich-weisse oder purpurn übe r l au fene Ke lch
blä t te r . D ie 50—75 nach auswär t s g e k r ü m m t e n S t aubge fä s se besitzen weisse, 
nach oben etwas verbreiterte Filamente und gelbe Antheren. Die k ö p f c h e n a r t i g 
z u s a m m e n g e d r ä n g t e n Karpel le (10 — 20 oder mehr) endigen in eine weisse, f lach 
zweilippige Narbe mi t d ü n n e n , welligen R ä n d e r n ; der sehr kurze, dicke G r i f f e l 
ist gelb gefä rb t , das o l ivengrüne Ovar zeigt auf der Bauchseite und dem oberen 
D r i t t e l der Rückense i t e eine Furche. Die B l ü t e n d a u e r be t r äg t 5—6 Tage. A u f 
vegetativem Wege vermehrt sich die Pflanze durch wurzelbür t ige Adventivsprosse. 
Sie wächs t in lichten W ä l d e r n und scheint i n ihrem Wohngebiet — zwischen 
dem Mississippi und den Alleghanies — a l lmähl ich auszusterben. 

6 9 3 . Paeonia p a r a d o x a A n d e r s . Die weissen, m a t t g l ä n z e n d e n K r o n 
b lä t te r zeichnen sich nach L u i s e M ü l l e r (Vergl . Anat . d. B l u m e n b l ä t t e r . 1893. 
p. 30—38) durch hohen Glykosegehalt aus. Das Gleiche f indet bei P a e o n i a 
p u b e s c e n s (? Autor ) statt, deren dunkelrote K r o n b l ä t t e r an der oberen F l ä c h e 
den Nektar in F o r m von Tröp fchen hervortreten lassen (a. a. 0 . p. 38). 

6 9 4 . Ca l tha p a l u s t r i s L . 
Die Blüten sah G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vol . I . 1900. 

p. 168) in Wisconsin von der S c h w e b f l i e g e Chilosia eyanescens Loew besucht. 

168. Trollius L. 

6 9 5 . T . as ia t ieus L . Die B l ü t e n dieser i n Russland und Sibirien 
einheimischen A r t unterscheiden sich von denen des T . e u r o p a e u s L . durch 
völlig geöf fne te , goldgelbe B lü t enbü l lb l ä t t e r (Ke lchb lä t t e r ) und orangerote H o n i g 

b lä t t e r von etwa 10 m m L ä n g e und 2 m m grösster Breite, die nur wenig oder 
gar nicht ü b e r die S t aubb lä t t e r hervorragen. Der Durchmesser der B l ü t e n be t r äg t 

etwa 3,5 cm ( L o e w nach Exemplaren des Botanischen Gartens zu Ber l in 1883); 
sie wurden von einer kurzrüsse l igen Anthrenide (Halictus minutissimus K . $ ) 
besucht, die Pollen sammelte. 

19* 
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690. T. Ledebourii Rchb. Die in der alpinen und subalpinen Region 
Dauriens einheimische A r t t räg t vol lkommen geöf fne te , röt l ich-gelbe B l ü t e n von 
4 cm Durchmesser m i t zahlreichen (etwa 18) o r a n g e g e f ä r b t e n Honigb lä t t e rn ,^ die 

eine L ä n g e von 18 m m bei 1,5 m m gröss ter Breite erreichen. Sie bi lden einen 
einfachen Kranz i m Umkreis der centralen Staubblattgruppe u n d überragen 
letztere um 10—12 m m ; die Staubbeutel sind gelb, die Fi lamente ro t gefärbt 

( L o e w an gleicher Stelle wie N r . 695!). 

6 9 7 . T . l a x u s Sah ( = T . c a u c a s i c u s S t e v . ?) hat nach L o v e l l 
(Amer. Na t . X X X I I I . 1899. p . 496) g rün l i ch -ge lbe K e l c h b l ä t t e r , die aber bei 

K u l t u r hellgelb werden. 

1 6 9 . H e l l e b o r u s L . 

Der Schauapparat steht auf einer niederen Stufe, da die Blü tenhül lb lä t te r 

meist nur brakteenartig u n d g r ü n s ind ; seltener treten t r ü b v i o l e t t e , gelbliche 

oder lebhaftere F ä r b u n g e n auf. De r B a u der H o n i g b l ä t t e r wechselt mehrfach 

und steht wahrscheinlich i n Zusammenhang m i t den Saugapparaten der normalen 

B e s t ä u b e r . Be i der Sektion S y n c a r p u s S c h i f f n . (mi t H . v e s i c a r i u s 

A u c h . ) sind die H o n i g b l ä t t e r g e k r ü m m t , o f fen u n d an der M ü n d u n g ganz-

randig , bei § G r i p h o p u s ( H . f o e t i d u s L . ) u n d § C h e n o p u s ( H . cor-

s i c u s W . ) sind sie r ö h r e n f ö r m i g , abgestutzt, ebenfalls o f f en und an der 

M ü n d u n g g e z ä h n t ; die Sektion C h i o n o r h o d o n Sp. ( H . n i g e r L . ) hat ge

k r ü m m t e , offene H o n i g b l ä t t e r , die m i t einer z u n g e n f ö r m i g v e r l ä n g e r t e n Aussen-

lippe versehen s ind; endlich bei § E u b e l l e b o r u s S c h i f f n . ( H . v i r i d i s L., 

d u m e t o r u m K i t . u . a.) bi lden sie f l ach z u s a m m e n g e d r ü c k t e D ü t e n , die durch 

die eingeschlagenen L i p p e n r ä n d e r mehr oder weniger verschlossen werden (vgl. 

S c h i f f n e r , Die .Gattung H e l l e h o r u s i n Englers Jahrb. X L p . 97—122). 

A u f letztere Weise wi rd der Honigschutz am vollkommensten erreicht. 

6 9 8 . I s o p y r u m b i t e r n a t u m T o r r , et G r . [ R o b . F l o w . V I I I , p. 173—174]. 

D ie Pflanze wächs t i n kle inen B e s t ä n d e n gern i m Umkre i s von Baumstämmen . 

D ie Stengel erbeben sich wenige Z o l l ü b e r den Boden u n d tragen eine wenig-
b lü t ige Cyma, i n der nur 1—2 B l ü t e n gleichzeitig o f fen sind. Diese sind weiss, 

bisweilen m i t purpurnem A n f l u g , r ichten sich dem einfal lenden L i c h t entgegen 
u n d breiten sich m i t ihren f ü n f ovalen , horizontal gestellten K e l c h b l ä t t e r n zu 

einem Stern von 14—15 m m Durchmesser aus. V o n den zahlreichen Staub-
g e f ä s s e n sind die äusseren ve r l änge r t und s t ä u b e n zuerst. H o n i g w i r d wahr

scheinlich am Filamentgrunde abgesondert 1). D ie vier G r i f f e l ü b e r r a g e n zuersl 

die inneren Stamina und haben e m p f ä n g n i s f ä h i g e N a r b e n , bevor die Antherei 
sich ö f f n e n , so dass die B l ü t e i m ersten Stadium weiblich ist. W e n n die In 
florescenz zwei offene B l ü t e n e n t h ä l t , ist die eine gewöhn l i ch i m männl ichen 

die andere i m weiblichen Zustande. Letztere kann daher bei eintretenden 
Insektenbesuch den Pol len sowohl von der ä l t e ren B l ü t e des n ä m l i c h e n Stocke 

i) Die sonst bei Isopyrum ausgebildeten Honigblätter fehlen bei vorliegender Arl 
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als der eines anderen Exemplars empfangen. W e n n die Narbe vor dem Aus
s täuben der äusseren Antheren noch nicht belegt ist, so kann sie eigenen Pollen 
durch Insektenhilfe oder beim Blü t ensch lus s aufnehmen. Wenn spä ter auch 
die inneren Stamina sich ö f f n e n und die Narbe u n b e s t ä u b t blieb, kann sie durch 
Pol lenfa l l von den sie jetzt ü b e r r a g e n d e n Antheren belegt werden. Aber wenn 

auch Insekten die S e l b s t b e s t ä u b u n g befördern m ö g e n , so t r i t t letztere doch nur 
ausnahmsweise ein. Die B l ü t e n sind an zwei oder drei aufeinander folgenden 

Tagen offen und stehen bei Carl invi l le i n I l l ino i s nach R o b e r t s o n m i t einer 
Anzahl anderer F r ü h l i n g s b l u m e n i n Konkur renz , von denen nur Claytonia 
virginica in noch höherem Grade anlockend wi rk t . Sie sind kurz rüsse l igen 
Bienen und Fliegen angepasst und werden besonders gern von H a l i c t u s auf

gesucht; von dieser Gat tung beobachtete R o b e r t s o n nicht weniger als 13 Ar t en 
beim Honigsaugen oder Pollensammeln — eine Zahl , die an keiner anderen 

Blume seines Beobachtungsgebietes wieder vorkam. 

Von B e s u c h e r n überhaupt wurden an dem genannten Standort zwischen dem 
26. März und dem 25. April 7 langrüsselige und 27 kurzrüsselige Apidenarten, 3 [kurz
rüsselige und 11 langrüsselige Dipteren, 4 Käfer und 1 Hemiptere beobachtet. 

6 9 9 . Ac taea a l b a B i g e l . [ R o b . F low. X V I I I . p. 2 2 9 — 2 3 0 ] . — Po. — 
Die Blü tene in r ich tung dieser nordamerikanischen Waldpf lanze gleicht der von 
A . s p i c a t a L . A u f einem 4—5 cm hoben Stengel stehen kurze Trauben, 
deren B lü t en sich fast gleichzeitig ö f f n e n . Die Ke lchb l ä t t e r fa l len f rühze i t ig 
ab. Die zahlreichen weissen S t aubge fä s se nebst der g l e i chge fä rb ten Narbe bi lden 

den augenfä l l igs ten Tei l der Blüte , da die K r o n b l ä t t e r nur k l e i n und bedeutungs
los sind. Die beiden grossen Lappen der Narbe sind bereits vor der Ö f f n u n g 
der Antheren empfängn i s f äh ig . Die S t aubge fä s se stehen mehr oder weniger 
wagerecht, so dass die besuchenden Insekten eher die Narbe be rüh ren k ö n n e n , 
als sie Pollen aus den geö f fne t en Beuteln aufnehmen. Die Protogynie ist nur 
in schwächerem Grade entwickelt, der H o n i g feh l t und der Insektenbesuch h ö r t 
auf, sobald der Pollen entfernt ist. D ie i m M a i erscheinenden B l ü t e n sind 
kleinen Ar ten von H a l i c t u s angepasst, deren Weibchen sich zahlreich auf 
ihnen einfinden. 

Von solchen beobachtete R o b e r t s o n in Illinois au einem Maitage 3 Arten, 
sowie 1 Anthrena-Art. 

170. Aquilegia L. 

700. A . eanadensis L . Die B l ü t e n sah J . E . T o d d (Amer. Na t . 
X I V 1880. p. 688) in Jowa von K o l i b r i s besucht. Das Gleiche berichtete 
T r e l e a s e (ibid. p. 731). 

Nach M e e h a n (Litter . N r . 1597) wird die Kreuzung durch nur pollen

sammelnde Insekten bewirkt (Bot. Jb. 1879. I . p. 6 8 ; 1880. I . p. 180). 

Die Blü ten , deren Sporn u n g e k r ü m m t ist, sah S e h n e c k (Bot. Gaz. V o l . 

32. p. 305) i n I l l inois h ä u f i g von K o l i b r i s (Trochilus colubris) sowie zwei 
S p h i n g i d e n besucht, die jedoch niemals an A . v u l g a r i s saugten. Beim 
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Saugen der die L u f t m i t den F l ü g e l n stark bewegenden Tiere werden ganze 

W ö l k e b e n von Pol len ausges täub t . 
G . v a n I n g e n (Bot. Gaz. X I I . p. 229) f and die B l ü t e n am Sporn er

brochen, desgl. die von A . v u l g a r i s L . 
7 0 1 . A . v u l g a r i s L . M e e h a n (Li t ter . N r . 1589) sah die B l ü t e n von 

H u m m e l n angebissen. 
7 0 2 . A . o l y m p i c a B o i s s . (Orient). A n den B l ü t e n f and M e e h a n in 

Nordamerika E i n b r u c h s l ö c h e r (nach P a m m e l i n Trans. Acad . Sei. St. Louis. 

V p. 273). 
7 0 3 . A . l o n g i s s i m a ( J r ay i n M e x i k o und Texas zeichnet sich nach 

J . M . C o u l t e r (Manua l of the Phanerogams of Western Texas. Contr. TJ. S. 

Nat . Herbar . V o l . I I . N . 1 . 1 8 9 1 . p. 9) durch die enorm langen (bis 12 cm) 

Sporne der weissen oder strohgelben K r o n b l ä t t e r aus. 
Schon A s a G r a y (Bot. Gaz. V I I I . p . 295) bezeichnete die Pflanze als 

f a l t e r b l ü t i g . Nach T r e l e a s e (Bot. Gaz. V I I I . p. 319) besitzt die S p h i n g i d e 
A m p h o n y x Antaeus Dru r . einen R ü s s e l von 5 3 /4 Z o l l L ä n g e , der zur Ausbeutung 

der B l ü t e n g e n ü g e n d ü r f t e . 
7 0 4 . A . t r u u e a t a F . et M . Die ansehnlichen, scharlachroten Blüten 

dieser i n K a l i f o r n i e n von A . J . M e r r i t t (E ry th . p. 102—103) untersuchten 
A r t haben langgespornte B l ü t e n b l ä t t e r von 9 L i n i e n bis 1 Z o l l L ä n g e , deren 

Eingang f ü r den K o p f einer grösseren Biene zu eng erscheint. D ie Protandrie 
ist so ausgepräg t , dass S e l b s t b e s t ä u b u n g unmög l i ch ist. D ie Honigabsonderung 

in den a u f w ä r t s g e k r ü m m t e n Enden der B l ü t e n s p o r n e ist reichlich. 

Von B e s u c h e r n bemerkte M e r r i t t in Kalifornien eine H u m m e l (Bombus 
californicus Smith) psd.; sie war ausser stände, den Nektar zu erreichen. Eine Xylocopa-
A r t biss die Sporne 4—5 Linien oberhalb der Spitze an, um Honig zu stehlen. In drei 
Fällen wurden die Blüten auch von K o l i b r i s — vermutlich Selasphorus rufus Gmel. (!) — 
besucht. 

171. Delphinium L. 

Die B l ü t e n sah T r e l e a s e (Amer. Na t . X I V 1880. p. 362) i n Alabama 
von K o l i b r i s (Trochilus colubris L . ) besucht. 

7 0 5 . D . t r i c o r n e M c h x . [ R o b . F low. I , p . 120—122] . — Protandrische 

Hummelblume. - - Die B lü t ene in r i ch tung stimmt nach R o b e r t s o n am meisten 

m i t der von D . e l a t u m übere in . D ie beiden weissgefärb ten , oberen Kronb lä t t e r 
bi lden oberhalb des B l ü t e n e i n g a n g s der sonst blauen Blumen einen auffallenden 

Wegweiser zum H o n i g , der von zwei Kronblat tsporn en abgesondert wird . Letztere 
haben eine L ä n g e von 15—17 m m und werden von dem an der Spitze etwas 

g e k r ü m m t e n Kelchblat tsporn nur lose umschlossen. Die Ausb i ldung von zwei 

getrennten Safthal tern ist ein V o r t e i l f ü r intelligente Besucher wie Bombus und 

Synhalonia, die ihren R ü s s e l i n jeden Sporn m i t besonderem Saugakt e in füh ren . 

Die seitlichen K r o n b l ä t t e r , die völ l ig die zahlreichen S t a u b g e f ä s s e verdecken, 

müssen v o n normalen B e s t ä u b e r n wie H u m m e l n zur Seite g e d r ä n g t werden, 

wobei die Unterseite des Hummelkopfes die Antheren oder Narben be rüh r t . 
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Zu teilweiser Ausbeutung des Honigs g e n ü g t ein R ü s s e l von 7—9 m m , zu 

völliger A u s s c h ö p f u n g ist ein solcher von 15—17 mm notwendig. 
Die B l ü t e n f a r b e wechselt nach P a m m e l (Bot. Gaz. V I I I , p. 216) aus 

Blau i n Weiss oder Purpurn . 

R o b e r t s o n sah in Illinois an 6 Tagen des Mai die Blüten von 8 langrüsseligen 
A p i d e n — wie Bombus separatus Cress. $ mit 11—13 mm langem Saugorgan und 
B. pennsylvanicus De G. $ mit 16—17 mm langem Rüssel —, 2 kurzrüsseligen Bienen, 
7 Tagfaltern und 1 Sphingide besucht. 

Die Blütezeit obiger ausgezeichneter Hummelblume fäll t in Illinois nach R o b e r t 
son (Phil. Flow. Seas. Amer. Nat. X X I X . 1895. p. 111) in das Maximum des synchronen 
Blühens der Ranunculaceen, das (nach Fig. 9 auf Taf. V I I I der citierten Abhandlung) 
in der ersten Hälf te des Mai eintritt; eine andere ausgezeichnete Hummelblume 
(Desmodium canadense ) hat dagegen ihre Hauptblühphase (s. Fig. 15 auf Taf. V I I I ) 
in der Mitte des August. Auch eine der am frühesten blühenden Labiaten ist eine 
Hummelblume, ebenso die am frühesten erscheinende Scrophulariacee. Früher als D e l -
p h i n i u m selbst blühen noch 4 andere Hummelblumen aus hoch organisierten Familien. 
Die allgemeine Blühkurve für Hummelblumen, die R o b e r t s o n (in Fig. 41 auf Taf. X) 
für 64 Blumenarten und die Zeit vom 1. Apr i l bis 15. Oktober entwirft, lässt erkennen, 
dass niemals mehr als 25 Arten synchron blühen, 26 Arten haben ihre Blütezeit mit 
dem letzten Juni beendet; das Maximum t r i t t Mitte Juli mit 25 Arten ein, die Kurve 
hält sich dann bis zum September ziemlich auf derselben Höhe und sinkt erst von da 
ab steil nach unten. Ganz analog verläuft auch die Kurve, die die synchronen Flug
zeiten der verschiedenen Hummelarten — für £ , ^ und cf gemeinsam — darstellt 
(Fig. 30 auf Taf. I X ) . 

706 . D . a z u r e u m M c h x . sah P a m m e l (Bot. Gaz. V I I I , p. 216) bei 
L a Crosse i n Wisconsin immer nur mi t weissen oder g rün l i ch weissen, niemals 
mi t blauen Blü ten . 

7 0 7 — 7 0 8 . D . c a r d i n a l e H o o k , und D . n u d i c a u l e T o r r , et G r . ( K a l i 
fornien) haben s c h a r l a c h r o t e B lü t en (Prantl , Ranunculaceae p. 60) und sind 
vermutlich ornithophil . 

* Letztere A r t ist nach K n u t h eine protandrische Nektarb lume, deren 
Einrichtung mit der von D . e l a t u m im wesentlichen übere ins t immt . Der bonig-
f ü h r e n d e Sporn ist 13—14 m m lang, so dass die die Befruchtung vermittelnden 
K o l i b r i s (? Selasphorus) den Nektar völl ig aussaugen k ö n n e n , w ä h r e n d dies 
die ebenfalls als Besucher vorkommenden H u m m e l n nur teilweise ve rmögen . 
Unter letzteren wurde Bombus californicus Sm. als Blumenbesucher beobachtet. 

709 . A c o n i t u m sep t en t r i ona l e K o e l l e . Die B l ü t e n f and W . G. F a r -
l o w ( A m . Nat . V I I I . p. 113) bisweilen erbrochen. 

710 . A n e m o n e capensis L . sah S c o t t E l l i o t (S . -Afr . p . 334) bei 
Kapstadt von pollensammelnden H o n i g b i e n e n , sowie kleinen Dipteren besucht. 

7 1 1 . H e p a t i c a a c u t i l o h a D C . [ R o b . Transact. St. Louis. V I I . p . 153 
— 1 5 4 ] . D ie B lü t en stehen auf 1—2 dm hohen B l ü t e n a c h s e n aufrecht und 

breiten ihre blauen, röt l ichen oder weissen Ke lchb l ä t t e r wagerecht zu einem Sterne 
von 2—5 m m Durchmesser aus. Sie schliessen sich des Nachts und ö f f n e n 
sich am Morgen. Durch dichtes Zusammenstehen und längere Dauer der Einzel 
b lü t en werden die Bes t ände der Pflanze im ersten F r ü h j a h r — nach R o b e r t 

s o n i n I l l i no i s i m März und A p r i l — recht augenfä l l ig . W i e die europäische 
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H . t r i l o b a bat auch die nordamerikanische A r t Pol lenblumen, doch n immt 
H o b e r t s o n an, dass die Papil len des Ovars etwas H o n i g absondern, da er 

die Mehrzahl der Besucher — mi t einer einzigen Ausnahme - - an den B lü ten 
das Saugorgan am Grunde der S t a u b b l ä t t e r e i n f ü h r e n sah. Der Pollen wurde 
nach den Beobachtungen des Genannten nur von der Honigbiene gesammelt 
oder von Schwebfliegen (3 Ar ten) gefressen; die ü b r i g e n Besucher — näml ich 

1 l angrüsse l ige und 9 kurzrüsse l ige Bienen, 1 Bombylide und 3 kurzrüssel ige 
Fliegen — schienen Honigausbeute zu f inden. 

172. Clematis L. 

Die S t a u b g e f ä s s e tragen entweder bei dichtem Zusammenschluss und unter 

Verbrei terung der Fi lamente an deren Innenseite Nektar ien (Sekt. V i o r n a 
P r a n t l ) , womit sich i n der Regel eine introrse Stel lung der sonst seitlich ge

ö f f n e t e n Antheren verbindet (vgl . C l . a l p i n a , R o b e r t s i a n a , P s e u d o a t r a -

g e n e , i n t e g r i f o l i a u . a. i n O. K u n t z e s Monographie der Gat tung C l e 

m a t i s , Verb . d. Bot. Ver . d. Prov. Brandenburg. 26. Jahrg. 1885. p. 83—102) 
oder es entwickeln sich die äusseren Glieder des A n d r ö c e u m s zu fleischigen, auf

fa l lend g e f ä r b t e n und die K e l c h b l ä t t e r bisweilen ü b e r r a g e n d e n H o n i g b l ä t t e r n (z. B . 
bei C l . z e y l a n i c a P o i r . ) oder endlich die Nektar ien v e r k ü m m e r n , die Fila

mente werden stielartig und erscheinen locker gestellt wie bei den Sektionen 

V i t i c e l l a und F l a m m u l a . I n letzterem Fal le liegen also Pollenblumen, in 
den ersten beiden F ä l l e n Nektarblumen mi t mehr oder weniger vollständiger 
Honigbergung vor. 

Eingeschlechtigkeit hat sich nur bei A r t e n Amerikas, Neu-Seelands, Austra
liens und Madagaskars entwickelt. 

7 1 2 . C. a l p i n a (L . ) M i l l . E ine nahverwandte F o r m (C. s i b i r i c a L . ) 
hat weisse oder gelbliche K e l c h b l ä t t e r ; bei anderen sind die blumenblattartigen 

Staminodien schmäler (C. o c h o t e n s i s P a l l . ) oder sehr zahlreich, mehrreihig 

und l änge r als die K e l c h b l ä t t e r (C. m a c r o p e t a l a L e d e b . ) . A u c h existieren 

verwandte A r t e n , bei denen die äusse ren S t a u b g e f ä s s e zwar blumenblattartige 

und verbreiterte Filamente haben, aber trotzdem Antheren tragen (wie C. R o b e r t 

s i a n a A i t c h . e t H e m s l . nach K u n t z e s Monographie der Gat tung Clematis 
a. a. O.) 

713 . C. Z e y l a n i c a P o i r . Diese durch gelbe H o n i g b l ä t t e r und g r a u g r ü n e 
K e l c h b l ä t t e r ausgezeichnete, i n Südas i en von Nepal bis zu den Sundainseln 

und Phi l ippinen verbreitete A r t hat nach K u n t z e (a. a. O. p. 121 122) 

Unterformen, bei denen die H o n i g b l ä t t e r (Staminodien) reduziert sind oder ganz 

fehlen; i n anderen F ä l l e n bilden die äusseren Glieder des A n d r ö c e u m s fleischige, 
auffa l lend g e f ä r b t e Nektarorgane. 

714 . C. v i r g i n i a n a L . [ R o b . F low. X I I . p. 1 0 3 - 1 0 4 ] . Eine Fliegen
blume m i t freiliegendem H o n i g . Die grossen, weissen B l ü t e n s t ä n d e heben sich 

wirkungsvol l von der Strauchunterlage ab, auf der die Pflanze emporklettert. 

Die einzelne B l ü t e breitet sich mit ihren wagerecht gestellten K e l c h b l ä t t e r n zu 
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einem Durchmesser von etwa 2 cm aus. Die Geschlechterverteilung ist diöcisch. 

Die weisse B l ü t e n f a r b e und der leicht z u g ä n g l i c h e , von den Fi lamenten ab
gesonderte H o n i g locken zahlreiche, meist kleine und kurzrüsse l ige Insekten — 
und zwar vorzugsweise Fliegen — an. A u c h treten unter den Besuchern 
Vespiden, Grab wespen und andere Hymenoptera aculata ausser Bienen in s t ä rke rem 
Verhä l t n i s auf, als z. B . bei dem verwandten I s o p y r u m b i t e r n a t u m , das 

schon im F r ü h j a h r (von Ende M ä r z bis Mit te Mai) b l ü h t , w ä h r e n d die B l ü t e 
zeit von C l e m a t i s v i r g i n i a n a i n die zweite H ä l f t e des J u l i und den A n 

fang des folgenden Monats fä l l t . Durch die spä te Blütezei t entzieht sich die 
Pflanze dem Wettbewerb anderer Familienverwandten wie I s o p y r u m , K a n u n -
c u l u s u. a. und macht sich die Hauptentwickelungsperiode der blumenbesuchen
den Insekten mehr zu Nutzen. Die gleichzeitig b lühende C l e m a t i s P i t c h e r i 

(s. cl.) kommt als Konkur ren t nicht in Frage, da sie H u m m e l n angepasst ist, 
ebensowenig A n e m o n e v i r g i n i a n a als Pollenblume. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 4 Tagen des Juli und 
August 2 langrüsselige und 7 kurzrüsselige Bienen, 10 sonstige Hautflügler, 7 lang- und 
27 kurzrüsselige Dipteren, 1 Falter und 1 Hemiptere. 

715 . C. P i t c h e r i T o r r , et G r . [ R o b . Flow. X I I . p. 104]. — Hummel 
blume. — Die h ä n g e n d e n , aussen purpurn übe r l au f enen B lü t en breiten sich bis 
zu 5 mm Querdurchmesser aus. Die Spitzen der K e l c h b l ä t t e r sind zurück
geschlagen und bilden S t ü t z p u n k t e f ü r die F ü s s e der anfliegenden Bienen. 
H o n i g wird von den Filamenten abgesondert. D a sich die derben K e l c h b l ä t t e r 
nicht wie bei C. v i r g i n i a n a f lach ausbreiten, sondern mi t ihren R ä n d e r n dicht 
aneinander legen, werden die Besucher auf den engen Zugang zwischen den 
Kelchblattspitzen b e s c h r ä n k t und m ü s s e n bei mögl ichs t tiefer Einsenkung des 
Kopfes einen Rüsse l von 12—15 m m besitzen, um den Nektar auszuschöpfen . 
Die B lü t en sind demnach H u m m e l n angepasst. I n der eben g e ö f f n e t e n B l ü t e 
ragen die Narben so weit (4 mm) über die Antheren hervor, dass Fremd
bes t äubung leicht durch anfliegende, die Narbe vor den Antheren b e r ü h r e n d e 
Apiden bewirkt werden kann. W e n n spä te r die inneren Antheren aus s t äuben , 

ist Autogamie durch direkte B e r ü h r u n g m i t den dann gleich hochstehenden 
Narben mögl ich . 

Von B e s u c h e r n bemerkte R o b e r t s o n in Illinois die A p i d e Bombus vagans 
Sm. $ sgd. und von Zweiflüglern die S y r p h i d e Volucella vesiculosa F. sgd. 

716 . C. v i o r n a L . in Nordamerika hat nach A . F . F o e r s t e (Li t ter . 
N r . 697) h ä n g e n d e B lü t en mit roten, innenseits weissen K e l c h b l ä t t e r n , die sich 
eng an die gleichzeitig geschlechtsreif en B e s t ä u b u n g s o r g a n e anlegen; H o n i g wi rd 
an der Basis der S taubgefässe abgesondert. Autogamie erscheint nicht aus
geschlossen, doch wi rd auch F r e m d b e s t ä u b u n g durch Bienen vollzogen (nach 
Bot. Jahresb. 1885. I . p. 754). 

717—718. C. indivisa Willd. und C. hexasepala DC. in Neuseeland 
haben grosse weisse, honig- und duftlose B l ü t e n getrennten Geschlechts, von 
denen die männ l i chen grösser und g l änzende r als die weiblichen erscheinen 
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regelmässiger Insektenbesuch wurde nicht beobachtet (nach G. M . T h o m s o n . 

New Zeal. p. 251). 
Die schneeweissen B l ü t e n ersterer A r t , die auf* Neu-Seeland h ä u f i g an 

Ur t ica ferox Forst, (oder einer verwandten A r t ) klettert , werden nach C o l e n s o 
(Trans. Proc. New Zeal. Inst . X X I . 1888. p. 196) vermutl ich von dem Falter 
Pyrameis gonerilla F . besucht, dessen Raupe von den B l ä t t e r n der genannten 

Urticacee lebt. 

719 . C. f o e t i d a R a o u l . weicht durch kleinere, g rün l i ch-ge lbe Blumen 
mi t starkem Geruch ab; Honigabsonderung feh l t (G. M . T h o m s o n a. a. 0 . ) . 

720 . C. H i l a r i i S p r e n g , (an Mar t . ?) verwandelte bei K u l t u r im Garten 
von Spegazzini in L a Plata die Staminodien der B l ü t e n teilweise i n fert i le Staub

b l ä t t e r (nach G a l l a r d o i n Communic. Mus. Nacion. Buenos Aires. T . I . 1901. 

N . 8). 

173. Ranunculus L. 

D ie i n I l l ino is einheimischen A r t e n b l ü h e n nach R o b e r t s o n (Philos. 

F low. Seas. Amer . Na t . X X I X . 1895. p. 101) a n n ä h e r n d synchron und zwar 
zu einer Zeit, i n der auch die H a u p t b l ü h p h a s e der Ranunculaceen eintritt . 

7 2 1 . R . a b o r t i v u s L . [ M e e h a n Contrib. L i f . H i s t . V I I . 1892. p. 168—169; 
R o b . F low. X I I . p. 108—109] . — Die 1—4 dm hohen Stengel tragen zahl

reiche, nur auf 5 — 8 m m ausgebreitete B l ü t e n ; die K r o n b l ä t t e r sind klein, ihre 

Nektargruben haben keine Schuppe. Obgleich die A r t ähn l i ch wie R . s e p t e n -
t r i o n a l i s und f a s c i c u l a r i s f ü r gelegentliche Autogamie eingerichtet ist, 

scheint dieselbe doch keine tha t säch l iche Bedeutung zu haben. Die B l ü t e n sind 

anfangs protogyn; bald darauf beginnen die Aussenstamina sich zu ö f f n e n und 
schlagen sich zurück . Gleichzeitig befinden sich die höhe r aufragenden Karpelle 

völl ig ausserhalb des Bereiches der Antheren. S p ä t e r v e r l ä n g e r n sich die Stamina, 
aber dann rücken auch die Karpel le durch V e r l ä n g e r u n g des B l ü t e n b o d e n s höher 

auf. N u r die tieferen Karpel le k ö n n e n Pollen aus g e ö f f n e t e n Nachbarantheren 

aufnehmen. Trotz ihrer im Vergleich zu den oben genannten A r t e n grösseren 

Unscheinbarkeit locken — nach den Beobachtungen R o b e r t s o n s i n I l l ino is — 

die B l ü t e n eine zur Sicherung der F r e m d b e s t ä u b u n g ausreichende Zah l von 
Besuchern an ; die Besucherliste k ö n n t e allerdings nur durch sehr langandauernde 

Ü b e r w a c h u n g der Pflanze zu grösserem Umfange gebracht werden. Bis jetzt 
wurden nur drei Species kurzrüssel iger Bienen (im Mai ) und zwei K ä f e r als 

Besucher beobachtet. D i e i n drei deutlichen Kreisen angeordneten S t aubb l ä t t e r 

haben nach M e e h a n (a. a. O.) eine solche Lage, dass ihre An the ren die Narben 

nicht b e r ü h r e n k ö n n e n ; wahrscheinlich kommt aber Autogamie bei A b w ä r t s 
k r ü m m u n g der Blü tens t i e l e w ä h r e n d der Nacht zu s t ände . 

7 2 2 . R . s e p t e n t r i o n a l i s P o i r . [ R o b . F l o w . - X I I . p. 1 0 5 — 1 0 6 ] . — Die 

Stengel dieser i n zerstreuten Gruppen wachsenden, im A p r i l und M a i b l ü h e n d e n 

Pflanze heben die B l ü t e n übe r die benachbarte Grasdecke. D a nur wenige 

B l ü t e n zu gleicher Zeit g e ö f f n e t sind, sind diese zwar weniger au f f ä l l i g , k ö n n e n 
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aber desto leichter mi t B l ü t e n anderer S töcke gekreuzt werden. Die leuchtend 
gelben, horizontal ausgebreiteten K r o n b l ä t t e r geben der B lü t e einen Durchmesser 
von 2—3 cm. Beim A u f b l ü h e n stehen die bereits e m p f ä n g n i s f ä h i g e n Narben 
oberhalb der noch geschlossenen Antheren; dann ve r l änge rn sich zuerst die 
äusseren Stamina und s täuben in extrorser Lage aus. Durch die Protogynie 
wird anfangs F r e m d b e s t ä u b u n g in reichlichem Grade e rmögl ich t ; spä te r kann 
ohne Zweifel auch Autogamie durch Insektenhilfe eintreten. W e n n schliesslich 
die Narben bis zum A u s s t ä u b e n der inneren Antheren u n b e r ü h r t geblieben sind, 
ver längern sich die Filamente der letzteren und stellen die Beutel übe r die Narben, 
so dass spontane Autogamie erfolgt. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 6 Tagen des Apr i l und 
Mai 5 langrüsselige und 18 kurzrüsselige Bienen, 11 lang- und 8 kurzrüsselige Dipteren 
3 Falter und 7 Käfer. 

723. R. f a s c i c u l a r i s M u h l . [ R o b . F low. X I I . p. 107—108] . — Die 
etwa 1 dm hohen Stengel der vom März bis Mi t te M a i b l ü h e n d e n nordamerika
nischen F r ü h l i n g s b u t t e r b l u m e tragen i n der Regel nur 1 bis 2 , selten zahl
reichere B l ü t e n in geö f fne t em Zustande gleichzeitig zur Schau. Je nach U m 
s tänden wird hierdurch bald Xenogamie, bald Geitonogamie begüns t ig t . D ie 
B l ü t e n breiten ihre leuchtend gelben K r o n b l ä t t e r 15 bis 25 m m weit aus. D a 
die B lü ten wie die von R. s e p t e n t r i o n a l i s protogyn sind und die Narben 
anfangs die dicht zusammengedräng ten Antheren um 1—2 m m über ragen , t r i t t 
reichliche F r e m d b e s t ä u b u n g ein, wie R o b e r t s o n direkt feststellen konnte. I n 
ä l teren B lü ten ver längern sich die K r o n b l ä t t e r und breiten sich s t ä rke r aus; 
auch die S taubgefässe nehmen an Grösse zu und übe r r agen schliesslich mi t den 

Beuteln die unter ihnen liegenden Narben , so dass spontane Autogamie durch 

direkte B e r ü h r u n g der B e s t ä u b u n g s o r g a n e wie bei R. s e p t e n t r i o n a l i s ein
treten kann. Die f r ü h e r e Blü teze i t , der mehr ausgebreitete Wuchs und der 
s tärker exponierte Standort bedingen einen etwas schwächeren Insektenbesuch 
als bei der eben e rwähn ten Species. 

Von B e s u c h e r n verzeichnete R o b e r t s o n in Illinois an 6 Tagen des Apr i l 
und Mai 5 langrüsselige und 13 kurzrüsselige Bienen, 10 langrüsselige und 4 kurz
rüsselige Dipteren, 1 Falter und 1 Käfer. 

Die drei A r t e n : R a n u n c u l u s a b o r t i v u s , f a s c i c u l a r i s und s e p t e n 
t r i o n a l i s stehen nach R o b e r t s o n i n der Umgebung von Car l invi l le ( I l l inois) 
m i t anderen, dort ebenfalls von A p r i l bis Mit te M a i b l ü h e n d e n Gattungs- und 
Famil ien verwandten in Konkurrenz; nur D e l p h i n i u m t r i c o r n e als H u m m e l 

blume und A q u i l e g i a e a n a d e n s i s (nach T o d d und T r e l e a s e ) als K o l i b r i 
blume sind davon ausgeschlossen. 

724 . R . hu lbosus L . Autogamie soll nach M e e h a n (Lit ter . N r . 1568) 
bei B lü t ensch lus s gegen Abend durch B e r ü h r u n g von Antheren und Narben 
eintreten. 

725 . R . canus B e n t h . wurde i m Bear Va l l ey der kalifornischen Gebirge 
von A l i c e J . M e r r i t (E ry th . I V . p . 101—102) beobachtet. D ie B l ü t e n 
einrichtung ist sehr ähnl ich der von R. c a l i f o r n i c u s , nur sind die Nektar-



Ranunculaceae. 

schuppen l ä n g e r und bergen den H o n i g völl ig. Die nach der Sonne sich wenden
den Blumen ö f f n e n sich nach Tagesanbruch und bleiben bis gegen 5 U h r nach
mittags offen . Bei Beginn der Anthese sind die Narben bereits e m p f ä n g n i s 
f ä h i g ; im Freien beginnen die Antheren erst a u s z u s t ä u b e n , wenn die Narben-
die Reife schon überschr i t t en haben, so dass wenigstens i n den ersten Blü ten
stadien nur Al logamie mögl ich ist. W e n n Insektenbesuch ausbleibt, kann später 

S e l b s t b e s t ä u b u n g eintreten. Die Pf lanzen setzten reichlich F ruch t an. 
Als B e s u c h e r sah M e r r i t t in Kalifornien zahlreiche kleine Fliegen, von 

Apiden: Melissodes und Megachile, ausserdem kleine Falter, sämtlich sgd.; gelegentlich 
wurden auch Käfer gefunden. 

726 . R . C y m b a l a r i a P u r s h — an gleichem Orte wie R. c a n u s von 

A . J . M e r r i t t (a. a. O. p. 102) beobachtet — hat k le ine , unansehnliche und 
spär l ich nektarabsondernde B l ü t e n . Die Narben scheinen w ä h r e n d der ganzen 

Dauer des B l ü h e n s e m p f ä n g n i s f ä h i g zu bleiben; die Dehiscenz der Antheren 

schreitet von den äusse ren zu den inneren S t a u b b l ä t t e r n fo r t . Autogamie durch 

B e r ü h r u n g der inneren Stamina und der Narben ist leicht mögl ich . 
Als B e s u c h e r wurde von M e r r i t t nur Thrips bemerkt. 
C o c k e r e l l (The Zoologist. 4 Ser. Vol . I I . N . 680. 1898. p. 79) beobachtete in 

Neu-Mexiko 1897 an den Blüten eine vereinzelte Fliege (Eugnoriste), sowie Thrips. 

727 . R . S i n c l a i r i i H o o k , f . , R . p l e h e j u s R . B r . , R . lappaceus 

S m i t h , R . m a c r o p u s H o o k , f . , R . r i v u l a r i s B a n k s et So l . und R . acaulis 

B a n k s et S o l . — sämt l ich i n Neu-Seeland von G. M . T h o m s o n (New Zeal. 

p . 251—252) beobachtet — haben mehr oder weniger protandrische Blü ten , die 
h ä u f i g von Insekten besucht werden; doch sind sie s ämt l i ch selbstfertil. 

R. p l e h e j u s setzte unter Netz reichlich F r ü c h t e an. 

728 . R . B u c h a n a n i H o o k . f . sab B u c h a n a n (Trans. Proc. New 

Zealand Ins t . X I V 1881 . p. 343) auf den Hochalpen Neu-Seelands mi t den 
B l ü t e n k n o s p e n die Schneedecke durchbrechen und die grossen, weissen Blüten 

ö f f n e n , w ä h r e n d gleichzeitig die B l ä t t e r noch nicht e r g r ü n t waren, wie dies auch 

auf den eu ropä i schen A l p e n z. B . bei S o l d a n e l l a zu beobachten ist. (!) 

174. Thalictrum L. 

Eingeschlecbtigkeit — und zwar Monöcie , Diöc ie und Polygamie — findet 

sich innerhalb der Gat tung nach L e c o y e r (Monographie d u genre T h a l i c t r u m , 

B u l l . d. 1. Soc. Roy. d. Bot. d. Belg. T . X X I V 1885. Fase. 1) vorzugsweise 
bei amerikanischen Ar ten , seltener bei solchen des Himalava. 

7 2 9 . T . p u r p u r a s c e n s L . V o n dieser bei Chicago wachsenden, diöcischen 
(nach B r i t t o n and B r o w n I I I . F lo ra I I . p. 88 polygamischen!) A r t wähl te 

O v e r t o n (Bot. Gaz. V o l . 33. 1902. p . 363) eine Anzah l weiblicher Exemplare 

i n jugendlichem Zustande aus und kul t ivier te sie teils im G e w ä c h s h a u s e teils im 

Versuchsgarten unter den üb l ichen Schutzmassregeln gegen F r e m d b e s t ä u b u n g 

weiter. Sie setzten sämt l ich reichliche F r ü c h t e an und die Genauere histoloo-ische 

Untersuchung bewies, dass i n vorliegendem Fa l le die unbefruchtete Eizelle wie 

bei A n t e n n a r i a a l p i n a und einigen Ar t en von A l c h e m i l l a den Embryo 
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liefert. A u c h i m Freien fanden sich vielfach B l ü t e n , i n denen trotz der A n 
f ä n g e der Embryonaltei lungen ein Pollenschlauch an der Mikropy le der Samen

anlagen nicht aufzufinden war, i n anderen F ä l l e n allerdings auch solche, die 
normal befruchtet worden waren. Die Pflanze ist also nach 0 v e r t o n noch 
nicht zu ausschliesslicher Parthenogenese übergegangen . 

730 . T . F e n d l e r i E n g e l m . V o n dieser i n Colorado einheimischen A r t 

wurde 1883 durch D . F . D a y ein weiblicher S ä m l i n g kul t iv ier t , der fern von 
männ l i chen S töcken reichliche F r ü c h t e mi t normalen Samen trug (Bot. Gaz. B d . 
22. 1896. p . 241). W e n n die A r t , wie zu vermuten ist, gleich der nahe ver
wandten T h . p u r p u r a s c e n s polygame Geschlechterverteilung besitzt, ist das 
Versuchsergebnis noch kein Beweis f ü r Parthenogenesis. (!) 

67. Familie Lardizabalaceae. 

731. Boquila trifoliata Dcne. sah Neger (Englers Jahrb. XXIII 
1897. p. 378) im südl iehen Chile zur Regenzeit die weissen B lü t en entfalten. 

68. Familie Berueridaceae. 

732. Podophyllum peltatum L. [Loew Pringsh. Jahrb. XXII. p. 453 

R o b e r t s o n Transact. St. Louis. V I I . p. 155—156] . Die B lü te (s. F i g . 61) 

Fig. 61. P o d o p h y l l u m p e l t a t u m L. 
Blütenstengel nach Wegnahme eines Blattes. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

steht einzeln zwischen zwei grossen Laubblättern und neigt sich etwas nach 

a b w ä r t s ; sie ist weiss und erreicht einen Durchmesser von 5—9 cm. Die Zah l 
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der K r o n b l ä t t e r wechselt zwischen 6 und 9, die der S t a u b b l ä t t e r zwischen 12 

bis 18. Meist ragt die sitzende Narbe übe r die Antheren hinaus, doch erreichen 
die Spitzen letzterer den Rand der Narbe , so dass Autogamie e rmögl ich t wird. 
D i e B l ü t e en thä l t , nach L o e w und R o b e r t s o n , keinen freien H o n i g ; letzt
genannter Forscher sah sie von einer pollensammelnden Honigbiene besucht; 

ausserdem bemerkte er zwei Hummelar ten und eine andere langrüsse l ige Apide 
(Synhalonia = Eucera) auf der Suche nach Nektar. Die Blü teze i t f ä l l t i n I l l inois 

gegen Ende des A p r i l bis M i t t e M a i . 
Ü b e r den Pol len s. H a l s t e d (Li t ter . N r . 887). 

733 . C a u l o p h y l l u m t h a l i e t r o i d e s M c h x . ( = L e o n t i c e L . ) [ R o b . Flow. 
X V I I . p . 1 5 4 — 1 5 5 ] . — D i e einige Decimeter hohen Stengel dieser nordameri
kanischen Staude tragen kleine, lockere Rispen mi t ge lb l i ch -g rünen B l ü t e n , die 

sich bis etwa auf 10 m m ausbreiten. Jedem der sechs K e l c h b l ä t t e r liegt ein 

kurzes, n i e r e n f ö r m i g e s K r o n b l a t t auf , das die breite N e k t a r d r ü s e t r äg t . Der 

kurze G r i f f e l zeigt eine kleine Narbe , die vor den Antheren reif ist. Wegen 

der Protogynie und wegen der K ü r z e der S t a u b g e f ä s s e ist spontane Autogamie 

wohl ausgeschlossen. Die grün l ich-ge lbe B l ü t e n f a r b e und die offene Lage des 
Honigs machen Anpassung an Fl iegen wahrscheinlich, die jedoch nach der 

tha t säch l i chen Besucherliste n icht vorherrschen. 
Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an einem Maitage 3 kurz

rüsselige Bienen, 6 sonstige Hymenopteren, 3 lang- und 5 kurzrüsselige Zweiflügler, 
sowie 2 Käfer. 

734 . B e r b e r i s v u l g a r i s L . [ B . D . H a l s t e d , B . Torr . B . C. X V I . 

1889. p. 242; Bot. Gaz. X I V 1889. p . 201] . Der R a n d der becherförmig 
ausgehöh l t en Narbe wi rd nach H a l s t e d von einem schmalen G ü r t e l langer, 

steifer und klebriger Haare umgeben. M i t diesem Haarbesatz kommen die auf

gesprungenen Antheren bei der Reizbewegung der S t a u b g e f ä s s e i n Berührung 

und laden auf diesem Te i l ausschliesslich den Pol len ab. Jedoch treiben hier 

die Pollenzellen niemals Sch läuche , sondern nur auf der eigentlichen, kurzpapil-

lösen N a r b e n f l ä c h e und dem Eingang zum G r i f f e l k a n a l . A n 30 Blütenzweigen, 

die vor dem A u f b l ü h e n mi t P a p i e r h ü l l e n bedeckt und vor Insektenbesuch ge
schütz t wurden, bildete sich, sofern die P a p i e r h ü l l e n in t ak t blieben, nur in einem 

einzigen, nicht ganz ein wandsfreien Fal le eine Fruch t aus; die üb r igen zahl
reichen B l ü t e n blieben unbefruchtet. Trotzdem zeigte sich an den von Zeit zu 

Zeit untersuchten B l ü t e n die H a a r b ü r s t e am Narbenrande reichlich m i t Pollen 

bestreut. Die B ü r s t e bi ldet also ein M i t t e l der F r e m d b e s t ä u b u n g , indem sie 
den Pol len auf blumenbesuchende Insekten übe r t r äg t . 

Weitere Li t tera tur N r . 3294. 

69. Familie Menispermaceae. 

735. Stephania Lour. Die bleichgrünen, stammbürtigen Blütendolden 
gewisser malayiscber A r t e n , wie S t . r o t u n d a L o u r . auf Java , werden nach 

H . H a l l i e r (Bausteine zu einer Monographie der Convolvulaceen N r . 4 in 
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B u l l , de l 'Herb . Boissier T V 1897. p. 752) vermutlich durch kleine Insekten 
aus den Gruppen der Dipteren, Hymenopteren und K ä f e r bes t äub t . 

736 . T i n o m i s c i u m p h y t o c r e n o i d e s K u r z vonSumatra wird v o n H . H a l l i c r 

(a. a. O. p. 748) als kau l i f lo r e rwähnt . 

737 . F i b r a u r e a t i n e t o r i a L o u r . auf den Sunda-Inseln t r äg t nach 
H . H a l l i e r (a. a. O. p. 732) weisse, kaul if lore B l ü t e n r i s p e n , die vermutlich 

von kleinen Insekten aus den Gruppen der Dipteren, Hymenopteren und K ä f e r 

b e s t ä u b t werden. 

7 3 8 . D i s c i p h a n i a E r n s t i i E i c h l . A n weiblichen Exemplaren, die i n 
Caracas von E r n s t (Lit ter . N r . 631) ku l t iv ie r t wurden, entwickelten sich i n 
mehreren aufeinanderfolgenden Jahren auf parthenogenetischem Wege F r ü c h t e 

mi t ke imfäh igen Samen; die nächs ten cf S töcke wuchsen etwa i n einer En t fe rnung 
von 9 Meilen (nach Bot . Jahresb. 1886. I . p. 803). 

70. Familie Magnoliaceae. 

175. Magnolia L. 

739 . M . g l a u c a L . ( = M . v i r g i n i a n a L . ) . Die B l ü t e n werden nach 
C. V R i l e y (Insect L i f e I I . p. 298) in Nordamerika h ä u f i g von dem „ R o s e n 
k ä f e r " (Macrodactylus subspinosus Fabr.) besucht und zerstört . 

740 . M . m a c r o p h y l l a M c h x . E i n karminrotes Saf tmal oberhalb der 
Basis der sonst g l änzend weissen, inneren K r o n b l ä t t e r fungier t infolge reich
lichen Glykosegehalts ähn l ich wie bei L i r i o d e n d r o n zugleich als Nektar ium 

(nach L u i s e M ü l l e r . V g l . Ana t . der B l u m e n b l ä t t e r 1893. p. 11 — 14). Bei 
M a g n o l i a g r a n d i f l o r a L . ist der Zuckergehalt geringer (a. a. O. p. 9—-10), 
d a f ü r sind die B l ü t e n durch ihren starken Wohlgeruch ausgezeichnet. M . a c u -
m i n a t a L . hat g rün l iche K r o n b l ä t t e r ohne Glykose (a. a. O. p . 7). Diese 
Unterschiede sind f ü r die Beurteilung der Bes t äubungse in r i ch tung der M a g -
n o l i a - B l ü t e n bedeutungsvoll, die D e l p i n o (s. Handb . I I , 1. p. 55) als K ä f e r 
b l u m e n (mit Cetonia, Trichius, Glaphyrus u . a.) bezeichnet hat. 

* 7 4 1 . M . sp. 
An einer unbestimmten Ar t beobachtete K n u t h bei Tokio die Biene Halictus 

sexstrigatus Schck. und die Grabwespe Tiphia ordinaria Sm. als Blumenbesucher. 

742 . L i r i o d e n d r o n t u l i p i f e r a L . (Nordamerika). Die grossen, geruch
losen B l ü t e n von etwa 4 cm L ä n g e und 5 cm Durchmesser haben aussen drei 
breite, g rüne , zurückgeschlagene Ke lchb lä t t e r . Die sechs grün-gelb l ichen K r o n 
b lä t t e r bilden eine g lockenförmige H ü l l e i m Umkreis der zahlreichen Staub
b lä t t e r und des schlank kege l fö rmigen G y n ä c e u m s von ca. 3 cm H ö h e . Das 

einzelne, etwa 4 cm lange, und 2,4 cm breite Kronb l a t t zeigt ein orangegelb 

gefärb tes , am Rande zierlich gezacktes und geäder tes Querband und ve r schmäle r t 
sich am Grunde in einen fleischigen, etwas g l ä n z e n d e n Nagel. Das Gewebe an 
der orangegelb ge fä rb t en Partie en thä l t nach L u i s e M ü l l e r (Vergleich. Ana t . 

der B l u m e n b l ä t t e r 1893. p. 15—27) reichlichen Glykoseinhalt und scheidet auch 
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äusser l ich kleinere oder grössere N e k t a r t r ö p f c h e n aus. Dieser T e i l des Blumen
blattes fungier t somit zugleich als Saf tmal und als Nekta r ium. Die etwa 35 mm 
langen S t a u b b l ä t t e r haben eine f lach bandartige, lange Anthere , die sich nach 
aussen ö f f n e t . Die narbentragenden Spitzen der Einzelkarpelle sind in der eben 
sich erschliessenden B l ü t e bereits e m p f ä n g n i s f ä h i g , w ä h r e n d die Antheren noch 
nicht aus s t äuben . ( L o e w an kult ivierten Exemplaren des Berliner Bot. Gartens). 
K i r c h n e r (Neue Beob. ü b e r B e s t ä u b . 1886. p . 19) bezeichnet dagegen die 
B l ü t e n als homogam. D a nach ihm die Narben nur wenig tiefer stehen als die 

Spitzen der Antheren, erscheint bei der ziemlich aufrechten Stel lung der B lü ten 
spontane S e l b s t b e s t ä u b u n g ausgeschlossen. L o e w sah die B l ü t e n reichlich von 

Honigbienen besucht; auch f a n d er an den Narben zahlreiche, denselben an
haftende P o l l e n k ö r n e r . 

743 . K a d s u r a c a u l i f l o r a B l u m e hat nach H . H a l l i e r (Bausteine zu 

einer Monographie der Convolvulaceen N r . 4 i n B u l l , de l ' H e r b . Boissier T. V . 
1897. p . 751) kaul i f lore B l ü t e n von weisser, rosenrot ü b e r h a u c h t e r Farbe. 

176. Drimys Forst. 

7 4 4 . D . a x i l l a r i s F o r s t , i n Neu-Seeland t r ä g t nach G . M . T h o m s o n 

(New Zeal. p . 252) kleine, g rün l i che und unansehnliche, an den Zweigen ver

einzelt stehende Zwi t t e rb lü ten ohne D u f t und H o n i g ; sie setzen nur spärlich 

F ruch t an, sind aber reich an Pollen. 

7 4 5 . 1). c h i l e n s i s D C . sab N e g e r ( E n g l e r s Jahrb. X X I I I . 1897. 
p. 378) im süd l i chen Chile zur Regenzeit b l ü h e n . 

71. Familie Calycanthaceae. 

746. Calycanthus floridus L. Aus Samen von den Cumberlandbergen 

gezogene Exemplare trugen nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1582) i n Tennessea 

reichlich F r ü c h t e (Bot. Jb . 1879. I . p. 140). 

Die dunkelrotbraunen, erdbeer- oder a n a n a s ä h n l i c h riechenden Bütenblä t t e r 

enthalten nach L u i s e M ü l l e r ( V g l . Ana t . d. B l u m e n b l ä t t e r p . 104—106) Gly-
kose und sind reich an ä the r i schem Öl . 

72. Familie Anonaceae. 

Von einigen Gattungen (Unona, Artabotrys, Goniothalamus und 

C y a t h o c a l y x ) beschrieb W B u r c k ( Ü b e r Kleistogamie im weiteren Sinne 
und das K n i g h t - D a r w i n ' s c h e Gesetz i n A n n . d. Jard . Bot . de Buitenzorg. 

V I I I . p . 134—139) eine B lü t ene in r i ch tung , die i n einem fast vö l l igen Abschluss 

der B e s t ä u b u n g s o r g a n e durch die von den inneren K r o n b l ä t t e r n gebildete Kappe 

besteht u n d den Zu t r i t t der B e s t ä u b e r verhindert; Redukt ionen in der sonstioen 

Ausbi ldung der B l ü t e n o r g a n e wie bei äch t -k le i s togamen B l ü t e n unterbleiben in 
diesem Fal le ( K l e i s t o p e t a l i e ) . D a bei genannten Anonaceen die B l ü t e n ab

w ä r t s gerichtet sind u n d bei dem A b f a l l der e r w ä h n t e n Verschlusskappe die 
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gleichzeitig abfallenden S t aubb l ä t t e r mi t geöf fne ten Antheren an den klebrigen 

Narben vo rübe rge füh r t werden, so hat die E inr ich tung unvermeidliche Autogamie 
zur Folge; letztere ist hier nach B u r c k die einzig mögliche (?) B e s t ä u b u n g s a r t , 
die bei den zugehörigen Ar t en schon seit vielen Generationen ohne S c h w ä c h u n g 
der Nachkommenschaft bestanden haben muss — als Beweis gegen die Al lge -
meingiltigkeit des bekannten D a r w i n - K n i g h t ' s c h e n Gesetzes. -— Nach den 

Abbildungen in E n g l e r s Nat . P f l a n z e n ! I I I , 2. A b t . scheinen kleistopetale 

Blü tene in r i ch tungen auch bei O x y m i t r a (F ig . 27 auf p. 34) und R o l l i n i a 
(Fig . 28 B und C auf p . 35) vorzukommen. 

747 . Sageraea c a u l i f l o r a Scheff . ( = S t e l e c h o c a r p u s c a u l i f l . 
B l . ) , ein i n Sumatra einheimischer Baum, zeichnet sich nach K o o r d e r s ( A n n . 
Jard. Bot. Buitenzorg. X V I I I . 1902. p. 87—88) durch die eigenartige Stel lung 
seiner eingeschlechtigen, kaul i f loren B l ü t e n aus, von denen die m ä n n l i c h e n i n 
kurzen Büsche ln aus dem nackten Stamm hervorbrechen, wäh rend die weiblichen 
Blü ten unten am Stammfuss sitzen und dort zu faustgrossen, o f t unterirdischen 
F r ü c h t e n heranreifen. 

748 . Ste lechocarpus B u r a k o l H o o k . f . und andere Anonaceen der 
Sunda-Inseln zeichnen sich nach H . H a l l i e r (Bausteine zu einer Monographie der 
Convolvulaceen N r . 4 in B u l l , de l 'Herb . Boissier T. V 1897. p. 751) durch 
kaulif lore B lü ten mit fahlgelblichen B l u m e n b l ä t t e r n aus (vgl . E r y c i b e ) . 

749 . A s i m i n a t r i l o b a D u n a l . R o b e r t s o n (Transact. St. Louis . V I I . 
p . 154—155) bestä t ig t die von D e l p i n o (s. Handb . I I , I . p. 56) gegebene 
Beschreibung der B lü tene in r i ch tung . I n I l l inois wurden wie bei Florenz die 
B l ü t e n vorzugsweise von A a s f l i e g e n und M u s c i d e n ü b e r h a u p t besucht. 
R o b e r t s o n f i n g von solchen an einem Tage des M a i 8 A r t e n , ausserdem 
1 Schwebfliege. 

177. Unona L. f. 

7 5 0 . U . spec. n o v . Eine von der Insel Riouw stammende, im bota
nischen Garten von Buitenzorg kultivierte, neue A r t hat nach B u r c k (a. a. O.) 
in ihren B l ü t e n statt der sonst vorhandenen 6 K r o n b l ä t t e r nur die 3 inneren 
ausgebildet, die unter sich vol l s tändig verwachsen und eine die B e s t ä u b u n g s 
organe dicht umschliessende Kappe bilden. Sie zeichnen sich durch schöne, zur 
Blütezei t lebhafter werdende, gelbe Farbe und angenehmen Geruch aus, fa l l en 
aber nach dem Ö f f n e n der Antheren ab, wobei die S t a u b b l ä t t e r mitgenommen 

werden. Der lose aus den seitlich gestellten Staubbeuteln ausgestreute Pollen 
fä l l t bei der h ä n g e n d e n Lage der B lü t e von selbst auf die feuchten, sehr papi l 

lösen und nach aussen gebogenen Narben, so dass Autogamie unvermeidlich ist. 
Nektarien und Honigabsonderung fehlen. I n etwas schwächerer A u s p r ä g u n g 
kommt die Kleistopetalie auch bei TJ. c o e l o p h l a e a S c h e f f . und U . d a s y -

m a s c h a l a B l . vor, w ä h r e n d bei anderen Ar t en wie U . d i s c o l o r B l . die hier 

vorhandenen 6 K r o n b l ä t t e r vor dem B l ü h e n die Geschlechtsorgane unbedeckt 
lassen; erst zur Zeit der Vo l lb lü t e biegen sich die 3 inneren mit der Basis über 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 20 
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letzteren zusammen, ohne sie vo l l s t änd ig zu bedecken. Die 6 B l ü t e n b l ä t t e r fa l len 

zugleich ab und nehmen die S t a u b b l ä t t e r m i t , die dann beim V o r ü b e r s t r e i f e n 
an den Narben auf diesen ihren B l ü t e n s t a u b absetzen. A u c h bei diesen Ar ten 
ist also das Streben nach Autogamie unverkennbar. 

* 7 5 1 . U . d i s c o l o r V a h l , v a r . b r a c t e a t a stimmt nach K n u t h mi t der 
von B u r c k gegebenen Beschreibung übere in . K n u t h f and die unentwickelten, 

noch freihegenden Befruchtungsorgane der jungen, noch g r ü n e n B l ü t e n sämtlich 
mi t weissen Sch i ld läusen dicht bedeckt, die ihrerseits von zahlreichen Ameisen 

aufgesucht wurden. Dieser Ums tand giebt vielleicht einen weiteren Fingerzeig 
f ü r das spä ter bei ihrer weiteren En twicke lung fast völ l ige Schliessen der Blü ten 
u n d ü b e r h a u p t f ü r die Bedeutung der Kleistopetalie. K n u t h n immt näml ich 

an , dass das Schliessen der B l ü t e eine erworbene Eigenschaft ist und glaubt, 
dass U . d i s c o l o r noch auf einer Zwischenstufe zwischen Chasmo- und Kleisto

petalie steht, w ä h r e n d andere A r t e n schon bis zum v o l l s t ä n d i g e n Blü tenversch luss 
gelangt sind. 

* 7 5 2 . U . coe lophlaea Schef f . D i e seitliche Verwachsung der drei 

äusseren , 7,5 cm langen und 2 cm breiten P e r i g o n b l ä t t e r ist keine vollständige. 
Sie sind zwar an der Spitze vo l l s t änd ig vereinigt , doch lassen sie am Grunde 

einen 1—5,5 cm langen, 1 m m breiten Spalt of fen , durch den kleine Insekten 
e in sch lüp fen k ö n n e n . K n u t h f and bei Buitenzorg i n mehreren B l ü t e n , deren 
P e r i g o n b l ä t t e r dem A b f a l l e n nahe waren, zahlreiche Thrips und h ä u f i g auch einen 

kleinen K ä f e r von der Grösse von Meligethes. E r h ä l t daher F r e m d b e s t ä u b u n g 
nicht f ü r gänz l ich ausgeschlossen. Die S e l b s t b e s t ä u b u n g erfolgt , wie schon 

B u r c k angedeutet hat , beim A b f a l l e n der B l ü t e n k r o n e , die h ä u f i g auch die 
S t a u b b l ä t t e r m i t n i m m t , so dass die Narben durch den R i n g der Antheren hin

durchgezogen und so belegt werden. Das gleichzeitige A b f a l l e n von Krone und 

S t a u b b l ä t t e r ist aber keineswegs Regel, sondern zuweilen ö f f n e t sich die Krone 

an ihrem Grunde, so dass die Antheren nicht m i t abgestreift werden, sondern 
am Grunde der Stempel sitzen bleiben. 

753 . P o l y a l t h i a l a t e r i f l o r a K u r z i n Westborneo besitzt n a c h H . H a l l i e r 
(Bausteine zu einer Monographie der Convolvulaceen N r . 4 i n B u l l , de I 'Herb. 

Boissier T . V 1897. p. 751) kau l i f lo re , schmutzigrote B l ü t e n m i t fleischigen 

B l ü t e n b l ä t t e r n ; desgleichen eine P o l y a l t h i a - A r t v o n dem B u k i t T imah der 
Inse l Singapur. 

178. Goniothalamus Bl. = Oxymitra Bl. 

7 5 4 . G . g i g a n t e u s H o o k . Die inneren K r o n b l ä t t e r sind nach B u r c k 
(a. a. 0 . ) stark verkürz t , von auf fa l lend fester S t ruk tur und zu einer Kappe ver

wachsen; die N ä g e l derselben sind nach innen gebogen u n d schliessen dicht an 

den Staminalcylinder. A n der Basis der Kronenkappe bleiben drei kleine Thore 
o f fen , die jedoch durch die äusse ren sehr grossen und schön gelb gefä rb ten 

K r o n b l ä t t e r ü b e r d e c k t werden. Letztere fa l len zugleich mi t der inneren Kappe 

ab. A u f den Narben der r ü c k s t ä n d i g e n Pist i l le f a n d sich massenhaft Blü ten
staub und bisweilen auch festklebende, ganze Antheren. 
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755 . G . sp. Unbestimmte Arten der südas ia t i schen F lo ra bezeichnet 

H . H a l l i e r (Bausteine zu einer Monographie der Convolvulaceen N 4. i n B u l l . 
de I 'Herb . Boissier. T . V . 1897. p. 751) als kau l i f lo r mi t schmutzig-roten, 
fleischigen B l ü t e n b l ä t t e r n (vgl . E r y c i b e ) . 

* 756 . G . cos tu la tus M i q . st immt nach K n u t h in der B l ü t e n e i n r i c h t u n g 
mit G. g i g a n t e u s ganz übe re in , nur dass die B l ü t e n viel kleiner und unan
sehnlicher sind. Trotz ihrer Stellung am Ende der Zweige sind sie unter den 

Blä t t e rn versteckt, so dass der Grund der Kleistopetalie derselbe sein d ü r f t e wie 
bei C y a t h o c a l y x z e y l a n i c u s . 

, * 7 5 7 . G . Tap i s M i q . Die B lü t ene in r i ch tung stimmt mi t derjenigen von 
G. g i g a n t e u s und G. c o s t u l a t u s im allgemeinen übere in . Die drei äusseren , 
gelblich-weissen, am Grunde mit rosa A n f l u g versehenen Per igonb lä t t e r sind sehr 
verschieden gross, doch gleich an Form. Sie verschliessen mi t ihrem Grunde die 
Zugänge zu den drei inneren so vol ls tändig , dass dieselben nur durch ziemlich 
starken Zug freigelegt werden k ö n n e n . D a auch hier die B l ü t e n unter den 
B l ä t t e r n versteckt und trotz ihrer Grösse und F ä r b u n g wenig sichtbar s ind , so 
locken sie keine Insekten an, die ja doch verschlossene T h ü r e n f inden würden . 

758 . C y a t h o c a l y x z e y l a n i c u s Champ . hat nach den Abbi ldungen von 
B u r c k (a. a. 0 . Taf. X X I I . F ig . 1—6) mittelgrosse, b lassgelb-grünl ich g e f ä r b t e 
B l ü t e n mit ähnl icher Verschlusseinrichtung wie bei anderen kleistopetalen Ano-
naceen. 

* Der Grund der Kleistopetalie dieser von B u r c k abgebildeten A r t d ü r f t e 
nach K n u t h i n der Unscheinbarkeit und U n z u g ä n g l i c h k e i t der B l ü t e n zu suchen 
sein. Die B l ü t e n sind zwar gross (5 cm im Durchmesser), aber g r ü n und nur 
i n geringer Anzah l vorhanden; dabei sind sie so unter den B l ä t t e r n verborgen, 
dass sie kaum bemerkbar sind. Die i n den Tropen nur sehr spär l ich vorhandenen 
Insekten werden daher den B l ü t e n wenig Beachtung schenken, weshalb die 
Blumen auf den sicheren W e g der kleistogamen B e s t ä u b u n g angewiesen sind 
und sich gar nicht ö f f n e n . Die Ausbi ldung der grossen eiförmigen F r ü c h t e er
fo lg t regelmässig. 

179. Artabotrys R. Br. 

759 . A . suaveolens B l . V o n den sechs i n zwei Kreisen angeordneten 
K r o n b l ä t t e r n sind die inneren am Nagelteil konkav ausgehöh l t und schliessen 
oben genau aneinander; sie bilden zusammen eine die B e s t ä u b u n g s o r g a n e ein-
schliessende Kammer mit nur drei seitlichen Ö f f n u n g e n ; letztere werden durch 
die drei äusseren B l ü t e n b l ä t t e r vollkommen bedeckt. Die S t a u b b l ä t t e r bilden 
zusammen einen Cylinder, der die köp fchena r t i g angeordneten Karpel le umgiebt; 

jedes der letzteren ragt mi t einer grossen, ovalen Narbe über den Staubblatt-

cylinder hervor. Bei dem A b f a l l der K r o n b l ä t t e r werden die inzwischen ge
öf fne ten S t a u b b l ä t t e r mitgenommen und streifen die klebrigen Narben , so dass 

an diesen der Pollen oder auch bisweilen die Antheren selbst haften bleiben. 

20* 
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Honig- wird auch hier nicht abgesondert; die auf der B l ü t e sich einfindenden 

Insekten lebten nach B u r c k (a. a. O.) nur von Pollenraub. 
* Die weisslichen B l ü t e n duf ten nach K n u t h schwach ma ig löckchena r t i g , 

bleiben aber vol lkommen geschlossen. AVenn man, wie B u r c k f ü r M y r m e c o d i a 
ann immt , dass die A r t e n dieser Gat tung u r s p r ü n g l i c h auf Insektenbesuch ein
gerichtet waren und spä ter sich zu kleistogamen Pflanzen umwandelten, so k ö n n t e 

man bei A . s u a v e o l e n s wie auch bei G o n i o t h a l a m u s T a p i s die Blü ten
farbe und den D u f t als Überb le ibse l einer f r ü h e r e n Periode auffassen. 

Die F ruch tb i ldung ist auch hier eine reichliche. 
0. S c h m i e d e k n e c h t sah im botanischen Garten von Buitenzorg an den 

Blüten zahlreiche Ameisen, die von Honigvögeln (Cinnyris) gefressen wurden. 

* 7 6 0 . A . B l u m e i H o o k . Die Beschreibung B u r c k s konnte K n u t h 
bes tä t igen. Die h e l l b r ä u n l i c h e n , duftlosen B l ü t e n sind trotz ihrer ziemlichen 

Grösse recht wenig bemerkbar, zumal sie auch nur i n geringer Zah l vorhanden 

sind. K n u t h fand die B l ü t e n von zahlreichen Ameisen besucht, welche Schild

l äuse (Dactylopius sp.) melken. Die B e s t ä u b u n g geht aber stets kleistogam 

vor sich und f ü h r t zu einer reichlichen Fruch tb i ldung . A u s einer B lü t e gehen 

bis sechs grosse, scharlachrote, e i förmige, zugespitzte F r ü c h t e hervor. 

180. Anona L. 

7 6 1 . A . r h i z a n t h a B i c h l , i n Brasilien entwickelt nach E n g l e r (Sitzungsb. 

d. K . A k a d . d. Wissensch. Ber l in . 1895. V p. 58) am Stamm sowohl ober

irdische als unterirdische B l ü t e n s t ä n d e , letztere besonders re ichl ich; die ober

irdischen Zweige wachsen auch dem Boden zu und bringen i n ihm gleich den 
unterirdischen ihre F r ü c h t e zur Reife. 

7 6 2 . A . g r a n d i f l o r a B a r t . (== As imina grand. Dun . ) . D ie Blü ten 

werden i n seltenen F ä l l e n von P a p i l i o A j a x L . besucht (nach D o u b l e d a y 

cit. von S. H . S c u d d e r i n Americ. Nat . V I I I . 1874. p. 264). 

7 6 3 . E u p o m a t i a l a u r i n a R . B r . Die B l ü t e n dieser australischen A r t 

sind durch ihre fleischig-petaloiden und d r ü s e n t r a g e n d e n Innenstaminodien be

merkenswert, die von zahlreichen gewöhnl ichen S t a u b b l ä t t e r n umgeben werden; 

eine B l ü t e n h ü l l e fehl t . Die Innenstaminodien bedecken die im Centrum der 
B l ü t e d i c h t g e d r ä n g t e n Karpe l le derartig, dass die Narben völl ig abgeschlossen 

scheinen und etwa nur durch Insekten, die mi t Pol len behaftet, unter den 
S t a m i n o d i a l b l ä t t e r n sich d u r c h z w ä n g e n , zur B e s t ä u b u n g gelangen k ö n n e n (vgl. 

P r a n t l , Anonaceae i n E n g l e r s Nat . Pflanzenb. I I I . 2. Seite 26. F i g . 2 1 B 
und C). — Weitere L i t t e r . N r . 3074. 

73. Familie Myristicaceae. 

181. Myristica L. 

Gewisse auf Java einheimische A r t e n mi t kaul i f loren, unscheinbaren, gelben, 
in Rispen stehenden, m ä n n l i c h e n B l ü t e n werden nach H . H a l l i e r (Bausteine 
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zu einer Monographie der Convolvulaceen N r . 4 i n B u l l , de I 'Herb . Boissier 
T. V . 1897. p. 752) vermutlich durch kleine Insekten aus den Gruppen der 

Dipteren, Hymenopteren und K ä f e r bes täubt . 
764 . M . f r a g r a n s H o u t t . Der auf den Banda-Inseln einheimische, von 

dort weiter verbreitete K u l t u r b a u m besitzt nach W a r b u r g (Die Muskatnuss. 

Leipzig. 1897. p. 295—299) eingeschlechtige B l ü t e n i n vorwiegend diöcischer 
Vertei lung; doch scheinen auch Ü b e r g ä n g e zwischen rein monöc ischen und rein 
m ä n n l i c h e n B ä u m e n vorzukommen. J ü n g e r e B ä u m e , an denen die <f B l ü t e n 
zu überwiegen pflegen, nehmen h ä u f i g i n höhe rem Al te r rein 2 Charakter an. 
Die i n zweistrahligen Trugdolden zusammenstehenden, etwas nickenden <f B l ü t e n 
besitzen ein 5—7 mm langes, fleischiges, bleichgelbliches Perianth, i n dessen 

Mit te sich eine fleischige S taubb la t t s äu l e m i t 9—16 zwei fächer igen , linearen 
Antheren erhebt. D ie einzeln oder zu zweien stehenden, aufrechten $ B l ü t e n 
sind den <f ähn l i ch und enthalten einen die B l ü t e n h ü l l e fast aus fü l l enden , rost
roten Fruchtknoten mi t sehr kurzem G r i f f e l , der fast bis auf den Grund i n 
zwei Narbenlappen geteilt ist. Deutliche Nektarien fehlen; die Innenseite des 
Perianths ist glat t und scheint ein zuckerhaltiges Sekret abzusondern. Die 
B l ü t e n besitzen einen schwachen, nach H o o k e r an ein Gemisch von Moschus 
und Jasmin erinnernden, von T s c h i r c h mit Orangenduft verglichenen Geruch. 

Die B e s t ä u b u n g wird nach W a r b ü r g (a. a. 0 . p. 298) „zweifellos durch I n 
sekten" — und zwar vermutlich sehr kleine — vermittelt. W i n d b e s t ä u b u n g 
erscheint nach der F o r m und Anordnung der B l ü t e n ausgeschlossen. 

• 765 . M . m y r m e c o p h i l a B e c c a r i ist nach dem Entdecker (Malesia V o l . I I . 
Fase. 1, 2. Genova 1884; cit. nach Bot. Jb . 1884. I . p. 685 — 687) eine zwei-
häus ige , myrmekophile Pflanze, deren B l ü t e n vermutlich von Ameisen b e s t ä u b t 
werden. 

74. Familie Monimiaceae. 

Die Blüten sind im weiblichen Geschlecht bisweilen durch ihre feigenartig 
gestalteten Receptakeln merkwürd ig . Nach S o l m s - L a u b a c h (Geschlechter-
vert. bei den Feigenb. Bot. Zeit. 1885. p. 570) ist f ü r die Fami l ie nach der 
A r t des A u s s t ä u b e n s der m ä n n l i c h e n B lü ten und dem Bau der weiblichen 
B lü t en A n e m o p h i l i e anzunehmen; i n letzteren werden entweder die lano-en 
narbentragenden G r i f f e l aus dem feigenartigen Receptaculum hervorgestreckt oder 
es bleibt, wenn sie wie bei T a m b o u r i s s a eingeschlossen bleiben, eine trichter
förmige, i n das Innere f ü h r e n d e Ö f f n u n g f r e i , die einen g ü n s t i g konstruierten 
„ P o l l e n f a n g " herstellt. 

D i e B e s t ä u b u n g von M o l l i n e d i a f inde t nach J . P e r k i n s sicherlich 
durch Insekten statt (s. M o n i m i a c e a e in E n g l e r s Pflanzenreich H e f t 4. 

p. 9). Bei dieser Gattung sind die B l ü t e n h ä u f i g nicht nur charakteristisch 
gefä rb t , sondern auch durch einen auffallenden Geruch ausgezeichnet (s. P e r k i n s 

Monographie der Gattung M o l l i n e d i a i n E n g l e r s Jahrb. B d . X X V I I . 1 9 0 1 . 
p. 636—683) . Ähn l i ch verhalten sich die B l ü t e n von S i p a r u n a ; auch ragen 
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Ii i r r die S t a u b b l ä t t e r kaum übe r die Narben hervor, so dass W i n d b e s t ä u b u n g 

sehr unwahrscheinlich ist (vgl . Monogr. d. Gat tung S i p a r u n a i n E n g l e r s 

Jahrb. B d . X X V I I I . p . 6 6 5 - 6 6 6 ) . 

7 6 6 . B o l d o a f r a g r a n s Gay . ( = P e u m u s B o l d u s M o l . ) sah N e g e r 
( E n g l e r s Jahrb. X X I I I . 1897. p . 378) im süd l ichen Chile zur Regenzeit 
b l ü h e n . 

7 5 . F a m i l i e L a u r a c e a e . 

767. Sassafras officinale Nees. [Rob. Flow. XVII. p. 164 — 165). — 
Die A r t besitzt nach H i l d e b r a n d und K e r n e r i n den eingeschlechtigen 
B l ü t e n Rudimente des anderen Geschlechts. G r a y bezeichnet sie als diöcisch, 

C h a p m a n n als d iöc isch-polygam. R o b e r t s o n machte seine Beobachtungen 
an anscheinend m ä n n l i c h e n B ä u m e n . D i e B l ü t e n sind g rün l i ch - gelb, breiten 

sich quer zu 8 —9 m m aus und stehen i n rispenartigen Inflorescenzen, die mit 

dem Laube erscheinen. V o n den neun S t a u b g e f ä s s e n tragen die drei inneren 

am Grunde je ein Paar gestielte H o n i g d r ü s e n . Der H o n i g wi rd f r e i auf einer 

konvexen F l ä c h e dargeboten. Unte r den Besuchern zeigen die Fliegen ein deut

liches Ü b e r g e w i c h t — nach R o b e r t s o n s Ans ich t aus dem Grunde, wei l der 

Nekta r nicht wie bei anderen, ähn l i ch g e f ä r b t e n B l ü t e n (wie X a n t h o x y l o n , 

P t e l e a , R h a m n u s ) i n einem flachen Becher, sondern auf einem gewölbten 
Polster abgeschieden wird und letztere F o r m den Fliegen mehr zusagt. Von 

anderen Gruppen der Hymenoptera aculeata ausser Bienen fl iegen zur Blütezeit 

obiger A r t bei Car l invi l le von Mi t t e A p r i l bis A n f a n g M a i nur verhältnis
mäss ig wenige A r t e n ; bei spä te re r Blü teze i t würde zweifellos auch eine Steigerung 

i n der Besucherzahl aus den genannten Insektengruppen eintreten. Analoges 

g i l t auch f ü r süd l icher gelegene Verbreitungsgebiete von S a s s a f r a s o f f i c i n a l e , 
n denen jene Insekten zeitiger erscheinen. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois 6 langrüsselige Apiden, 
7 sonstige Hymenopteren, 4 lang- und 29 kurzrüsselige Dipteren, 2 Käfer und 1 Hemiptere. 

7 6 8 . L a u r u s n o b i l i s L . Die P e r i a n t h b l ä t t e r enthalten nach L u i s e 
M ü l l e r (Verg l . Anat . d. B l u m e n b l ä t t e r p. 100—102) Glykose und reichlichen 

Ölgeha l t . 

* 769 . Cassy tha flliformis L . f inde t sich i n 
grosser Menge auf Koral leninseln der Javasee (Edam, 
Agn ie t en - In se ln , Groot K o m b u i s , Amsterdam) auf 

B ä u m e n und S t r ä u c h e r n schmarotzend, wo sie K n u t h 
Fig. 62. Cassy tha f i l i - untersuchte. Die sehr zahlreichen kleinen B l ü t e n sind 

DasvordelBirttderBlurnen- m e i s } k l e i s t o a m ; ™ Balten f inden sich an der Spitze 
kröne und das vordere Staub- wenig geöf fne te , weshalb K n u t h gelegentlich Fremd-
W ( 10 : i t ' Orig . ' ! 6 n°uTh? D ' b e s t ä » b u » g n i c h * *ür u n m ö g l i c h hä l t , trotzdem er keinen 

B l ü t e n besuch wah rn ah m . 

Der Durchmesser der k u g e l f ö r m i g e n , chasmo- und kleistogamen Blü ten 

(s. F i g . 62) be t r äg t nur 2 mm. I n den ersteren befindet sich unmit telbar unter 
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der kaum 1 m m weiten Ö f f n u n g die Narbe (Fig . 62 bei s); die pollenbedeckten 
Antheren (bei a) stehen mit ihr i n gleicher H ö h e , k re i s fö rmig angeordnet, sich 
ihr zuneigend und dadurch kaum 0,5 m m von ihr entfernt, so dass der Pol len 
auf die Narbe fa l len muss. I n den kleistogamen B l ü t e n , die sich i n nichts 

von den chasmogamen unterscheiden, liegen die Antheren direkt der Narbe an. 

76. Familie Papaveraceae. 

770. Platystemon californicus Benth. hat protandrische Pollenblumen. 
Die 6 ausgebreiteten, hellgelben K r o n b l ä t t e r zeigen am Grunde einen dunkler 
gelb ge fä rb t en Fleck und haben eine L ä n g e von etwa 11 mm. Die zahlreichen, 
mit blat tart ig verbreiterten Filamenten versehenen S t aubb l ä t t e r übe r ragen die 
Narben und tragen seitlich aufspringende Beutel mit einem kurzen, stumpfen 
Konnektivfortsatz. Das l ängs furch ige , mi t anliegenden Borsten bekleidete Ovar 
setzt sich aus etwa 9 Karpel len zusammen, deren freie, blattart ig verbreiterte 
und gegen 4 m m lange Spitzen i n ihrer ganzen Ausdehnung dicht mi t Narben-
papillen bekleidet sind. Die N a r b e n b l ä t t e r sind anfangs noch zusammengelegt, 
während die Antheren bereits s t äuben ( L o e w 1891). 

* 7 7 1 . R o m n e y a C o u l t e r i H a r v . Die sehr grossen, weissen Pollen
blumen besitzen einen D u f t , der an den des Veilchens erinnert, aber noch einen 
unangenehmen Beigeruch hat. I m Sonnenschein breiten sich die sechs i n zwei 
Reihen stehenden Kronb lä t t e r , die von dem noch schwach duftenden, dre ib lä t t r igen 
Ke lch nur wenig gestütz t werden, zu einer F l ä c h e von 15—20 cm und mehr 
aus. Sie umschliessen sehr zahlreiche gelbe, zu einer Ha lbkuge l von 3,5—4 cm 
zusammengestellte S taubblä t te r , deren Antheren reichlich gelben Pollen enthalten. 
Die Antheren springen beim Ö f f n e n der B lü te auf und entleeren ihren gelben 
Pollen auf die gleichzeitig entwickelte vielstrahlige Narbe , deren Durchmesser 
6 m m beträgt . D a die B l ü t e n sich abends schliessen, werden die pollenbe
hafteten S t aubge fä s se nochmals an die etwas tiefer stehende Narbe a n g e d r ü c k t , 
so dass Autogamie unvermeidlich ist. 

Eine eigentümliche Beobachtung verzeichnet K n u t h , der die Pflanze im bot. 
Garten zu Berkeley beobachtete. Nach ihm finden sich zahlreiche Honigbienen als Be
sucher ein und verweilen längere Zeit psd. auf den Blüten. Ihre'anfangs raschen Be
wegungen werden dabei langsamer und es dauert nicht lange, so liegen sie betäubt 
zwischen den unterwärts purpurn gefärbten Staubblättern oder auf den ausgebreiteten 
weissen Kronblättern. Sie werden also entweder durch den Genuss des Pollens oder 
den Duft der Blüte betäubt und erholen sich nur langsam wieder. 

182. Eschscholtzia Cham. 

7 7 2 . E . c a l i f o r n i c a C h a m . F r i t z M ü l l e r (Bot. Zeit. 1868. p. 115 

und 1869. p. 224—225) brachte an dieser in Santa Catharina kul t iv ier ten, selbst
sterilen A r t auf die eine Narbe einer B lü t e Pollen des näml i chen Stockes, auf 

die andere Narbe B l ü t e n s t a u b eines fremden Stockes; tags darauf hatte sich 
die letztere Narbe senkrecht i n die H ö h e gerichtet, wäh rend die erste ihre wage-
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rechte Stel lung u n v e r ä n d e r t beibehalten hatte. Die P f l anzen , deren Samen 
F r i t z M ü l l e r von D a r w i n erhalten hatte, schienen bei weiteren B e s t ä u b u n g s 
versuchen sich in dem neuen K l i m a vie l unfruchtbarer zu verhalten als i n Eng
land . * K n u t h beobachtete A p i s als Blumenbesucher i n Cal i fornien . 

7 7 3 . E . m e x i c a n a Greene . C o c k e r e l l (The Zoologist. 4 Ser. V o l . I I . 
N r . 680. 1898. p . 80) beobachtete i n New Mexico 2 kurzrüsse l ige B i e n e n (Augo

chlora, Hal ic tus) an den B l ü t e n . 

774 . S a n g u i n a r i a eanadens is L . [ L o e w B l . Beitr . I . 1 8 9 1 . p. 453—454. 
R o b . F low. V I I I . 1892. p. 1 7 5 — 1 7 6 ] . Protogyne Pollenblume. Der 
etwa 1 dm hohe Stengel t r ä g t nur eine einzige, weisse B lü t e , deren 8—12 Blumen

b lä t t e r morgens sich zu einer F l ä c h e von 4—5 cm Durchmesser ausbreiten, aber 
nachmittags sich mehr zusammenschliessen. A m ersten Tage des B l ü h e n s ist 

nach R o b e r t s o n die grosse, zweilappige Narbe bereits e m p f ä n g n i s f ä h i g , während 

die Antheren noch geschlossen sind. Bei s p ä t e r e m A u s s t ä u b e n derselben färbt 

sich die Narbe braun u n d die Narbenpapil len verschrumpfen. D ie zahlreichen 
S t a u b g e f ä s s e sind von ungleicher L ä n g e , die äusse ren n ä m l i c h viel kürzer . Die 

Spitzen der inneren Antheren ragen bisweilen nur bis zur H ö h e der Narbe auf, 

so dass letztere etwas Pollen von den umgebenden Antheren aufnehmen kann. 
D ie f r i sch g e ö f f n e t e n B l ü t e n breiten sich weniger weit aus; die sich auf ihnen 

niederlassenden Insekten bewirken rege lmäss ig Kreuzung, da i n diesem Zustande 

die Antheren noch geschlossen sind. Die Besucher werden nur durch den Pollen 

angelockt; doch beobachtete R o b e r t s o n auch Honigbienen und eine langrüsselige 

Fliege (Bombylius fratel lus W d . ) , die am Grunde des Fruchtknotens vergeblich 
nach H o n i g suchten. 

Die B l ü t e n stehen i m ersten F r ü h j a h r bei Car l invi l le i n I l l ino i s nach 

R o b e r t s o n mi t anderen f r ü h sich erschliessenden Blumen wie A n e m o n e l l a 

t h a l i c t r o i d e s , I s o p y r u m b i t e r n a t u m , C l a y t o n i a v i r g i n i c a , E r i -

g e n i a b u l b o s a und E r y t h r o n i u m a l b i d u m in lebhaftem Wettbewerb 

u m B e s t ä u b e r b e s u c h . Die A u g e n f ä l l i g k e i t w i r d dadurch erhöht , dass nicht selten 

zahlreichere B l ü t e n s t e n g e l der Pflanze in kleinen Gruppen zusammen wachsen. 

Doch erscheinen die B lü t en weniger anziehend als die der obengenannten Pflanzen. 

Sie werden von pollen sammelnden Honigbienen in so ausschliesslicher Weise in 
Beschlag genommen, dass obengenannter Beobachter es als schwierig bezeichnet, 

die normalen B e s t ä u b e r ausf indig zu machen; als solche betrachtet er Bienen 
aus den Gattungen H a l i c t u s und A n t h r e n a , sowie Seh web fl iegen. 

L o e w (a. a. O.) beschrieb nach kul t ivier ten Exemplaren des Berliner 
botanischen Gartens den Bau der Narbe , deren lange Zottenpapil len fast an 

die von W i n c l b l ü t e n erinnern. A u c h beobachtet er das direkte A n f l i e g e n der 

Besucher an der frischen Narbe, wodurch F r e m d b e s t ä u b u n g gesichert wi rd . Selbst
b e s t ä u b u n g kann nach ihm durch B e r ü h r u n g der Narbe mit den sie umo-ebenden 
Antheren ebenfalls eintreten. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an einein Apriltage 
1 langrüsselige und 3 kurzrüsselige Apiden, 1 Schwebfliege und 1 Käfer, T r e l e a s e 
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fand im Mai in Wisconsin 2 kurzrüsselige Apiden (Anthrena bicolor F. $ psd., Halictus 
confusus Sm. $ psd.) an den Blüten. 

G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vol . I . 1900. p. 170) sah in Wis
consin die Blüten von der Schweb f l i e g e Mesogramma marginata Say. besucht. 

* 775 . S t y l o p h o r u m j a p o n i c u m M i q . Die Antheren der zahlreichen 
S taubb lä t t e r und die zweiteilige Narbe sind gleichzeitig entwickelt. Anfangs 
über ragen die Antheren die Narbe , so dass spontane S e l b s t b e s t ä u b u n g unaus
bleiblich ist. Spä te r wächs t der G r i f f e l soweit, dass die Narbe etwas übe r den 

Antheren steht, so dass auf die Blü tenmi t t e fliegende Insekten noch nach t r äg l i ch 
F r e m d b e s t ä u b u n g he rbe i füh ren k ö n n e n . 

Als B e s u c h e r beobachtete K n u t h am 27. Apr i l 1899 im Walde von Akabane 
bei Tokio zwei Käfer im Blütengrunde, die jedoch keinen Pollen übertrugen, ferner 
einen Syrphus, auf der Blütetimitte sitzend pfd. und pollenübertragend. 

* 776 . C h e l i d o n i u m m a j u s L . A n den B l ü t e n fand K n u t h i n Cali
fornien Bombus californicus Sm. (determ. Dr . A l f k e n ) psd. 

777 . Mac leya co rda t a R . B r . (Japan). Die kleinen, goldgelben B l ü t e n 
blät ter enthalten nach L u i s e M ü l l e r (Vergl . Anat . der B l u m e n b l ä t t e r p 126 
—127) Glykose. 

778 . B o c c o n i a f r u t e s c e n s L . in Mex iko , hat nach D e l p i n o (Mal -
pighia I V 1890. p. 24—25) a n e m o p h i l e Blü ten , deren stark papi l löse Narben 
einige Tage vor dem A u s s t ä u b e n der Antheren reif sind. 

1 8 3 . A r g e m o n e L . 

779. A . h i s p i d a G r a y hat nach Beobachtungen von A l i c e J . M e r r i t t 
(Ery th . I V p. 103) i n Kal i forn ien ephemere, honiglose und homogame Blü t en , i n 
denen Autogamie nicht ausgeschlossen ist. 

Als B e s u c h e r wurde im Bear Valley von M e r r i t t eine H u m m e l (Bombus 
californicus Smith) bemerkt, die sich im Pollen der Blüte wälzte und beim Anfliegen 
auf andere Blüten notwendig Fremdbestäubung bewirken musste. 

780 . A . p l a tyce ra s L . et 0 . 

C o c k e r e l l (The Zoologist. 4. Ser. Vol. I I . Nr. 680. 1898. p. 79) beobachtete in 
Neu-Mexiko 5 Bienenarten, die in den geschlossenen Blüten Herberge gefunden hatten 
desgl. 2 Käfer. 

184. Dicentra Borkh. 

7 8 1 . D . C u c u l l a r i a D C . [ R o b . Flow. I . p. 1 2 5 — 1 2 6 ; Band I I . 1. 
p. 71]. Hummelblume. Der B l ü t e n b a u wurde von H i l d e b r a n d be

schrieben. Nach den Beobachtungen R o b e r t s o n s bei Carl invil le i n I l l ino i s 
entfalten sich die Blüten im F r ü h j a h r gleichzeitig mi t dem ersten Auf t r e t en lang-
rüssel iger Hummeln , die vorzugsweise die B e s t ä u b u n g besorgen. D a die beiden 

inneren Petala kapuzenartig über den Antheren zusammen schliessen und diese 
vor Pollenraub schützen, werden die B lü t en vielfach nur auf H o n i g ausgebeutet. 
Die Honigbiene sammelt jedoch nur Pollen an der B l ü t e , indem s ie°die K a 

puzenblä t t e r mi t dem K o p f ause inande rzwäng t und den B l ü t e n s t a u b mi t den 

Vorderbeinen aufnimmt. Die h ä n g e n d e B lü t en l age macht den Besuch besonder* 
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f ü r Apiden und Bombyl ius bequem; auch Falter h ä n g e n sich bisweilen von 
unten an und stehlen H o n i g . Zur Erreichung desselben ist ein R ü s s e l von etwa 

8 n i i i i , zu völl iger A u s s c h ö p f u n g ein solcher von 12 ,5—14 m m notwendig. 
Die Blüten fand B a i l e y (Litter. Nr. 99) in Nordamerika bisweilen durch H u m m e l n 

erbrochen (vgl. Bot. Gaz. X I V . 1899. p. 158. Bot. Jb. 1884. I . p. 664. 1889. I . p. 506). 
Ähnliche Beobachtungen machten auch L e g g e t t (Bull. Torr. Bot. Club. I I I . p. 33), 
B r i t t o n (ibid. X L p. 66), S t o n e (ibid. X L p. 65), M e r r i a m (ibid. X I . p. 66 und 
M e e h a n (Lit t . Nr. 1589) in Nordamerika. 

R o b e r t s o n beobachtete in Illinois an 10 Tagen des Apr i l 12 langrüsselige Apiden, 
1 langrüsselige Diptere (Bombylius) und 5 Tagfalter als Blumenbesucher. 

782 . D . eanadens i s D C . D ie B l ü t e n werden i n Nordamerika nach 

M e r r i a m ( B u l l . Torr . Bot . Club . X L p. 66) von Bombus virginicus F . er
brochen (citiert nach P a m m e l i n Trans. Acad. Sei. St. Lou is V . p . 274). 

7 8 3 . D . spec t ab i l i s L e r n . I n Japan einheimisch. B . D . H a l s t e d 

(Bot. Gaz. X I V . 1889. N r . 5. p. 129) beschrieb die Einr ich tung, durch die vor 
dem A u f b l ü h e n der Pol len auf den Rand des Narbenkopfes geschafft wi rd . 

185. Corydalis DC. 

7 8 4 . C. g l a u c a P u r s h . 
H u m m e l b e s u c h an einer Blüte wurde von Miss E s t h e r T h o m p s o n in 

Litchfield (Conn.) bemerkt (Asa Gray Bull . Nr. 3. 1895. p. 32 cit. nach Bot. Jahresb. 
1896. I . p. 152.) An den Blüten beobachtete W . E. S t o n e (Bull. Torr. Bot. Club X I , 
p. 65) in Nordamerika Honigeinbruch durch Hummeln. 

7 8 5 . C. a u r e a W i l l d . 
An den Blüten fand B. M . V a u g h a n in Wisconsin nach einer Mitteilung von 

P a m m e l (Trans. Acad. Sei. St. Louis. V. pag. 254) Einbruchslöcher, die vielleicht von 
Käfern herrührten. 

786 . C. f l a v u l a D C . Die B l ü t e n f a n d M e e h a n (Li t ter . Nr . 1657) an 

kul t iv ier ten Exemplaren ausgezeichnet selbstfertil (Contrib. L i f . H i s t . I V . 1889. 

p. 58—59) . 
* 7 8 7 — 7 8 8 . C. decumbens P e r s . u n d C. i n c i s a P e r s . , die beide i n 

die N ä h e von Tokio h ä u f i g sind, h ä l t K n u t h f ü r selbstfert i l , da es i h m trotz 

mehrfacher Ü b e r w a c h u n g bei güns t igs t em Wetter nicht gelungen ist, Insekten
besuch zu beobachten, bei spä te re r Untersuchung sich aber alle B l ü t e n befruchtet 

erwiesen. A u c h Bisslöcher, wie sie bei unseren C. cava u n d C. solida vorkommen, 

fehlen. 

77 Familie Capparidaceae. 

186. Cleome L. 

7 8 9 . C. sp inosa L . Die aus dem tropischen A m e r i k a i n die nord-

anierikanischen Staaten eingeschleppte „ S p i n n e n b l u m e " (spider-flower) zeichnet 
sich nach J . S c h n e c k (Observations on the spider fiower. Bot . Gaz. X X . 

p. 168—170) durch das e igen tüml iche Aussehen ihrer stark ve r l änge r t en , ähren
artigen F r u c h t s t ä n d e aus, an denen nach dem A b f a l l der Fruchtk lappen und 
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Samen die langen, d ü n n e n Fruchtstielreste wie ausgespreizte Spinnenbeine etagen
weise übe re inande r stehen. Das Ausbleiben von Fruchtb i ldung an gewissen 
Stellen der F r u c h t ä h r e e rk l ä r t sich aus der A r t der Geschlechtsverteilung. Es 
wechseln n ä m l i c h an der schlaffen, mi t herzförmigen T r a g b l ä t t e r n besetzten I n -
florescenzachse Stockwerke von sterilen B lü t en mi t solchen von fruchtbaren 
Blü ten ab. Die beiderlei B lü ten werden als Zwi t te rb lü ten angelegt; bei der einen 
Reihe bleiben jedoch die Pisti l le kurz und unentwickelt , und die betreffenden 
B l ü t e n fa l len bald ab, so dass nur die Tragb lä t t e r üb r ig bleiben. D ie Pist i l le 

der fruchtbaren B lü t en wachsen dagegen nebst dem Gynophor stark i n die L ä n g e 

Fig. 63. Oleome spino-sa L. 

A Habitusbild einer blühenden Pflanze. B einzelne Blüte. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

und setzen später auch zahlreiche Samen an. Hiernach scheint Andromonöcie 
vorzuliegen, die i n diesem F a l l sich m i t einer ganz ungewöhnl i chen Verteilungs
art der ungleichen Sexualformen verbindet. Der F a l l bedarf noch weiterer A u f 
k l ä r u n g . 

Auch die übr igen Blü tene inr ich tungen verdienen ferneres Studium, da die 

von S c h n e c k (a. a. 0 . ) gegebene Beschreibung mancherlei R ä t s e l h a f t e s en thä l t . 
Nach derselben sind die B l ü t e n Nachtblumen, die sich erst bei Beginn der 

D ä m m e r u n g vo l l s t änd ig ö f f n e n . Die E i n z e l b l ü t e , die auf dem etwa 33 m m 

langen Blü tens t i l eine aufrechte Stellung einnimmt, besitzt vier zu rückgesch lagene , 
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leicht ab fä l l i ge K e l c h b l ä t t e r und ebensoviele lang benagelte, dem B l ü t e n s t i e l an 
L ä n g e gleiche, hel lpurpurn g e f ä r b t e K r o n b l ä t t e r , die sich i n einem W i n k e l von 
etwa 4 5 ° nach oben richten. Unte r gleichem W i n k e l spreizen auch die sechs 
Stamina, die eine L ä n g e von 55 m m erreichen. S t a u b g e f ä s s e und K r o n b l ä t t e r 
liegen zusammen auf dem Mante l eines umgekehrten Kegels, dessen Spitze der 
B l ü t e n b o d e n bildet. D i e Achse des Kegels n i m m t das gestielte P i s t i l l ein, das 
zwischen 12 bis 80 m m in der L ä n g e variiert. E twa 24 Stunden vor der vollen 
Anthese schlagen sich die langen S t a u b g e f ä s s e und das P i s t i l l nach unten und 
r ü c k w ä r t s , wobei ihre oberen Enden durch die noch zusammengefalteten Kron
b lä t t e r festgehalten werden. Ers t gegen Abend breiten sich letztere al lmählich 
aus und befreien die S t a u b g e f ä s s e und das P i s t i l l , die sich n u n in die be
schriebene aufrechte Stel lung begeben. Das A u s s t ä u b e n der Antheren beginnt 

mi t E i n t r i t t der D ä m m e r u n g , wenn sich die B l ü t e zum E m p f a n g der Bestäuber 

bereit macht. Dieselben werden durch einen grossen Nektar t ropfen angelockt, 
der am B l ü t e n b o d e n zwischen der Basis der K r o n b l ä t t e r und dem Pis t i l l ab

gesondert wird . Ausserdem besitzt die B l ü t e einen angenehmen Balsamgeruch, 
w ä h r e n d die sonstigen Teile der Pflanze ü b e l riechen. Die B l ü t e bleibt, während 

der ersten Nacht geö f fne t , erscheint am folgenden Morgen bereits verblasst und 
ist nach 36 Stunden völ l ig verwelkt . 

Als hauptsächlichste B e s u c h e r sah S c h n e c k in Illinois gewisse nicht .näher 
bezeichnete S p h i n g i d e n von kolibriähnlichem Habitus ( M a g r o g l o s s a ? ) , sowie auch 
Kolibris ( T r o c h i l u s ) selbst. Beide umkreisen die Blüten, ohne sich auf ihnen nieder
zulassen; ihre Flügelspitzen beschreiben beim Fluge eine Linie , die auf der Innenseite 
des erwähnten Staubfadenkegels liegt, „Hierdurch wird der Pollen nach allen Seiten 
verstreut und gelangt auf die empfängnisfähigen Narben." Ausserdem wurden „Honig
bienen" (Apis?) und wespenartige Insekten an den Blüten bemerkt. — Die Pollenüber-
tragung durch die Flügel von Sphingiden erinnert an die Bestäubung, wie sie nach 
F r i t z M ü l l e r (Nature 1876, p. 173) an einem rotblühenden H e d y c h i u m Brasiliens 
durch die Flügel einer C a l l i d r y a s - A r t vollzogen wird (!). 

790 . C. g l a n d u l o s a R . et P . D i e B l ü t e n (nicht rot!) werden i n Ecua

dor nach G . v . L a g e r h e i m ( Ü b . d. B e s t ä u b , v . Brachyst. ledifol . p . 115) von 
K o l i b r i s (Petasophora iolota Gould) besucht. 

7 9 1 . C. s e r r u l a t a P u r s h . ( = C. i n t e g r i f o l i a T . et G.). Die Blüten
farbe variiert i n Weiss, der Pol len ist g rün , 

Als Blumenbesucher verzeichnete C o c k e r e l l (Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia. 
1896. p. 34) in New Mexiko mehrere A p i d e n wie Perdita zebrata, Nomia punctata, 
Melecta miranda u. a. (s. Besucherverzeichnis), sowie auch in einem Fall einen K o l i b r i . 

Derselbe Beobachter (Liter. Nr. 2961) sah in New Mexiko die Blüten an anderen 
Orten von verschiedenen Apiden (Bombus-, Podalirius-, Perdita- und Prosopis-Arten) be
sucht. Auch fand er (Americ. Nat. X X I V 1900. p. 488) die Apide Lithurgus apicalis 
Cress. als Besucher. 

C l e o m e . Weitere L i t t e r . N r . 1737. 

7 9 2 . Cappar i s C y n o p h a l l o p h o r a L . (Westindien). E ine an der Blü ten-
achse sitzende, kleine D r ü s e sondert nach einer Angabe von B a r o n v. E g g e r s 

(s. Bot . 'Cent r . 1880. p. 45—46) kurz vor der Blütezei t H o n i g ab. — Über 
die B e s t ä u b u n g von C a p p a r i s s. R a d l k o f e r (Li t ter . N r . 3319) 
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793 . P o l a n i s i a R a f . Die Blü ten sind nebst denen von O l e o m e - und 
C a p p a r i s - A r t e n nach D e l p i n o (Sugl. app. p. 29—30) protandrisch;*) auch 
beschreibt letzterer das nektarerzeugende Organ als ansehnlichen, orangegelb 
gefä rb ten , h a l b m o n d f ö r m i g e n K ö r p e r , der zwischen der Basis der beiden oberen 

K r o n b l ä t t e r liegt. 

78. Familie Cruciferae. 

794. Nothothlaspi notabilis Buchan., eine Hochalpenpflanze Neu-See-
lands, zeichnet sich habituell durch eine sch i rmähnl iche Blattrosette aus, aus 
deren Mit te die dicht zusammengedräng ten , weissen B l ü t e n in Gestalt eines kugel
förmigen K ö p f c h e n s hervorragen (nach B u c h a n a n i n Trans. Proc. New Zealand 

Inst i t . X I V - 1881 . p. 344—345) . 

795 . P r i n g l e a a n t i s c o r b u t i c a R. B r . M o s e l e y ( A Natural is t on the 
„Cha l l enge r " London 1879. p. 191) entdeckte an dem Kerguelenkohl eine f lüge l 
lose Diptere (Calycopterix Moseleyi Eaton), die ihre Eier zwischen den jungen 
Blattanlagen ablegt. Ob die Fliege auch die B l ü t e n besucht, wird nicht an
gegeben. Reife F r ü c h t e Avurden am Royal Sound beobachtet; sie bi lden die 
Hauptnahrung einer endemischen Krickentenart (Querquedula Eatoni). 

Die Pflanze gi l t nach H o o k er (Lit ter . N r . 1102) als w i n d b l ü t i g ; doch 
sah E a t o n (Lit ter . Nr . 579) am Royal Sound Exemplare m i t 1—4 b lassgrün
lichen K r o n b l ä t t e r n , die bisweilen einen röt l ichen A n f l u g zeigtön (nach Bot. 
Jahrb. 1876. p. 946). — Die Po l l enkörne r beschreibt A . W B e n n e t (Li t ter . 
N r . 213) als klein und kugl ig . 

796 . T h e l y p o d i u m s t enope ta lum W a t s . (Artname ?) Nach Beobachtung 
von A . J . M e r r i t t (Eryth . I V - p. 147) sind die grünl ich-gelben B l ü t e n nicht 
au f f ä l l i g , aber die B lü t en t r auben haben eine lange Dauer und die Nektaraus
scheidung ist sehr reichlich, so dass die B l ü t e n von zahlreichen Bienen um
schwärmt werden. 

187. Streptanthus Nutt. 

797 . S. campes t r i s W a t s . (Artname?) Die vier l ängeren Stamina wenden 
nach Angabe von A . J . M e r r i t t (Eryth . I V p. 147) beim A u s s t ä u b e n ihre 
Antheren nach aufwär t s , so dass Autogamie erschwert ist; die Honigabsonderung 
ist reichlich. 

Als B e s u c h e r beobachtete M e r r i t t in Kalifornien von A p i d e n : Bombus cali
fornicus Smith. 

7 9 8 . S. c a r i n a t u s W r i g h t . v a r . C o c k e r e l l (The Zoologist. 4. Ser. 
V o l . I I . N . 680. 1898. p. 80) sah in New Mexiko 5 B i e n e n a r t e n , darunter 
Apis, und 2 Dipteren die B l ü t e n besuchen. 

i ) Hiernach ist die irrtümliche Angabe in Band I I , 1. Teil, p. 131 über Kleisto-
gamie der obengenannten Gattungen zu berichtigen. 
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1 8 8 . S i s y m b r i u m L . 

799 . S. T h a l i a n u m J . G a y beobachtete M e e h a n (Contr. L i f e His tor . X . 

1894. p. 59) bei Philadelphia im F r ü h j a h r m i t kronlosen B l ü t e n oder nur 1—3 
K r o n b l ä t t e r n . Neigung zur U n t e r d r ü c k u n g der Krone besitzen nach ihm auch 

C a k i l e und R a p h a n u s . 
8 0 0 . S. novae -ze l and iae H o o k . f . f and G. M . T h o m s o n (New Zeal. 

p. 252) auf Neu-Seeland bei ausbleibendem Insektenbesuch autogam; dsgl. 

N a s t u r t i u m p a l u s t r e D C . und die eingewanderte C a r d a m i n e h i r s u t a L . , 
die unter Netz reichlich f ruk t i f i z i e r t e ; bei allen f inde t gelegentlicher Insekten

besuch statt. 
8 0 1 . S. canescens N u t t . hat als einheitnisch-nordamerikanisch i n Illinois 

nach R o b e r t s o n (Ph i l . F low. Seas. Amer . Nat . X X I X . 1895. p. 115) eine 

auf fa l lend kü rze re B l ü h p e r i o d e als das aus Europa eingeschleppte S i s y m b r i u m 
o f f i c i n a l e . Diese Erscheinung zeigt sich auch beim Vergleich anderer nord

amerikanischer Species ( S t e l l a r i a l o n g i f o l i a , C e r a s t i u m n u t a n s ) mit 

e i n g e f ü h r t e n europä i schen Ar t en ( S t e l l a r i a m e d i a , C e r a s t i u m v u l g a t u m 

u. a.). 
8 0 2 . C a k i l e a m e r i c a n a N u t t . ( = C. m a r i t i m a Scop . ) ist nach 

M e e h a n (Li t ter . N r . 1662) autogam. 
8 0 3 . Z i l l a m y a g r o i d e s F o r s k . [ F i s c h , Beitr . p. 2 5 — 2 7 ] . — Die 

kugeligen B ü s c h e dieser W ü s t e n p f l a n z e bedecken sich nach Beobachtungen von 

F i s c h zu He luan i m F r ü h j a h r reichlich m i t purpurnen B l ü t e n . Die von den 

K r o n n ä g e l n gebildete R ö h r e ist" 6—7 m m lang , der B l ü t e n d u r c h m e s s e r beträgt 
15—33 mm. D ie Narbenpapil len sind schon innerhalb der Knospe entwickelt, 

w ä h r e n d in diesem Zustande die Antheren noch geschlossen sind, letztere öffnen 
sich sogleich bei Beginn des B l ü h e n s . D a die k ü r z e r e n Stamina mi t der Narbe 

i n gleicher H ö h e stehen und ihre u r sp rüng l i che Antherenstel lung beibehalten, ist 

Autogamie unvermeidl ich; doch wird auch der F r e m d b e s t ä u b u n g durch reichliche 

Honigabsonderung der am inneren Grunde der k ü r z e r e n S t a u b g e f ä s s e stehenden 

N e k t a r d r ü s e n u n d die sonstigen Anlockungsmi t t e l der B l ü t e Rechnung getragen. 
Von B e s u c h e r n bemerkte F i s c h an genannter Stelle 8 langrüsselige Bienen

arten, 1 Tagfalter, sowie 1 Sphingide nebst einem anderen schwebend saugenden Insekt, 
ferner von unnützen Gästen 3 Vespiden, 1 Fliege und einen blumenverwüstenden Käfer. 
Auch eine Ameise leckte an den zwischen den Kelchblättern etwas vorstehenden 
Nektar zapfen Honig. 

8 0 4 . S i n a p i s a r y e n s i s L . b l ü h t auf einigen westindischen Inseln wie 

St. Thomas an d ü r r e n Standorten nach B a r o n E . E g g e r s (Bot. Centralbl . V I I I . 
1 8 8 1 . p. 57—58) xerokleistogam. 

8 0 5 . D i p l o t a x i s H a r r a B o i s s . besitzt nach F i s c h (Beitr . p. 29—31) 

eine 4,5—6 m m lange K r ö n nage l röh re bei 10—18 m m Krondurchmesser. Die 
l ä n g e r e n S t a u b b l ä t t e r drehen sich aus der u r s p r ü n g l i c h introrsen Ste l lung in fast 

extrorse Lage der Beutel. V o n den vier Nektar ien sondern nur die auf der 
Innenseite der k ü r z e r e n S t aubge fä s se reichlicher H o n i g ab. Die Protogynie ist 
schwach ausgepräg t , Autogamie jedoch erst am Ende der Blü teze i t und auch 
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dann nicht ohne Ausnahme — mögl ich. F r e m d b e s t ä u b u n g wi rd durch die Rüsse l 
f ü h r u n g des Honigzuganges begüns t ig t . Der Nektar liegt in manchen F ä l l e n 
völ l ig , i n anderen nur teilweise versteckt. ( A B und B nach M ü l l e r s E i n 
teilung). D ie scharf riechenden, gelben B l ü t e n schliessen sich nachts weniger 

vo l l s t änd ig als bei anderen Ar ten . 
Als B e s u c h e r wurden von F i s c h bei Heluan 2 pollensammelnde, kurzrüsselige 

Bienen, 1 Syrphide, 1 Muscide und 2 Käferarten bemerkt. 

189. Brassica L. 

8 0 6 . B . n i g r a K o c h . T o d d (Li t ter . N r . 2361) f and in Nordamerika zwei 
durch die Gr i f f e l l änge etwas verschiedene B l ü t e n f o r m e n auf verschiedenen S töcken . 

8 0 7 . B . campes t r i s L . e rhä l t auch i n Chile nach J o h o w (Zur B e s t ä u b . 
chilen. B l ü t . I I . p. 36) wie i n Europa häuf ige Besuche von der H o n i g b i e n e . 

8 0 8 . R h a p h a n u s s a t i v u s L . Die B lü t en dieser europä ischen A r t sah 
J o h o w (Zur Bes t äub , chilen. B lü t . I I . p. 36) bei Santiago von der H o n i g 
b i e n e besucht. — Die Pflanze verhä l t sich nach M e e h a n (Li t te r . N r . 1662) 
je nach den E r n ä h r u n g s v e r h ä l t n i s s e n auto- oder allogam. 

190. Nasturtium R. Br. 

809 . N . s i n u a t u m N u t a l l . C o c k e r e l l (The Zoologist 4 Ser. V o l . I I . 
N . 680. 1898. p. 80) sah i n New Mexiko die B l ü t e n von 2 Dipterenarten, 
1 K ä f e r , 1 Chalcidide und 4 kurzrüsse l igen Bienen besucht. 

810 . N a s t u r t i u m o f f i c i n a l e R . B r . (?) wurde nach M e e h a n (Li t ter . 
N r . 1594) auf den westindischen Inseln eingeschleppt, b l ü h t jedoch daselbst 
nicht (Bot. Jb. 1880. L p. 172). 

8 1 1 . M o r i s i a hypogaea G r a y auf Kors ika und Sardinien ist geokarp 
(vgl . P a m p a l o n i , Osservazioni sui fenomeni d i geocarpismo nella Mor. hypog. 
Nuov. Giorn . Bot. I t a l . I V . 1897. p. 424—430) . Die B l ü t e n sind nach A r c -
a n g e l i chasmogam. 

8 1 2 . B a r h a r e a v u l g a r i s R . B r . ist nach M e e h a n (Contrib. L i f e His t , 
V I I . 1892. p . 169—171) protogyn und wird von Honigbienen b e s t ä u b t , die 
zeitiger b l ü h e n d e B . p r a e c o x dagegen hat protandrische, autogame B l ü t e n . 

191. Cardamine L. 

813 . C. c h e n o p o d i i f o l i a P e r s . [ V g l . Handb . I L 1 . p. 92] . — Nach 
den Beobachtungen L i n d m a n s (Öfv . K . Vetensk. A k a d . F ö r h a n d l . Stockholm 

1900. N . 8. p. 939—946) i n Rio Grande do Sul zeigen die mit einer kleisto
gamen Blü te abschliessenden, e rdwär ts g e k r ü m m t e n Sprosse das Bestreben, sich 

i n die Erde einzugraben und schützen auf diese W ise B l ü t e und heranreifende 
Fruch t vor N a c h t f r ö s t e n w ä h r e n d der winterlichen Blütezei t . D ie genannten 

B lü t en sind etwa 1 mm lang und stellen i n ihrem Bau eine vo l l s t änd ige 
Cruc i fe renblü te en miniature dar, der z. B . auch die vier Petala nicht fehlen. 
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8 1 4 . C. pauc i se t a B e n t l i . V . R a t t a n (Bot, Gaz. V I . p . 242) beob
achtete i n Ka l i fo rn i en an den l änge ren S t a u b b l ä t t e r n nach dein A u f b l ü h e n 
Drehungen, durch die die Antheren i n extrorse Lage kommen und Selbst
b e s t ä u b u n g vermieden wi rd . Ä h n l i c h ve rhä l t sich B r a s s i c a c a m p e s t r i s . 

8 1 5 . C. r o t u n d i f o l i a M e l i . Die Spitze der B l ü t e n t r a u b e wächs t nach 
A s a G r a y (Scient. Pap. I I . p. 51 — 52) h ä u f i g i n einen langen, sich be
wurzelnden A u s l ä u f e r aus, wie solche auch aus den Achseln der oberen Blätter 

entspringen. 

8 1 6 . D e n t a r i a l a c i n i a t a M u h l . [ R o b . F low. I I I . p . 2 9 8 — 2 9 9 ] . — B . — 
Die weissen oder purpurn ü b e r l a u f e n e n B l ü t e n stimmen i n ihrer Einrichtung 

am meisten mit denen von C a r d a m i n e p r a t e n s i s übere in . Jedoch tritt 
ein Unterschied zwischen der Ausb i ldung der H o n i g d r ü s e n am Grunde der 
langen und der kurzen S t a u b g e f ä s s e kaum hervor, und es ist i m Zusammenhang 

damit die als Safthalter dienende Ausbauchung bei allen vier K e l c h b l ä t t e r n die 

gleiche. Die Narbe ü b e r r a g t i n der Regel die Antheren, doch ist bei aus

bleibendem Insektenbesuch Autogamie nicht völl ig ausgeschlossen. Insekten 

von 8 m m R ü s s e l l ä n g e k ö n n e n den etwa ebenso tief geborgenen H o n i g bequem 
erreichen; doch ve rmögen auch Besucher m i t k ü r z e r e m Saugorgan den stark 

verengten Zugang zum Nektar gewaltsam zu erweitern und Honiggenuss zu 

erlangen. 
R o b e r t s o n fand in Illinois an 7 Tagen des Apr i l 8 lang- und 6 kurzrüsselige 

Apiden, 3 langrüsselige Dipteren und 2 Falter; T r e l e a s e beobachtete in Wisconsin 
2 langrüsselige Bienen und 1 Falter. 

8 1 7 . D i t h y r e a W i s l i z e n i E n g e l i n . C o c k e r e l l (The Zoologist 4. Ser. 

V o l . I I . N . 680. 1898. p . 80) bemerkte i n New M e x i k o drei kurzrüsselige 
Bienen und eine Grabwespe (Ammophi la) als Blumenbesucher. 

8 1 8 . Capse l l a b u r s a p a s t o r i s M e d i c . setzt nach M e e h a n (Li t ter . Nr. 

1564. p . 247) bei Insektenabschluss reichlich Samen an. 

8 1 9 . D r a b a v e n i a L . ö f f n e t nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1610) bei Phil
adelphia ihre B l ü t e n unter Sonnenschein gegen 9 U h r vormittags und schliesst 

sie etwa u m 2 U h r nachmittags; bei b e w ö l k t e m H i m m e l bleiben die Blüten 

meist geschlossen (Bot. Jb . 1 8 8 1 . I . p . 518). — Die Pflanze wurde von 

C o v i l l e (Bot. Gaz. X I V . 1889. p . 263) w ä h r e n d des Winters kleistogam 
b l ü h e n d gefunden. 

8 2 0 . A r a b i s l a e v i g a t a P o i r . Ausgesprochene Vorl iebe f ü r die Blüten 
dieser A r t zeigt i n I l l i no i s nach R o b e r t s o n (Flow. X I X . p . 37) die oligotrope 
B i e n e Anthrena arabis Rob. 

8 2 1 . F a r s e t i a a e g y p t i a c a T u r r a . [ F i s c h Beitr . p. 2 7 — 2 9 ] . Die Kron

b l ä t t e r dieser unangenehm riechenden Nachtblume sind dunkelviolet t oder gelb 
bis weiss, die K r o n n a g e l r ö h r e misst 11—14 m m , der Saum hat einen Durch

messer von 11—19 mm. V o n den Nektar ien sind nur zwei am Grunde der 
kü rze ren S t a u b b l ä t t e r ausgebildet. Die Narbenpapi l len sind schon i n der Knospe 

entwickelt; die Antheren s t äuben kurz vor oder beim Ö f f n e n der B l ü t e aus. 

Autogamie ist wegen der Stel lung der kü rze ren Antheren gerade oberhalb der 
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Narbe unvermeidlich; doch wird auch der F r e m d b e s t ä u b u n g Rechnung ge
tragen. Die R ü s s e l f ü h r u n g innerhalb des engen Honigzugangs ist gut aus
geprägt . D i e gesamte B l ü t e n e i n r i c h t u n g läss t N a c h t f a l t e r als B e s t ä u b e r 
vermuten. 

F i s c h beobachtete bei Heluan nur einige unnütze Besucher; auch fand er den 
Kelchgrund erbrochen, ohne den Thäter zu entdecken. 

8 2 2 . P a c h y c l a d o n novae zea landiae H o o k , f . , ein niedriges Hoch-
a lpenp f l änzchen Neu-Seelands mit zahlreichen, dicken R o s e t t e n s t ä m m c h e n , w ä c h s t 
h ä u f i g i n nächs te r N ä h e der Schneefelder und zeitigt wie andere Nivalpf lanzen 
B lü t en und F r ü c h t e i n auffal lend rascher Folge (nach B u c h a n a n i n Trans. 

Proc. New Zealand Inst i t . X I V - 1881. p. 343—344) . 

79. Familie Tovariaceae. 

823. Tovaria pendula R. et P. in Ecuador wurde in ihren Blüten
einrichtungen durch G. v. L a g e r h e i m (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1892. 

p. 163 — 169) be
schrieben. Die mit 
hel lgrünl ichen K r o n 
b lä t te rn versehenen 
B l ü t e n (s. F i g . 64) 
sind wenig auf fä l l ig ; 
doch sondert der zwi
schen den S taubb lä t 
tern und Petalen be
findl iche Discus H o 
nig ab; die Narbe 
über rag t stets die mi t 
Längs r i s sen aufsprin

genden Antheren, so 
dass Se lbs tbes täu

bung verhindert wird . 
V o n Besuchern sah 
der genannte Beob
achter im botanischen 

Garten zu Quito nur 

spärliche Dipteren. R g 6 4 _ T o v a r i a p e n d u l a E. et P. 
A Blühender Zweig. JB einzelne Blüte, stärker vergr. C zwei 
Staubblätter, von vorn und von der Seite gesehen. D Fruchtknoten. 

Nach E n g l e r - P r a n t l . 

80. Familie Resedaceae. 

824. Caylusea canescens St. Hil. [Fisch Beitr. p. 35—37]. Die bei 
Cairo beobachtete Pflanze hat fün f b läu l ich-grüne Ke lchb lä t t e r , ebensoviele zer-

Knuth , Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 21 
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schlitzte, weisse K r o n b l ä t t e r , 12—18 l a n g f ä d i g e S t a u b b l ä t t e r mi t anfangs introrsen, 

spä t e r umgewendeten Beute ln und ein gestieltes, e i förmiges G y n ä c e u m , das oben 
i n sechs freie Karpel le mi t je einer weiss-
liehen Narben spitze a u s l ä u f t . Der H o n i g 
wird in völ l ig versteckter Lage von dem die 
Geschlechtsorgane tragenden, die B l ü t e n h ü l l 

b lä t t e r ü b e r r a g e n d e n Teile des Receptaculums 
(s. F i g . 65) abgesondert. Die B l ü t e n sind 
homogam; das G y n ä c e u m n i m m t nebst den 
S t a u b g e f ä s s e n eine h ä n g e n d e Stel lung ein, so 
dass es den geeignetsten Anf lugsp la tz fü r 

die Blumenbesucher bildet. A u c h verhindert 
diese Stel lung Po l l en fa l l aus den Antheren 

auf die durch das Ovar gedeckten Narben. 

A l s bestangepasste Besucher erscheinen kurz

rüssel ige Apiden , die jedoch nicht beobachtet wurden. 
F i s c h bemerkte nur eine kurzrüsselige M u s c i d e , die als Anflugplatz das Pistill 

benutzte und von da gegen den honigführenden Blütengrund vordrang. 

Fig. 65. C a y l u s e a canescens 
St. H i l . 

Längsschnitt der Blüte, d konkave 
Discusschuppe. — Nach 

P r a n t l . 
E n g l e r -

1 9 2 . R e s e d a L . 

8 2 5 . R . l u t e o l a L . v a r . c r i s p a t a T e n . ( = R. G u s s o n i B o i s s . ) tri t t 
nach B a t t a n d i e r (Li t ter . N r . 153) bei A lg i e r gynodiöc isch auf. 

8 2 6 . R . sp. 
An den Blüten einer unbestimmten Art beobachtete 0 . S c h m i e d e k n e c h t 

(Litter. Nr. 3374) in der Umgebung von Tunis die S c h l u p f w e s p e Cryptus hannibal 
Schmiedekn. 

8 2 7 . O c h r a d e n u s haeeatus D e l . — eine bei H e l u a n von F i s c h (Beitr. 

p. 34—35) beobachtete W ü s t e n p f l a n z e — hat eingeschlechtige, monöcisch oder 

diöcisch verteilte, kronlose B l ü t e n . Der K e l c h wi rd von sechs drehrunden, 

nach a b w ä r t s gerichteten, g r ü n g e f ä r b t e n Z ip fe ln gebildet. Ü b e r dem K e l c h liegt 

ein stark entwickelter, mantelartig verbreiteter Discus, der i n der cf Blüte 

mehrere getrennte Honigf lecke von verschiedener Gestalt und Grösse trägt, 

w ä h r e n d i n der 9 B l ü t e die N e k t a r d r ü s e fast gar nicht geteilt ist. D i e Staub
gefässe der cf B l ü t e bi lden ein dichtes B ü s c h e l m i t orangegelben Antheren; 
das Ovar ist reduziert. I n den $ B l ü t e n sind die S t a u b b l ä t t e r zu trocken
h ä u t i g e n S c h ü p p c h e n umgebildet; die drei Narben sind stark verbreitert und 

g länzen . D a der Fruchtansatz reichlich stat tf indet , l ä ss t dies an den einge

schlechtigen B l ü t e n auf zahlreichen Insektenbesuch schliessen, doch sah F i s c h 

an ihnen nur eine Vespide, drei Musciden und zwei Ameisenarten. 

81. Familie Moringaceae. 

828. Moringa Juss. Die Blüten einer Moringa (wohl die in den ] 
Tropen vielfach kult ivierte M . o l e i f e r a L a m . s. F i g . 66) werden auf Jamaika 



Sarraceniaceae. 323 

und St. Domingo nach G o u l d von einem sehr kleinen, unscheinbar g e f ä r b t e n 

K o l i b r i (Mellisuga minima 
G o u l d ) besucht (vergleiche 
D e l p i n o P. I I . F . I I . p. 334). 
Die B l ü t e n genannter A r t 
sind ansehnlich und son
dern wahrscheinlich auf dem 
Discus innerhalb der Achsen-
cupula H o n i g ab (vergl. P a x 
i n E n g l e r s Nat . Pflanzenfam. 

I I I . 2. p. 242). 
Nach B r e h m (Tierleben 

I I . p . 567) werden die Blü ten 
auf Jamaika gern von einem 
Z u c k e r v o g e l (Certhiola f la -
veola) besucht. 

82. Familie Sarraceniaceae. 

193. Sarracenia L. 

829 . S. p u r p u r e a L . Nach H i l d e b r a n d (Ber. d. Deutsch. Bot. Ge
sellsch. I . 1883. p. 457—459) biegen sich an der h ä n g e n d e n B l ü t e (s. F i g . 67 A ) 
Kelch- und B l u m e n b l ä t t e r derart über der regenschirmartigen Ausbrei tung der 
Griffelspitze zusammen, dass nur 5 schmale Z u g ä n g e zum B l ü t e n i n n e r n o f fen 

Fig. 67. S a r r a c e n i a p u r p u r e a L. 
A Schematischer Durchschnitt der Blüte, um die Befruehtungsvveise durch Insekten zu er
läutern, b äussere Kelchblätter, c innere Kelchblätter, p Blumenblätter, st Griffelausbreitung, 
z Zäpfchen mit Narbeupapillen. — Die punktierten Linien deuten den Weg eines ein- oder 
auskriechenden Insekts an. •— B Senkrechter Durchschnitt durch die Blüte nach Entfernung 

der Kelch- und Blumenblätter, fr Fruchtknoten, gr Griffel nebst Ausbreitung, n Narbe. 
Nach E n g l e r - P r a n t l . 

bleiben. Die 5 Zipfel der Schirmausbreitung tragen an ihrer Innenfläche je ein 
vorspringendes Z ä p f c h e n (s. F i g . 67 B bei n) mit den Narbenpapillen oberseits. 
Der Pollen f ä l l t aus den Antheren i n den inneren Grund des Schirmes. D r i n g t 

ein Bes t äube r durch einen der e rwähn ten E i n g ä n g e i n den inneren Hoh l raum 

21* 

Fig. 66. M o r i n g a o l e i f e r a Lam. 
A Blüte. B dieselbe in Längsschnitt. — Nach E n g l e r -
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ein, so muss er hier den entgegenstehenden, 
papillentragenden Narbenzipfe l be

r ü h r e n und vorher aufgenommenen Pollen daran abstreifen; erst bei weiterem 
Vordr ingen gelangt er i n den G r u n d des Schirmes, wo der Pollen a n g e h ä u f t 
ist. Beim Hinauskriechen wird ein mi t Pol len beladenes Insekt denselben kaum 
auf der Narbe derselben B l ü t e absetzen, da es dabei die an der Oberseite des 
Z ä p f c h e n s liegenden Narbeupapil len i n der Regel nicht b e r ü h r t . Pollen und 

Narbe reifen gleichzeitig. 
A n kul t iv ier ten Exemplaren stellte M a c f a r l a n e ( A n n . of Bot . V o l . V I I . 

1893. p. 118—420) fest, dass die O b e r f l ä c h e des Ovariums grosse Tropfen einer 
süssen F l ü s s i g k e i t absondert, die den Pollen i n die innere S c h i r m h ö h l u n g herab

waschen ; ist derselbe so mi t F l ü s s i g k e i t d u r c h t r ä n k t , wi rd er u m so leichter dem 
I n s e k t e n k ö r p e r anhaften. A u c h soll der trockene Pollen nach letztgenanntem 
Beobachter nicht zur B e s t ä u b u n g z. B . bei k ü n s t l i c h e r Bastardierung geeignet 

sein. — M a c f a r l a n e fand bei den von ihm untersuchten S a r r a c e n i a - A r t e n 
auf den K e l c h b l ä t t e r n H o n i g d r ü s e n , jedoch secernieren dieselben an Warmhaus

exemplaren nicht immer. 

8 3 0 . S. sp. A n den B l ü t e n beobachtete J . J a c k s o n (Bot. G a y . V I . 

1 8 8 1 . p. 242) bei M i l l b u r g (Mass.) zahlreiche pollenfressende F l i e g e n . 

8 3 1 . S. v a r i o l a r i s M c h x . Die B l ü t e n werden i n Nordamerika von einem 
K ä f e r , der S c a r a b a e i d e Euphoria melancholica Gory et Perch., besucht (nach 

M e l l i c h a m p Notes on Sarrac. variolaris. L i t t e r . N r . 3245). 
I m Innern der Blattschläuche leben nach R i l e y (Trans. Acad. St. Louis. Vol . I I I . 

1875. p. 235—240) die Raupen einer N o c t u i d e (Xanthoptera semicrocea Guen.) und 
eine D i p t e r e n l a r v e (Sarcophaga sarraceniae Riley). 

8 3 2 . D a r l i n g t o n i a e a l i f o r a i c a T o r r , et G r a y . Nach A . B r a u n 

(Sitzungsb. der Gesellsch. Natur f . Freunde i n B e r l i n ; Sitz. v. 17. Jun i 1873) 

bi lden die braunroten, zusammenneigenden K r o n b l ä t t e r der h ä n g e n d e n B lü t e eine 

fast kugel ig aufgetriebene Glocke, an deren Seiten wand durch die Ausschnitte 

an der Grenze zwischen Nagel und Platte 5 Ö f f n u n g e n gebildet werden; durch 

dieselben k ö n n e n vermutl ich Insekten in den unter der sch i ld fö rmigen Ausbreitung 

des Fruchtknotens bef indl ichen, die S t a u b g e f ä s s e enthaltenden Raum hinein

kriechen. - - M a c f a r l a n e ( A n n . of Bot. a. a. O. p. 416—417) f and auf den 

V o r b l ä t t e r n und K e l c h b l ä t t e r n extraflorale Nektar ien , die im Bau den Drüsen 
der Blattbecher gleichen. 

8 3 3 . H e l i a m p h o r a i i u t a n s B t h . A u c h bei dieser Blattschlauchpflanze 
beobachtete M a c f a r l a n e (a. a. O. p. 418) extraflorale D r ü s e n auf den weiss-
rö t l i chen K e l c h b l ä t t e r n . 

83. Familie Nepenthaceae. 

194. Nepenthes L. 

Die kleinen B l ü t e n (s. F i g . 68) sind stets getrennten Geschlechtes und 
machen F r e m d b e s t ä u b u n g notwendig. M a c f a r l a n e ( A n n . of Bot . V o l . V I I . 

1893. p. 444) fand auf der Aussenseite der B l ü t e n b l ä t t e r und Blü tens t i e l e mancher 
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A r t e n Honigabsonderung und vermutet hiernach B e s t ä u b u n g durch Insekten, die 

auch die Blattbecher reichlich aufsuchen, wie Ameisen u. a. 

8 3 4 . D i o n a e a m u s c i p u l a E l l . [ D u B o i s , Bot, 

Gaz. X I V 1889. p . 200 bis 201] . Nach D u B o i s sind 
die B l ü t e n protandrisch; erst 36 Stunden nach dem Öff

nen der Beutel entfalten sich die Narben. Die Blü ten
dauer wäh r t drei Tage; dann rollen sich die weissgefärb-
ten K r o n b l ä t t e r derart ein, dass sie die f ü n f den Petalen 
gegenübers t ehenden S taubgefässe einschliessen und die 
fünf übr igen freilassen; zuletzt schlagen sich die Kelch
blä t te r übe r dem befruchteten Ovar ein. Die zu Tetra
den vereinigten Pollenzellen besitzen stachelige Vor
sp rünge und v e r d ü n n t e Stellen an der Ober f l äche . Kreuz
b e s t ä u b u n g war von E r f o l g begleitet. 

8 4 . F a m i l i e D r o s e r a e e a e . 

8 3 5 . D . r o t u n d i f o l i a L . Die B lü t en sah C o u y -

1 9 5 . D r o s e r a L . 
Fig. 68. N e p e n t h e s 

p h y l l a m p i o r a L. 
A rf Blüte, B $ Blüte. 
Nach E n g l e r - P r a n t l . 

b e a r e - C o r n w a l l (nach Bot. Jahresb. 1879. I . p. 129) 
auch einmal gegen 2 U h r nachmittags völlig o f f e n ; sonst sind sie nur morgens 
(nach W a l l i s i n D a r w i n Versch. B lü t en fo rm. Deutsch. Ausg. p. 284) ge

öf fne t . 

8 3 6 . D . f i l i f o r m i s R a f . X i n t e r m e d i a H a y n e . Dieser Bastard wurde von 
M a c f a r l a n e i n 11 Exemplaren auf einem Torfmoor von New Jerse} r zwischen 
den E l te rn aufgefunden und sowohl makro- wie mikromorphologisch genau be

schrieben (Journ. Roy. Hort ic , Soc. X X I V . 1900. p. 241—249) . Interessant 
erscheint, dass eine auf den K e l c h b l ä t t e r n von D . f i l i f o r m i s vorkommende 

aber bei D . i n t e r m e d i a fehlende Trichombildung von gestielten K ö p f c h e n 
haaren i n verkürz ter Form und geminderter Zahl auf den Bastard vererbt wird . 

837 . D . s tenope ta la H o o k , f . , D . A r c t u r i H o o k . , D . s p a t h u l a t a L a b . 
und D . b i n a t a L a b . — sämtl ich i n Neu-Seeland einheimisch - - ö f f n e n wie 
die europäischen Verwandten ihre B l ü t e n nach T h o m s o n (New Zeal. p. 261 

bis 262) nur zeitweilig und b e s t ä u b e n sich vorwiegend auf autogamem W e g e 
Der Insektenfang der Blä t t e r f indet wie bei den europä i schen A r t e n statt. 

85. Familie Podostemonaceae. 

[ W a r m i n g : Podostemonaceae i n E n g l . Nat . P f l . I I I , 2a. p. 1—22.] 

Die kleinen, häufig in Stromschnellen an Felsen wachsenden Pflänzchen 
entwickeln ihre winzigen B lü ten vielfach i n einer häu t igen H ü l l e , die beim 
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A u f b l ü h e n gesprengt wird . I n Brasilien scheint das A u f b l ü h e n am Ende der 
Regenzeit — bei niedrigerem Wasserstande — stattzufinden. Bei C a s t e l n a v i a 

p r i n c e p s T u l . et W e d d . sind die B lü ten 
zuerst i n H ö b l u n g e n des tha l lusähn l i chen 

V e g e t a t i o n s k ö r p e r s geborgen u n d treten erst 
nach Z e r s t ö r u n g der B l ä t t e r hervor (siehe 
F i g . 69). S e l b s t b e s t ä u b u n g der zwitterigen 
B l ü t e n scheint vor zuherrschen, doch ist z. B. 

bei M n i o p s i s Protogynie angedeutet (nach 

W a r m i n g a. a. O.). F r i t z M ü l l e r (Nature 

X I X . 1879. p . 463) giebt an, dass ausser 
gestielten chasmogamen B l ü t e n auch zahl

reiche sitzende Knospen auftreten, die unter

getaucht bleiben und möglicherweise kleisto

gam sind. 

Fi 69. C a s t e l n a v i a p r i n c e p s 
T u l . et Wedd . 

Teil einer blühenden Pflanze; die Blätter 
sind alle verschwunden, die Blüten haben 
sich einen Weg zur Oberfläche gesprengt. 

Nach E n g l e r - P r a n t l . 

8 6 . F a m i l i e C r a s s u l a c e a e . 

196. Cotyledon L. 

8 3 8 . C. r a m o s i s s i m a S a l m . — von S c o t t E l l i o t (S. A f r . p . 35o) 

bei Somerset-East beobachtet — besitzt flache u n d hautartige Discusschuppen, 
die i n den Z w i s c h e n r ä u m e n der f ü n f Karpel le ebensoviele m i t H o n i g gefüllte 

Taschen bilden. A l s Saftdecke dienen die stark verdickten, behaarten und dicht 

zusammenschliessenden Basen der Filamente. 

8 3 9 . C. o r b i e u l a t a L . in S ü d a f r i k a besitzt nach M a r l o t h (Ber. Deutsch. 

Bot . Gesellsch. X I X . 1901 . p . 178) am Grunde der Karpel le grosse, reichlich 
honigabsondernde Nektarien und w i r d von N e c t a r i n i a f a m o s a besucht. 

D i e R ö h r e der stark protandrischen B l ü t e n ist 16 — 20 cm lang. Ä h n l i c h ver
halten sich C. t u b e r c u l o s a L a m . und C. c o r u s e a n s H a w . 

8 4 0 . C. q u i t e n s i s B ä k . Die roten B l ü t e n sah G. v. L a g e r h e i m 
( Ü b . die B e s t ä u b u n g von Brachyot. ledif . p. 114) i n Ecuador von K o l i b r i s 

e i f r ig besucht. 

8 4 1 . C. ( ü m h i l i c u s ) c h r y s a n t h u s Bo i s s . et H e l d r . D i e Kronb lä t t e r 

enthalten nach L u i s e M ü l l e r ( V g l . Anatomie der B lumenbl . p. 150) ausgiebig 
Glykose. 

8 4 2 . B r y o p h y H u m c a l y c i n u m S a l i s h . (Mexiko) . Nach D e l p i n o ( A l t r i 

apparecchi etc. p. 56) h ä n g e n die B l ü t e n und haben eine röhr ige , un te rwär t s 
kugel ig erweiterte, g rün l i che Krone . H o n i g wird reichlich von vier zungen-

förmigen D r ü s e n am Grunde der 4 Karpel le abgesondert. D a eine Si tzf läche 
feh l t und Falter ausgeschlossen erscheinen, die ihren R ü s s e l n icht von unten 

her nach oben zu k r ü m m e n vermögen, ist die B l ü t e als orn i thophi l anzusprechen. 
Dieselbe ist ausgesprochen protandrisch. 
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1 9 7 . K a l a n c h o e A d a n s . 

8 4 3 . K . A f z e l i a n a B r i t t . ( = V e r e i a c r e n a t a A n d r . ) . A n den 
Blumen dieser A r t (unter dem Namen Verea crenata a n g e f ü h r t ) beobachte N . B . 
M o o r e (Proc. Boston. Soc. Nat . His t . Jan. 1878; cit. nach Bot. Jahresb. 
1878. I . p . 324) auf den Bahama-Inseln Blumeneinbruch durch eine m i t den 
H o n i g v ö g e l n verwandte C a e r e b i d e (Certhiola flaveola), die ihren Schnabel 

durch die Blumenkrone hindurch i n das Nektar ium stiess. D a die Pflanze i m 
tropischen A f r i k a einheimisch ist, muss die Beobachtung an einem kul t ivier ten 
Exemplar angestellt sein oder ein I r r t u m bei der Bestimmung vorliegen. 

844 . K . v e r t i c i l l a t a Scot t E l l i o t m e d . (Süda f r ika ) . D i e B l ü t e n sind 
leuchtend scharlachrot und anscheinend protandrisch ( S c o t t E l l i o t S. A f r . 

p. 354). 
845 . T i l l a e a moscha ta DC. auf Neu-Seeland t räg t nach T h o m s o n 

(New Zeal. p. 260—261) sehr kleine, aber sehr wohlriechende, honighaltige, 
protandrische Blü ten , die wahrscheinlich von Insekten b e s t ä u b t werden. 

8 4 6 . Rochea cocc inea D C . i n S ü d a f r i k a besitzt dicht aneinanderschliessende 
Kronb lä t t e r , so dass eine 20—25 mm lange R ö h r e entsteht. A l s Besucher be
obachtete M a r l o t h (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. X I X . 1901 . p. 178) H o n i g 
v ö g e l (Orthobaphes violaceus L . ) und einen F a l t e r (Meneris tulbaghia). 

87 Familie Cephalotaceae. 

847. Cephalotus follicularis Lahill. Absondernde Drüsen sind auf 
der ganzen Pflanze verbreitet; auf der Aussenseite der K e l c h b l ä t t e r sind sie 
besonders zahlreich. Zwischen S taubb lä t t e rn und Karpel len stehen e igen tüm
liche E p i d e r m i s a n h ä n g e , die auf ihrer Spitze innerhalb eines peripheren Ringes 
von Zellen ein Paar ha lbmondfö rmige Zellen mit dazwischenbefindlichem Spalt 
f ü h r e n ; ob sie bei der B e s t ä u b u n g eine Rolle spielen, ist zweifelhaft ( M a c -

f a r l a n e A n n . of Bot. V o l . V I I . 1893. p. 4 4 4 - 4 4 5 ) . 

88. Familie Saxifragaceae. 

848. Astilbe decandra D. Don. (= Tiarella biternata Vent.) Die im 
Habi tus an S p i r a e a A r u n c u s erinnernde Pflanze ist nach A s a G r a y (Excurs. 
to the Mountains of Nor th Carolina. Amer. Journ. Sc. A r t s X I I I . 1. 1842. 
Scient. Papers I I . 1889. p. 61 — 62) d iöc isch-polygam; in der einen sterilen 

F o r m haben die B l ü t e n schmale Kronb l ä t t e r , lange Filamente und Ovarien m i t 
nicht papi l lösen Narben; in den fert i len B l ü t e n sind die K r o n b l ä t t e r und Staub
gefässe reduziert, aber die Narben gross und papi l lös . 

198. Saxifraga L. 

8 4 9 . S. sa rmentosa L . f . aus China wurde von T o d d (Amer. Nat . X I V 

1880. p. 569—575) an kult ivierten Exemplaren untersucht. Die protandrischen 
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B l ü t e n sind durch zwei stark vorgrösserte K r o n b l ä t t e r und ein einseitig ent
wickeltes Nek ta r ium ausgezeichnet. Besonders e igen tüml ich ist die Auss t äube 

folge, sowie die w ä h r e n d des S t ä u b e n s erfolgenden centripetalen Bewegungen 
der S t a u b g e f ä s s e . Eine von T o d d zusammengestellte Tabelle giebt f ü r die ge

samte Blüteze i t der beobachteten Pflanze vom 29. M ä r z bis zum 7. M a i die 
Dauer des m ä n n l i c h e n und weiblichen B l ü t e n s t a d i u m s aller B l ü t e n i n der 

cymös verzweigten Inflorescenz a n ; diese Tabelle f ü h r t zu dem Ergebnis, dass 
jeder Satz gleichwertiger B l ü t e n z u n ä c h s t 4—5 Tage i m m ä n n l i c h e n , dann 1—3 
Tage i m weiblichen Stadium zubr ingt , ehe die n ä c h s t f o l g e n d e Blü tengenera t ion 
die Antheren zur Reife b r ing t ; durch diese Einrichtung; w i rd offenbar Xenogamie 
begüns t ig t . Ble ib t letztere aber aus, k ö n n e n die bisher u n b e s t ä u b t gebliebenen 
Narben durch den Pollen des n ä c h s t f o l g e n d e n B lü t ensa t ze s — also auf geitono-

gamem Wege — b e s t ä u b t werden. Autogamie ist nur i n A u s n a h m e f ä l l e n , wie 
z. B . bei W i n d s t ö s s e n u n d un rege lmäss igem Pollenausfal l mögl ich. 

8 5 0 . S. p e n n s y l v a n i c a L . 
G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vol . I . 1900. p. 169) sah die Blüten 

von der S c h w e b f l i e g e Platychirus quadratus Say besucht. 

8 5 1 . H e u c h e r a h i s p i d a P u r s h . [ R o b . F low. V I I I . 178—179] . — Die 
6—9 d m hoben Stengel tragen Rispen m i t g r ü n l i c h e n B l ü t e n (vgl . die in 

F i g . 70 abgebildeten Blüten 

der verwandten H . americana 
L . ) . De r etwa 6 mm lange 

K e l c h ist schief und an der 

Unterseite ganz buck l ig ; seine 

Lappen sind vorwär ts und 

etwas e inwär t s gerichtet. Die 

K r o n b l ä t t e r f ü l l e n die Zwi

s c h e n r ä u m e zwischen den 

Kelchlappen so aus, als wenn 
die Organe an der Spitze ver

bunden wären . D i e weite 

K e l c h r ö h r e hat einen Durch

messer von etwa 4 m m und 

bietet f ü r K o p f und Thorax 

einer Biene bequem Platz. Die 

S t a u b g e f ä s s e v e r l ä n g e r n und 

ö f f n e n sich — m i t dem un

teren anfangend — in be

stimmter Reihenfolge. Dem-

gemäss muss, um den Pollen

vorrat zu e r schöpfen , ein- und 

dieselbe B l ü t e mehrmals be
sucht werden. Die B l ü t e n sind protogyn mit langlebigen Narben. D i e Blüh
phase i n I l l i no i s s t immt nach R o b e r t s o n (Phi l . F low . Seas. Amer Nat X X I X 

Fig. 70. H e u c h e r a a m e r i c a n a L . 
A Ende eines Rispenzweiges. B Längsschnitt durch 

die Blüte. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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1895. p . 108) fast genau mi t der Flugzeit des zugehörigen Bes täube r s (Colletes 
aestivalis Patt.) übere in . 

Nach R o b e r t s o n werden die Blüten von der A p i d e Colletes heucherae Rob. 
besucht, deren Weibchen Honig und Pollen einholen, während die Männchen nur Honig 
saugen und auf der Suche nach Weibchen umherschwärmen. 

Auch die oligotrope Colletes aestivalis Patt, fliegt nach R o b e r t s o n mit Vorliebe 
an den Blüten. 

8 5 2 . M i t e l l a d i p h y l l a L . 
Die Blüten wurden in Wisconsin nach G r a e n i c h e r von den Schwebfliegen 

Paragus bicolor F. und Sphaerophona cylindrica Say besucht. 

853 . P l i i l a d e l p h u s e o r o n a r i u s W i l l d . Die K r o n b l ä t t e r entfalten reich
lich ä ther isches Ö l (nach L . M ü l l e r Verg l . Ana t . d. Blumenbl . p. 151). 

Die Blüten kultivierter Exemplare in Illinois sah R o b e r t s o n (Bot. Gaz. X V I I , 
1892. p. 270) von zahlreichen Individuen einer B i e n a r t (Eriades philadelphi Rob.) 
besucht. 

* 8 5 4 . D e u t z i a sp. 

An den Blüten einer unbestimmten Ar t beobachtete K n u t h in Kalifornien Bombus 
nearcticus Handl. (determ. A l f k e n ) als Besucher. 

199. Hydrangea L. 

8 5 5 . H y d r a n g e a arboreseens L . Die flachen Inflorescenzen erreichen 
nach R o b e r t s o n s Beobachtungen (Bot. G a z X V I I . 1892. p. 269—270) eine 
Breite von 7—10 cm und werden i n der Regel von einigen grossen, sterilen 
L o c k b l ü t e n umgeben, die auffal lend lange ausdauern und in ver färb tem Zustande 
sogar dem Win te r Trotz bieten. Die fer t i len B l ü t e n nebst Blü tens t ie len sind 
weiss, die K r o n b l ä t t e r kle in und schnell ab f ä l l i g ; am meisten anlockend er
scheinen die grossen Antheren der (meist 10) S taubb lä t t e r , die beim A u f b l ü h e n 
die Narben über ragen . Nektar wird am Griffelgrunde abgesondert. D ie B l ü t e n 
sind homogam und werden von Insekten so reichlich besucht, dass K r e u z b e s t ä u b u n g 
zweifellos eintr i t t , wenn auch Se lbs tbes t äubung durch Pol lenfa l l oder Insekten
hi l fe n icht ausgeschlossen ist. 

M e e h a n (Contr. Life-His tor . I I . Proc. Acad. Nat . Sc. Philadelphia. 1888. 
p . 283—284) verglich die B lü t ene in r i ch tungen obiger und anderer H y d r a n g e a -
Ar ten . Bei H . h o r t e n s i s Sm. bilden die peripherischen B l ü t e n der Inflorescenz 
den Schauapparat und sind unfruchtbar, während sich H . q u e r c i f o l i a Bartr. 
entgegengesetzt verhä l t und bei H . a r b o r e s e e n s L . sämtl iche B l ü t e n wenig-
auffa l lend, aber fruchtbar erscheinen. Diese Ungleichheit der „ V a r i a t i o n " soll 

nach Ansicht des genannten Beobachters mi t der Anpassungstheorie im Wider
spruch stehen. 

Als B l u m e n b e s u c h e r verzeichnete R o b e r t s o n in Illinois an 2 Tagen des 
Juni 4 lang- und 8 kurzrüsselige Apiden, 5 lang- und 9 kurzrüsselige Dipteren, 1 Grab
wespe, 2 Tagfalter und 5 Käfer. Als pollensammelnde und honigsaugende Besucher 
werden nur einige kleinere Bienen (Arten von Ceratina, Augochlora, Halictus und 
Prosopis) genannt. 

8 5 6 . B r e x i a madagascar iens i s T h o u . [ S c o t t E l l i o t . S. A f r . p. 354.] 
Der Mit te lnerv der K r o n b l ä t t e r ist stark verdickt. Zwischen letzteren liegen 



330 Saxifragaceae. 

als ziemlich tiefe A u s h ö h l u n g e n die konkaven K e l c h b l ä t t e r . Der H o n i g wird 
von einer gelben, verdickten Stelle an der Unterseite der Fi lamente nahe am 

Grun de abgesondert und fliesst von hier i n die taschen
artigen K e l c h b l a t t - A u s h ö h l u n g e n . Letztere werden 

von den Fi lamenten und den Staminodien zwischen 

ihnen bedeckt, so dass sie von oben nicht sichtbar 
sind. Die vierstrahligen, gelben Staminodien scheinen 

oberseits nahe am Ovar ebenfalls etwas H o n i g zu 
secernieren, so dass sich hier kleine Insekten ein Ge
n ü g e thun k ö n n e n , ohne den tieferliegenden, grösseren 
Honigvor ra t zu bemerken. Die S t a u b b l ä t t e r drehen 

sich a l l m ä h l i c h w ä h r e n d des Reifens nach abwärts, 
so dass die g e ö f f n e t e Seite der Antheren dem Zugang 

der Honigtaschen gegenüber s t eh t . Der kurze Grif fe l 

endigt i n eine flache Narbe. — D e n Habitus der 

B l ü t e stellt F i g . 7 1 dar. 
Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t bei Fort 

Dauphin und Ambahy (auf Madagaskar) einen H o n i g 
v ö g e l (Cinnyris souimanga Gmel.) sgd., sowie häufig eine 
S p h i n g i d e mit durchsichtigen Flügeln und andere nicht 
näher bezeichnete Insekten. 

8 5 7 . M o n t i n i a a c r i s L . fil. [ S c o t t E l l i o t 
a. a. O.]. Der H o n i g wi rd i n den m ä n n l i c h e n Blüten 

von einer stark entwickelten, den Insekten leicht zu

g ä n g l i c h e n Scheibe abgesondert. 
Als B e s u c h e r bemerkte der genannte Forscher in Südafrika eine Biene 

(Allodape sp.). 

Fig. 71. B r e x i a m a d a -
gasca r i ens i s T h o u . 

A Blüte, B Dieselbe nach Ent
fernung der Blumenblätter. 

Nach E n g l e r - P r a n t l . 

2 0 0 . E s c a l l o n i a L . f . 

8 5 8 . E . Ca lco t t i ae H o o k , et A r n . auf Juan Fernandez, wi rd nach 

J o h o w (Estud. sobre la f lo r . d. 1. is l . de Juan Fernandez. Santiago 1896, nach 

einem Referat L u d w i g s i n Bot . Centralbl . B d . 69. 1897. p. 324—331) durch 
K o l i b r i s (s. Besucherverzeichnis) bes t äub t . 

8 5 9 . E . m a c r a n t h a H o o k . (Chile). D ie hellpurpurnen, f ü n f K r o n b l ä t t e r der 

epigynen B l ü t e schliessen mi t ihren v e r l ä n g e r t e n Nagelteilen zu einer die Ge
schlechtsorgane umgebenden R ö h r e zusammen, aus deren Mi t t e die ziemlich grosse, 

sche ibenförmige Narbe und dicht darunter die 5 Antheren mi t intrors geöffneten 

Beuteln vorragen. A m Grunde des etwa 10 cm langen Gr i f f e l s befindet sich 
ein durch Furchen geteiltes Nektarpolster ( L o e w an Exemplaren des Berliner 
Botanischen Gartens 1892!). 

8 6 0 . Ca rpode tus s e r r a t u s F o r s t , i n Neu-Seeland hat augenfä l l ige , duf
tende und honigreiche, stark protandrische B l ü t e n , die ohne Zweife l entomophil 
sind (nach G . M . T h o m s o n New. Zeal. p. 260). 
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2 0 1 . R i b e s L . 

8 6 1 . R . g r a c i l e M c h x . [ R o b . Flow. I X . p. 270.] - - Die S t r ä u c h e r der 
Missouri-Stachelbeere treten bisweilen in dichten Gruppen auf und gewähren durch 
reichliches B l ü h e n den Besuchern gute Ausbeute. Die g rün l i chen B l ü t e n bilden 

zu 2—3 aus den Blattachseln h e r a b h ä n g e n d e Trauben. Die 2—3 m m lange 
Ke lchröhre t r äg t stark zurückgeschlagene , längl iche Lappen von 6—7 m m . Diese 
bilden nebst den 5, etwa 5 m m langen, rötl ichen K r o n b l ä t t e r n den geeignetsten 

S t ü t z p u n k t f ü r die Beine der anfliegenden Insekten. D ie purpurn ü b e r l a u f e n e 
Basis der Kelchlappen ist der augenfä l l igs te T e i l der B lü te . Die 5 S t aubge fä s se 
ragen 12 m m oder mehr aus der Ke lch röh re hervor und schliessen sich eng 
aneinander; an ihrem Grunde vorhandene Zwischenräume werden durch die 
kleinen, gegen die Filamente g e d r ü c k t e n K r o n b l ä t t c h e n vol ls tändig ausgefü l l t . 
Die B l ü t e n sind protandrisch. Die reife Narbe übe r r ag t etwas die Antheren. 
Letztere halten bisweilen noch Pollen nach dem Reifwerden der Narbe zurück , 
doch ist Autogamie, wenn nicht durch Insektenhilfe , kaum möglich. Vorzugs
weise f indet Allogamie zwischen getrennten B l ü t e n statt. Der von der epigynen 
Scheibe abgesonderte H o n i g wi rd durch reichliche Haare an der Griffelbasis 
und der Ke lch wand festgehalten. U m i h n zu erreichen, m ü s s e n die Bienen 
ihren Rüsse l zwischen den Filamenten oberhalb der Kronblat tspitzen e in füh ren . 
Hierzu ist ein Rüsse l von mindestens 4 m m L ä n g e erforderlich. D ie B l ü t e n 
sind ausschliesslich den Weibchen von B o m b u s angepasst, da die M ä n n c h e n 
und Arbeiter dieser Gattung während der Blütezei t der Pflanze nach den Beob
achtungen R o b e r t s o n s i n I l l inois (15. A p r i l bis 3. Mai ) noch nicht f l iegen. 
Die Hummelweibchen sind auch die einzigen Insekten, die beim Saugen stets 
Antheren und Narben berühren . Sie halten sich an den K r ö n - und Ke lch 
teilen fest und streifen die Bes t äubungso rgane mit dem Grunde des Abdomens. 
Andere Bienen mi t hinreichend langem Rüsse l sind zu k le in , u m beim Saugen 
Antheren und Narbe be rüh ren zu können , so dass sie als u n n ü t z e G ä s t e gelten 
müssen . 

R o b e r t s o n verzeichnete bei C a r l i n v i l l e als eigentliche Bestäuber 4 Hummeln; 
ausserdem beobachtete er 4 langrüsselige und 13 kurzrüsselige Apiden, sowie 1 kurz
rüsselige Diptere als gelegentliche Besucher. 

8 6 2 . R . spec iosum P u r s h . (Kal i fornien) . Die purpurrot ge f ä rb t en , 
h ä n g e n d e n B l ü t e n haben lange, ke i l förmige , zu rückgesch lagene B l u m e n b l ä t t e r 
und sehr weit hervorragende, ebenfalls rote S taubgefässe . D ie B l ü t e n erinnern 

habituell an F u c h s i a und werden von D e l p i n o daher zu dem ornithophilen 
F u c h s i a - T y p u s gestellt (Ul t . oss. P. I I . F . I I . p. 249). 

8 6 3 . R. c e r e u m D o u g l . 
Die weissen oder grünlichen Blüten dieser nordamerikanischen Art sah C o c k e r e l l 

(Amer. Nat. X X X V I . 1902. p. 816) von einer Hummel (Bombus juxtus Cress.) besucht. 

864 . R . C y n o s b a t i L . 
T r e l e a s e (Litter. Nr. 2383) sah bei Ithaka in Nordamerika V e s p a m a c u l a t a 

L. an den Kronröhren nahe der Basis einbrechen; auch F o r m i c a f u s c a L . biss un
regelmässige Löcher in den Kelch (nach Bot. Jb. 1880. I . S. 189). 
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Graenicher (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vol. I. 1900. p. 168) sah die Blüten 
von der S c h w e b f l i e g e Pipiza femoralis Loew besucht. 

8 6 5 . R. a u r e u m P u r s h ( = R . l o n g i f l o r u m N u t t . ) . 

In Nordamerika fand B u n d y (Am. Nat. X . p. 238) Hummeln die Blüten er
brechen; T r e l e a s e (Bull. Torr. Bot. Club. V I I I . p. 69) beobachtete Vespa maculata L. 
als Einbrecher. C o c k e r e l l (Amer. Nat. X X X V I . 1902. p. 812) nennt aus New-Mexiko 
2 langrüsselige und 3 kurzrüsselige Apiden, sowie 1 Vespide als Blumenbesucher; auch 
1 Falter (Epargyreus tityrus F.) wurde beobachtet. 

B e a l (The Honey-Bee Gleenings after the Oriole. Americ. Natur. IL 1869. p. 381) 
sah die Blüten in 2 aufeinanderfolgenden Jahren von zahlreichen Honigbienen besucht, 
die den Nektar aus Löchern der Kelchröhre entnahmen; er beobachtete öfters auch den 
B a l t i m o r e v o g e l (Icterus baltimore L.), wie er an zahlreichen frischen Blüten seinen 
Schnabel einstiess (nach P a m m e l , Trans. St. Louis. Acad. V. 1888. p. 255) und da
durch den Bienen den Weg zum Honig freilegte. — Cb. D a r w i n (Flowers of the 
primrose destroyed by birds, Nature I X . 1874. p. 481, 509. X. p. 6, 24) wies zuerst auf 
die Thatsache hin, dass einige Vögel, wie besonders Dompfaffen, die Gewohnheit be
sitzen, honighaltige Blumen zu zerbeissen und betrachtet dies Gebahren als eine Art 
Vorstufe zu den Gewohnheiten tropischer K o l i b r i s und H o n i g v ö g e l . Auf seine 
Anregung wurden zahlreiche ähnliche Beobachtungen aus den verschiedensten Gegenden 
mitgeteilt, so von H . M ü l l e r in dem Aufsatz: Gehen auch die deutschen Dompfaffen 
dem Honig der Schlüsselblumen nach? (Zool. Garten. 1875. p. 168—170), desgl. von 
B e c k m a n , Hardw. Sei. Goss. 1874. p. 135; A r c h e r B r i g g s , Nature IX . p. 509; 
C. A. M. , „Bullfinches und Primroses". Nature X I I . p. 427; T h y s e l t o n D y e r , 
Nature I X . p. 509; E. T. S. „Flowers of the Primrose destroyed by Birds", Nature IX. 
p. 509: E d w a r d s , Hardw. Sei. Goss. 1874. p. 214; F o r d h a m , Nature X I I . p. 783; 
F e s t i n g , Nature X. pag. 6; G l a d s t o n e J. H. , Nature I X . p. 509; H . M. C, „Birds 
and Flowers" Hardw. Sei. Goss. 1874. p. 184; K e y , Nature I X . p. 509; M o o r e N. B., 
Proceed. Boston. Soc. Nat. Hist. 1878; P r y o r , Nature X I I . p. 26; R o b e r t s , Nature XI , 
p. 446; S t e b b i n g , Nature I X . p. 509; S t o r e r , Nature X I I I . p. 26 u. a. (cit. nach 
P a m m e l in Transact. St. Louis Acad. V. 1888. p. 265—273). 

8 9 . F a m i l i e P i t t o s p o r a c e a e . 

202. Pittosporum Banks. 

8 6 6 . P . t e n u i f o l i u m B a n k s et S o l . , ein kleiner Baum Neu-Seelands, 
t r ä g t nach T h o m s o n (New Zeal. p. 254) duftlose, unter dem Laube versteckte 
bellpurpurne B l ü t e n , die protogyn sind und zwischen der Ovarbasis und den 
S t a u b b l ä t t e r n H o n i g absondern; letzterer wird durch Haare des Fruchtknotens 

geschütz t . Der Pol len ist k o h ä r e n t und läss t sich nicht leicht aus den Antheren 
heraus schü t t e ln . 

8 6 7 . P . eugen io ides A . C u n n . i n Neu-Seeland besitzt stark duftende, 
i n langen Doldentrauben stehende, ebenfalls honighaltige B l ü t e n ( T h o m s o n 

a. a. O.); sie sind in der Regel zwitterig, neigen aber nach H o o k er zu diö-
cischer Geschlechterverteilung'. Bisweilen wurde an f r i sch g e ö f f n e t e n Blüten 

direkte Autogamie beobachtet, doch ist F r e m d b e s t ä u b u n g durch die zahlreichen 
Anlockungsmi t te l f ü r Insekten gesichert. 

8 6 8 . P . u n d u l a t u m A n d r . ( = u n d u l a t u m V e n t.?) in N e u - S ü d - W a l e s 
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ist nach. H a m i l t o n (Lit ter . N r . 897; cit. nach Bot. Jahresb. 1895. I . p. 86) 

protogyn. \ 

8 6 9 . P . ch inense B o n n . Die K r o n b l ä t t e r enthalten nach L u i s e M ü l l e r 

( V g l . Ana t . d. B l u m e n b l ä t t e r p. 146) reichlich Glykose. 

90. Familie Cunoniaceae. 

Eine hypogyne, nektarabsondernde Scheibe deutet nach Engler (Nat. 
Pflanz. I I I , 2a. p. 96) bei dieser Familie auf I n s e k t e n b e s t ä u b u n g h in . 

870 . B e l a n g e r a t omen tosa Canih . b l ü h t um Lagoa Santa nach W a r 

m i n g (Lag. Sant. p, 403) zweimal im Jahre. 

203. Weinmannia L. 

8 7 1 . W . t r i c h o s p e r m a Cav. wird in Südchi le nach J o h o w (Zur Be
s täub , chilen. B l ü t . I I . p. 36) e i f r ig von der domestizierten H o n i g b i e n e 
beflogen. 

8 7 2 . W . racemosa F o r s t , ve rhä l t sich nach T h o m s o n (a. a. O.) ä h n 
l ich wie C a r p o d e t u s (s. N r . 860); doch wurde die Protandrie nicht fest
gestellt. 

91. Familie Hamamelidaceae. 

873. Corylopsis spicata Sieh, et Zucc, aus Japan, entwickelt mit dem 
Laube erscheinende, h ä n g e n d e B lü t enäh ren , deren grosse, 7 mm lange und 3 m m 
breite, k a h n f ö r m i g ausgehöhl te T r a g b l ä t t e r he l lg rün l ichge lb ge fä rb t sind und da
durch die Augenfä l l igke i t der Inflorescenz erhöhen. D ie B l ü t e n sind woh l . 
riechend und haben f ü n f aufrechte, he l lge lbgrünl iche Kelchabschnitte von 3 mm 
L ä n g e , ebensoviele freie, langbenagelte, 8 mm lange, hellgelbe K r o n b l ä t t e r , f ü n f 
beim A u f b l ü h e n die K r o n b l ä t t e r ü b e r r a g e n d e S t aubb l ä t t e r mit kleinen Antheren 
und zwei d ü n n e , den S taubb lä t t e rn gleich lange, S-förmig g e k r ü m m t e G r i f f e l ; 
letztere werden an ihrer behaarten Basis oberhalb des Ovars von 10 pfriemen-
förmigen Staminodien umgeben. Beim A u f b l ü h e n zeigen sich die Narbenpapillen 
bereits entwickelt, w ä h r e n d die Antheren noch geschlossen sind; als Nektarien 
scheinen die he l lg l änzenden Spitzen der Staminodien zu fungieren; doch war 

freier H o n i g nicht wahrnehmbar ( L o e w an Exemplaren des Berliner Botan. 
Gartens 1891!). Die B lü t en sind ohne Zweifel entomophil. 

8 7 4 . H a m a m e l i s v i r g i n i a n a L . ö f f n e t nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1658. 
p. 273—274) die B lü t en erst im Spä the rbs t . Antheren und Narben sind am 
ersten B l ü h t a g e noch unreif; am zweiten Tage zeigt sich die Narbe k lebr ig und 
gleichzeitig ö f f n e t sich erst die eine, dann die zweite Anthere des mi t den beiden 

G r i f f e l n abwechselnden Staubblattpaares; am drit ten Tage kommt auch das zweite 

S t a u b g e f ä s s p a a r zur Reife. Bei derselben k lappt die W a n d des Antherenfaches 

senkrecht i n die H ö h e und bietet den Pollen auf seiner nunmehrigen Aussen-
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seite dar, wo er vom W i n d e oder auch von Insekten fortgeholt werden kann; 

letztere waren jedoch nicht anwesend. 
G r a e n i c h e r (Bull . Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vol . I . 1900. p. 168) sah die Blüten 

von folgenden S c h w e b f l i e g e n besucht: Chrysogaster nitida Wied., Syrphus ribesii L., 
S. americanus Wied., Allograpta obliqua Say, Mesogramma geminata Say, Sphaerophoria 
cylindrica Say, Eristalis tenax L., E. transversus Wied., Syritta pipiens L . 

92. Familie Rosaceae. 

8 7 5 . S p i r a e a A r u n c u s L . A n nordamerikanischen Exemplaren fand 
R o b e r t s o n (Transact. St. Louis V I I . p. 166—168) die B l ü t e n i n Überein
s t immung mi t D e l p i n o honigabsondernd, w ä h r e n d LT. M ü l l e r sie f ü r honiglos 

e rk lä r t . D i e Geschlechts Verteilung bezeichnet R o b e r t s o n als rein diöcisch, 
da i h m die von K e r n e r angegebenen Sexualformen nicht zu Gesicht kamen. 

D ie m ä n n l i c h e n S töcke fa l len durch ihre zahlreichen S t a u b b l ä t t e r mehr i n das 

Auge als die weiblichen; auch werden die m ä n n l i c h e n B l ü t e n , da sie Pollen 

u n d H o n i g erzeugen, s t ä rke r von Insekten besucht als die weiblichen, die nur 

H o n i g darbieten. A n den B l ü t e n , die von D e l p i n o als mikromelit tophil be
trachtet werden, f a n d R o b e r t s o n die Besuche der K ä f e r am meisten unter 
den Blumenarten seines Beobachtungsgebiets vorherrschend. 

L e t z g e n a n n t e r Beobachter verzeichnete an 6 Tagen des Juni in Illinois 30 
Käferarten, 2 lang- und 11 kurzrüsselige Apiden, 3 sonstige Hymenopteren, 1 lang
rüsselige und 3 kurzrüsselige Dipteren, sowie eine Hemiptere als B e s u c h e r . 

Mi t Vorliebe werden die Blüten in Illinois nach R o b e r t s o n (Flow. Ins. XIX. 
p. 36) von der obligotropen Biene Anthrena spiraeana Robts. besucht. 

Die Blüten verschiedener nordamerikanischer Arten sah C. V- R i l e y (Insect 
Life I I . p. 298) häufig von dem ,,Rosenkäfer" (Macrodactylus subspinosus Fabr.) besucht 
und zerstört . 

8 7 6 . G i l l e n i a s t i pu l acea N u t t . ( = S p i r a e a s t i p u l a t a M u h l . ) . Die 
lockeren B l ü t e n s t ä n d e tragen nach der Beschreibung R o b e r t s o n s (Transact, 

St. Louis . V I I . p. 169—170) weisse B l ü t e n von 20—25 m m Durchmesser, die 

durch eine leichte K r ü m m u n g der Tragachsen derart gestellt sind, dass fast wie 
bei V io l a -B lü t en die drei unteren K r o n b l ä t t e r eine wagerechte Stel lung erhalten 
und die ü b r i g e n zwei sich nach oben schlagen. D i e 5—6 m m lange, enge 

K e l c h r ö h r e schliesst die S t a u b b l ä t t e r und Pist i l le ein. Be im A u f b l ü h e n ist die 

K e l c h m ü n d u n g eng und wird von den a u s s t ä u b e n d e n Antheren der äusseren 
S t a u b b l ä t t e r a u s g e f ü l l t ; spä te r entlassen auch die inneren Stamina ihren Pollen. 

Nach Ent leerung der Beutel erweitert sich der Kelchschlund und macht die 

n u n erst e m p f ä n g n i s f ä h i g e Narbe sichtbar. Die Tiefe und Enge der Kelchröhre 

deutet auf Anpassung an langrüsse l ige , kleinere B i e n e n , die ihren K o p f noch 

ein S t ü c k i n die R ö h r e e inzwängen k ö n n e n . Be im Saugen laden die Insekten 
reichlich Pol len auf und b e r ü h r e n die Narbe. 

Von B e s u c h e r n sah R o b e r t s o n in Illinois an 3 Tagen des Juni 11 lang
rüsselige, kleinere, sowie 4 kurzrüsselige Bienen, 3 langrüsselige Zweiflügler und 2 Falter. 

8 7 7 . Q u i l l a j a s a p o n a r i a M o l . , i n Centrai-Chile „ Q u i l l a i " genannt, erhält 
dort nach J o h o w (Zur B e s t ä u b , chilen. B lü t . I I . p. 36) eifrige Blumenbesuche 
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von der e inge füh r t en H o n i g b i e n e und hat f ü r die Bienenzucht des Landes 

eine ähn l i che Bedeutung wie das Heidekraut in Deutschland. 
8 7 8 . C y d o n i a v u l g a r i s Pers . Aus der übe rwin te rnden Knospe ent

wickelt sich nur je eine B l ü t e , nicht eine Inflorescenz m i t 6—8 B l ü t e n wie 
bei A p f e l und Birne. Die spä ter als bei letzteren Ar ten sich ö f f n e n d e n B l ü t e n 
fand W a i t e reichlich von Insekten besucht (Yearb. Depart. Agr ic . Washington 

1899. p. 178). 

204. Pirus Tourn. 

8 7 9 . P . c o r o n a r i a L . [ R o b . F low. Rosac. p. 442—443] . W ä h r e n d der 
Blütezeit — von Ende A p r i l bis Mi t t e M a i — sind i n I l l ino i s nach der Be
schreibung von R o b e r t s o n die B ä u m e durch ihre überre ichl ichen, ro sage fä rb t en 
und kös t l ich duftenden B l ü t e n ausgezeichnet. Die Krone breitet sich 4—5 cm 
weit aus. Der Achsenbecher steigt fast unmittelbar übe r dem Ovar auf einer 
Strecke von etwa 2 mm senkrecht in die H ö h e und sondert hier den Nektar 
ab. Der Rand des Bechers w i r d von einem dichten S t a u b g e f ä s s k r a n z über rag t , 
dessen Filamente ebenfalls a u f w ä r t s und ein wenig e inwär ts gerichtet sind. 
Dadurch wird der Nektar i n wirksamer Weise geborgen und vor kurzrüsse l igen , 
zu schwachen Insekten geschützt . E r kann nur von einer Biene erreicht werden, 
die ihren R ü s s e l zwischen den etwas auseinanderweichenden Enden der F i la 
mente e in führ t . Die B l ü t e n sind stark protogyn. I n den meisten F ä l l e n stehen 
die Narben soweit übe r den Antheren, dass spontane Autogamie auch nach 
Beginn des Po l l enauss t äubens unmögl ich ist. Die tiefe Honigbergung, die rosa
rote F ä r b u n g und die ansehnliche Grösse der B l ü t e machen Anpassung an 
H u m m e l n wahrscheinlich, die i n der That die wichtigsten Besucher sind. 
S t a u b g e f ä s s e und G r i f f e l ragen soweit vor , dass kleine Insekten unmögl ich 
K r e u z b e s t ä u b u n g bewirken k ö n n e n . Die Hummeln umfassen bei ihren Besuchen 
das ganze B ü n d e l der S taubge fäs se mi t den Beinen. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois von langrüsseligen Apiden 
ausser der Honigbiene 4 Arten von Bombus und eine Eucera-Art, ferner 2 Lepidopteren. 

880 . P . c o m m u n i s L . Die Hauptergebnisse der seit 1890 von M . B . 
W a i t e i n New Jersey du rchge füh r t en Bes t äubungsve r suche mi t B i r n b l ü t e n ver
schiedener Sorten sind i n B d . I , 1. p. 393 bereits mitgeteilt . E i n neuerdings 
veröf fen t l ich ter Aufsatz des genannten Forschers (Pollination of Pomaceous 
Fruits, Yearb. Depart. Agr ic . Washington 1899. p. 167—180) schildert auch 
die von i hm angewendeten Versuchsmethoden, die hier wegen ihres praktischen 

Wertes e r w ä h n t sein mögen. Der protogyne Zustand der B i r n b l ü t e n dauert 
nach W a i t e 2—3 Tage; schon vor dem völ l igen A u f b l ü h e n ragen die reifen 
Narben h ä u f i g etwas zwischen den K r o n b l ä t t e r n hervor. D ie P r ü f u n g auf Fer
ti l i tät oder Ster i l i tä t wurde i m ersten Versuchsjahre i n der Weise vorgenommen, 

dass die B l ü t e n 1—2 Tage vor dem Ö f f n e n mit einer H ü l l e aus Pergament
papier, Sackleinwand oder Moskitogaze umgeben und dadurch vor Insekten

besuch abgeschlossen wurden. Bei allen spä te ren Versuchen wurde küns t l i che 
B e s t ä u b u n g zur Anwendung gebracht. Zu diesem Zweck wurden an v o l l ent-
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wickelten, aber noch nicht erschlossenen B l ü t e n k n o s p e n mi t einer scharfen Schere 
z u n ä c h s t die Ke lchz ip fe l , K r o n b l ä t t e r und S t a u b g e f ä s s e entfernt , so dass nur 

das Receptaculum m i t den 5 G r i f f e l n z u r ü c k b l i e b ; dann wurden an vollkommen 
frischen B l ü t e n der näml i chen oder einer anderen Birnensorte mi t einer Pincette 
die Antheren losgerissen und ihre Pollenmassen an den Narben der zuerst 
kastrierten B l ü t e n gerieben. Die so bes t äub ten B l ü t e n wurden hierauf mi t ihren 
zugehör igen H ü l l e n umschlossen, zu deren Befestigung am Stiel feiner Kupfer
draht diente; an letzterem wurde zugleich ein kleines V e r m e r k t ä f e l c h e n befestigt; 
alle nicht b e s t ä u b t e n B l ü t e n wurden sorgfä l t ig entfernt. Nach erfolgter Frucht

reife wurden schliesslich die durch die verschiedenen Pollensorten erzielten 
Fruchtzahlen ermittelt und daraus die Wirksamke i t des Pollens bei der be

treffenden Sexualverbindung i n Procenten berechnet. — Z u bemerken ist , dass 
W a i t e — abweichend von dem gewöhn l i chen Sprachgebrauch -— unter „Self-

Po l l ina t ion" die B e s t ä u b u n g einer B l ü t e m i t Pol len derselben Birnensorte, aber 

eines anderen Baumes und unter „Cross -Po l l ina t ion" die B e s t ä u b u n g mit Pollen 

einer f remden Sorte versteht. 

A l s selbststeril erwiesen sich besonders die Sorten: A n j o u , Bartlett , Bous

sock, Clairgean, Clapps Favori te , Easter, H o wel l , Lawrence, Louise Bonne de 

Jersey, Sheldon, Souvenir de Congress, Superf in u n d Winte r -Nel i s ; als selbst
f e r t i l dagegen Angouleme, Bose, B u f f u m , F lemish Beauty, Heathcote, Mannings 

El izabeth u n d Seckel, sowie i n den S ü d s t a a t e n : K i e f f e r u n d L e Conte. Der 

Unterschied zwischen den beiden Reihen ist keineswegs ein absoluter; doch tritt 
bei manchen Sorten, wie z. B . Bar t le t t , die Verschiedenheit zwischen Selbst-

und K r e u z b e s t ä u b u n g sehr scharf i n der Ausb i l dung der Samen hervor, die im 

letzteren Fal le gross und vo l lkommen normal , im ersteren dagegen sehr klein 
und v e r k ü m m e r t erscheinen. 

Die Blüten in New-Mexiko (Mesilla Park 12. Apr. 1897) kultivierter Bäume fand 
C o c k e r e l l (The Zoologist. 4. Ser. Vol. I I . Nr. 680. 1898. p. 80) von einheimischen 
Bienen nicht besucht, nur Apis saugte vereinzelt, bisweilen auch der Distelfalter (Pyra-
meis cardui). Die Coccinellide Diabrotica 12-punctata weidete an Kronblättern. 

8 8 1 . P . m a l u s L . Die A p f e l b l ü t e n werden nach W a i t e (a. a. 0 . p. 176) 
i m Vergleich zu B i r n b l ü t e n sehr bedeutend v o n l ang rüs se l i gen Ap iden bevor

zugt; sie stehen i n der Ausb i ldung der von den S t a u b g e f ä s s e n gebildeten Saft
decke, sowie i n Colorit und Geruch entschieden eine Stufe höhe r ; bei gleich
zeitigem B l ü h e n w ü r d e n die beiderlei B l ü t e n nicht miteinander konkurrieren 

k ö n n e n . Dagegen ist die durchschnittliehe Fruchtbarkei t (5,6 °/o) beim Apfel 
niedriger als bei der Birne (13,5 °/o). Ü b e r die Zah l der Insektenbesuche, die 

zur B e s t ä u b u n g der A p f e l - und B i r n b l ü t e n eines Obstgartens ausreicht, schreibt 

W a i t e (a. a. O. p. 179): Bei normalem F r ü h j a h r s w e t t e r f inde t sich in der 
Regel eine Insektenmenge ein, die zur B e s t ä u b u n g einiger hundert B ä u m e mehr 

als g e n ü g e n d ist; dagegen reicht die Zahl bei sehr ausgedehnten, zu mehreren 

nebeneinander liegenden Obstbauanlagen o f t nicht aus; es sollte daher jeder 

O b s t z ü c h t e r auch Bienens töcke halten, deren Insassen die allerbesten Kreuzungs-
vermitt ler sind. 
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A l s selbstfertile Apfelsorten sind Ba ldwi l l und Nortons Melon , dagegen 
als selbststeril Rhode Is land Greening, Talman Sweet, Esopus Spitzenburg und 
Twenty Ounce zu nennen; doch ist dieser Unterschied bei Ä p f e l n noch weniger 
durchgreifend als bei Birnen. Aber auch bei den selbstfertilen Ä p f e l n wie 
Baldwin wTaren die durch Kreuzung erhaltenen F r ü c h t e i n Colori t , Grösse und 

Samenbildung den meist ganz samenlosen, kleineren und schwach' g e f ä r b t e n I n 

zuchtprodukten über legen . 
P i r u s M a l u s L . wurde in Nordamerika nach B a i l e y (Journ. Roy. 

Hort ic . Soc. X X I V . 1900. p . 211) mit P. J o e n s i s B a i l e y gekreuzt, um eine 
f ü r mittelkontinentale Gegenden geeignete Rasse zu züchten . F ü r kä l te res K l i m a 
wurden Kreuzungen m i t dem sibirischen A p f e l ( P i r u s b a c c a t a L . ) und anderen 

nörd l ichen A r t e n erfolgreich ausge füh r t . 

Die Blüten wurden wie die Birnblüten in New-Mexiko nach C o c k e r e l l (The 
Zool. a. a. 0. p. 80) von wilden Bienen kaum besucht; nur einmal sab er Augochlora 
neglectula als Besucher, während Apis reichlich saugte. Auch 1 Fliege (Eügnoriste) 
und 1 Falter (Danais archippus F.), sowie Thrips wurden bemerkt. 

Auf Juan Fernandez sollen nach M o s e l e y (A Naturalist on the „Challenger\ 
London. 1879. p. 540) die dort eingeführten Apfelbäume — wie auch die Kirschen — 
vermutlich durch K o l i b r i s bestäubt werden, da daselbst nur eine einzige Bienenart 
— neben etwa 20 Dipteren — vorkommt (?). 

8 8 2 . P . s inens i s L i n d l . Die chinesische Sandbirne hat durch spontane 
Kreuzung mit der europäischen P i r u s c o m m u n i s i n den südl ichen Staaten 
Nordamerikas nach S w i n g l e und W e b b e r (Yearb. U . S. Departm. Agr icu l t . 
1897. p. 415—416) hybride Formen wie die „Kief fe r - und L e Conte-Pear" er
geben, die einem südl icheren K l i m a angepasst sind. Letztere beiden Formen 
haben südwär t s bis nach Flor ida eine erhöhte Birnenproduktion ermögl ich t ; die 
genannten Hybr iden zeichnen sich durch energischeren Wuchs sowie grössere 
Widerstandskraft gegen Krankhei ten aus und vereinigen damit die guten Frucht
eigenschaften der europäischen Birne. 

8 8 3 . E r i o b o t r y a j a p o n i e a L i n d l . 
Die weissen Blüten der japanischen Mispel werden in Chile nach J o h o w (Zur 

Bestäub, chilen. Blüt. Valpar. 1900. p. 20) häufig von dem chilenischen K o l i b r i 
(Eustephanus galeritus Mol.) besucht, ohne dass in diesem Fall Ornithophilie vorliegt. 
Im centralen Chile sind H o n i g b i e n e n (Apis ligustica Spin.) wirksame Bestäuber; auch 
zahlreiche Fliegen finden sich auf den Blüten ein. 

In Südafrika bemerkte M a r l o t h (Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. X I X . 1901. 
p. 179) an den Blüten H o n i g v ö g e l (Cinnyris chalybea L.). 

S c h r o t t k y (Biol. Nat. 1901. p. 212) sah die Blüten bei St. Paulo in Brasilien 
von der A p i d e Megacilissa regelmässig vor Sonnenaufgang und dann wieder abends 
besucht. 

8 8 4 . A m e l a n c h i e r eanadensis T o r r , et G r . [ R o b . Flow. Rosac. p. 446 
bis 447] . Diese nordamerikanische A r t entfaltet ihre B l ü t e n vor dem Laube und 
hat nach R o b e r t s o n unter den Rosaceen von I l l ino is die f rühes t e Blü teze i t 
(vom 1. A p r i l bis 27. A p r i l ) . Die zahlreichen weissen B l ü t e n bilden dichte 
ends t änd ige Trauben. Die längl ichen, etwa 12 mm langen K r o n b l ä t t e r benach

barter B l ü t e n d rängen sich derartig eng zwischen einander, dass die unschein-

Knuth , Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 22 
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baren Blü tens t ie le und Kelcbe ganz versteckt werden und die B l ü t e n scheinbar 
eine z u s a m m e n h ä n g e n d e , weisse Masse bilden. Der zwischen dem Ovar und 
den Filamentbasen liegende T e i l des Achsenbechers sondert H o n i g ab. Beim 
A u f b l ü h e n ragen die G r i f f e l mi t bereits entwickelten Narben ü b e r die einge
k r ü m m t e n S t a u b g e f ä s s e hervor, deren Antheren noch geschlossen sind. Nach 
und nach richten sich die Stamina auf und schlagen sich nach aussen, wobei 
sie i n gleicher Reihenfolge a u s s t ä u b e n . N u r f ü n f innere S t a u b g e f ä s s e bleiben 
i n ihrer stark g e k r ü m m t e n Lage u n d versperren mi t ihren grossen, noch ge
schlossenen Beuteln den Eingang zur honigbergenden Röhre , bis schliesslich alle 
üb r igen Antheren entleert sind. Die B l ü t e n werden reichlich besucht und es 

ist daher bei g ü n s t i g e m Wet te r bis zum E i n t r i t t der Antherenreife ausgiebige 
Gelegenheit zu Geitonogamie oder Xenogamie vorhanden. Versagt letztere, so 

k ö n n e n bei dem n ä c h t l i c h e n Schliessen der K r o n b l ä t t e r oder bei ungünst igem 
Wetter die Antheren einiger l änge re r S t a u b g e f ä s s e mi t den Narben i n Berüh

rung kommen u n d spontane Autogamie h e r b e i f ü h r e n . — V g l . hierzu die von 
K i r c h n e r nach kul t iv ier ten Exemplaren entworfene Beschreibung i n Handb. 

I I , 1. p . 389 — 390. 
R o b e r t s o n beobachtete in Illinois 3 langrüsselige und 15 kurzrüsselige Apiden, 

1 Blattwespe und 6 Dipteren, darunter 4 Syrphiden, an den Blumen. 
G r a e n i c h e r (Bull. Wisconsin. Nat. Hist. Soc. Vol . I . 1900. p. 171) sah die 

Blüten in Wisconsin von der Schwebfliege Neoascia globosa Walk, besucht. 

205. Mespilus L. (incl. Crataegus L.). 

8 8 5 . C r . cocc inea L . v a r . m o U i s T o r r , et G r . [ R o b . F low. Rosac. 

p . 4 4 3 — 4 4 4 ] . D i e mi t dem Laube erscheinenden weissen B l ü t e n dieses nord
amerikanischen Baumes bilden nach R o b e r t s o n ansehnliche Doldenrispen. 
Der B l ü t e n d u r c h m e s s e r be t r äg t etwa 2,5 cm. D ie Narben sind vor der Antheren

reife e m p f ä n g n i s f ä h i g . S p ä t e r nach dem Ö f f n e n der Beutel kann Autogamie 
m i t oder ohne Insektenhi l fe eintreten. Jedoch ist der Abs tand zwischen den 

S t a u b g e f ä s s e n und den G r i f f e l n kein ganz geringer. Der nektarabsondernde 
Te i l des Achsenbechers, der bei P i r u s sich senkrecht erhebt, ist bei C r a t a e g u s 

zu einer konkaven, etwa 6 m m breiten Scheibe erweitert; auch bergen die Staub
gefässe den H o n i g nicht, so dass derselbe von zahlreichen kurz rüsse l igen Lisekten 
ausgebeutet werden kann. Manche von ihnen saugen H o n i g , ohne zur Be
s t ä u b u n g beizutragen. Die B l ü t e n besitzen einen unangenehmen Geruch und 

ihre Scheibe n immt an ä l t e ren B l ü t e n bisweilen eine p u r p u r r ö t l i c h e F ä r b u n g an 
M i t der typischen F o r m stimmt die V a r i e t ä t m o l l i s i n der Blü teze i t nicht 
ü b e r e i n , da letztere bereits i m A b b l ü h e n begr i f fen ist , wenn die erstere zu 

b l ü h e n beginnt; auch befinden sich beide zu ungleicher Zeit i n dem f ü r Insekten
besuch güns t i g s t en Stadium. 

Als B e s u c h e r bemerkte R o b e r t s o n in Illinois 3 langrüsselige und 16 kurz
rüsselige Apiden, 4 Faltenwespen, 15 Dipteren, darunter 7 langrüsselige, 4 Käfer und 
1 Falter. 

8 8 6 . C r . cocc inea L . [ R o b . F l o w . Rosac. p . 4 4 4 — 4 4 5 ] . D i e Blü ten 

stimmen i n der Protogynie und einigen anderen Punk ten nach R o b e r t s o n mit 
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denen der vorigen V a r i e t ä t überein, sind aber kleiner, duf ten s t ä rke r und bilden 
weniger ansehnliche Doldenrispen. D ie honigabsondernde Scheibe ist s t ä r k e r 
ausgehöhl t und enger. Beim A u f b l ü h e n sind die S t a u b g e f ä s s e oberhalb der 
Scheibe e inwär t s g e k r ü m m t und biegen sich dann nach und nach a u s w ä r t s ; die 

äusseren Antheren s t ä u b e n zuerst. 
Von B e s u c h e r n verzeichnete R o b e r t s o n in Illinois 5 langrüsselige und 14 

kurzrüsselige Apiden, 2 Faltenwespen, 1 Grabwespe, 22 Dipteren, darunter 11 lang
rüsselige, 6 Käfer und 2 Falter. 

887 . Cr . c r u s g a l l i L . gleicht nach R o b e r t s o n (a. a. O. p. 445—446) 
der vorigen A r t . Die B l ü t e n sind jedoch au f fä l l i ge r und die Blü teze i t ist eine 
etwas spä te re ; unter den Besuchern zeigt sich infolge dessen eine Zunahme der 

Hymenoptera aculeata. 
Von B e s u c h e r n bemerkte R o b e r t s o n 10 langrüsselige und 22 kurzrüsselige 

Apiden, 7 Faltenwespen, 1 Grabwespe, 20 Dipteren, darunter 11 Syrphiden, 3 Käfer und 
3 Tagfalter. 

206. Rubus L. 

8 8 8 . R . u r s i n u s T . et Gr. Die kalifornische Brombeere wurde von B u r 
b a n k mi t Pollen der sibirischen Himbeere (R. c r a t a e g i f o l i u s B u n g e ) be
s täubt . V o n den erzielten Bastardpflanzen war nur eine einzige („Pr imus" ) 
fruchtbar und zeichnete sich i n der zweiten Generation an den verschiedenen 
Indiv iduen durch sehr abweichende Stachelbildung der Zweige aus. Doch kehrten 
auch i n den folgenden Generationen die Säml inge niemals zu einer der E l te rn
formen zu rück (nach S w i n g l e und W e b b e r i n Yearb. U . S. Depar tm. A g r i c u l t . 
1897. p. 393—394 ; Taf. X V I I I . F i g . 3; X I X . F ig . 1). Sie ü b e r t r e f f e n die
selben durch Reichlichkeit und Grösse der F r ü c h t e und reifen letztere einige 
Wochen f rühe r . 

8 8 9 . R . D a l i b a r d a L . ( = D a l i b a r d a r e p e n s L . ) erzeugt bisweilen 
nach A s a G r a y (Li t ter . N r . 832) und M e e h a n (Li t ter . N r . 1662) kleistogame 
Blü t en . 

8 9 0 . R . Chamaemorus L . kommt nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1662) auch 
mit monöcischer Geschlechterverteilung vor. 

8 9 1 . R . u l m i f o l i u s Schot t , fll. -
Die in Chile eingeführte Pflanze breitet sich dort nach J o h o w (Zur Bestäub. 

chilen. Blüt. I I . p. 36) mehr und mehr aus; ihre Blüten werden daselbst von der 
H o n i g b i e n e (Apis ligustica Spin.) denen vieler anderen einheimischen Nektarblumen 
vorgezogen; auch Bombus chilensis Gay sucht die Blüten auf (a. a. 0. p. 38). 

8 9 2 . R . d i s c o l o r W . et N . (?) ist i n Chile nach R e i c h e ( E n g l e r s 
Jahrb. X X I . 1896. p . 40) eingeschleppt und t r äg t meist sterile B l ü t e n , deren 
Antheren nicht aufspringen; i n Südch i le scheint Fruchtbarkeit h ä u f i g e r ein

zutreten. 

8 9 3 . R . r o s a e f o l i u s S m . (Südas ien) . 
A n den Blüten wurden von S c h r o t t k y (Biol. Notiz. 1901. p. 212) bei St. Paulo 

in Brasilien verschiedene Arten von Augochlora beobachtet. 

22* 
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894—81)5. 11. e l l i p t i c u s S m . und l a s i o c a r p u s S m . b l ü h e n auf dem 
H i m a l a j a nach D . B r a n d i s (S i t . zb .Katurh .Ver . Preuss. Rhe in l . AVestfal. 1889. 

p. 38 f f . ) je nach der H ö h e n l a g e (bis 2400 m) i m M ä r z oder A p r i l , auf den 
Neilgherries aber haben sie bis zum Oktober B l ü t e n . Ä h n l i c h v e r h ä l t sich 

R h o d o d e n d r o n a r b o r e u i n S i n . 

8 9 6 . R . a u s t r a l i s F o r s t , auf Neu-Seeland ist nach G. M . T h o m s o n 
(New Zeal. p. 259—260) a u s g e p r ä g t diöcisch mi t g rösse ren , weissen, männ
lichen und kleineren, g r ü n l i c h e n , weiblichen B l ü t e n ; beide enthalten Honig 
und duften. 

T h o m s o n (a. a. 0.) sah die Blüten durch Dipteren vom Habitus der Stuben
fliege besucht. 

8 9 7 . R . o c c i d e n t a l i s L . [ R o b . F low. Rosac. p . 4 3 7 — 4 3 8 ] . Die Blüten 
dieser nordamerikaniscben A r t bi lden nach R o b e r t s o n unansehnliche Gruppen 

und ö f f n e n sich nacheinander. I h r Durchmesser be t r äg t etwa 15 mm. Die Kron

b l ä t t e r sind kurz und schmal. Die Narben sind vor der Antherenreife empfäng

n is fäh ig . V o n den zahlreichen kurzen S t a u b g e f ä s s e n s t ä u b e n die äusseren zuerst. 
Es kann Al logamie und Autogamie durch Insektenhi l fe , bei ausbleibendem In-

sektenbesuch auch spontane Autogamie eintreten; jedoch k ö n n e n die inneren 

u n d oberen Narben nur durch Insekten b e s t ä u b t werden. Der Nektarring 
zwischen den äusse ren Pist i l len und den inneren S t a u b g e f ä s s e n ist leichter zu

g ä n g l i c h als bei R. v i l l o s u s A i t . , da die S t a u b g e f ä s s e kü rze r und weniger 
zahlreich sind. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois Anthrena bicolor F. 0 und 
Odynerus anormis Say. M e e h a n (Litter. Nr. 1573) sah die Blüten von Honigbienen 
besucht. 

8 9 8 . R . v i l l o s u s A i t . [ R o b . F low. Rosac. p. 438 — 439] . Die zahl
reichen, weissen B l ü t e n dieser nordamerikanischen A r t breiten sich 2 — 1 cm weit 

aus. Zur Zeit der B l ü t e n ö f f n u n g sind die zahlreichen Narben bereits empfängnis

f ä h i g , w ä h r e n d die Antheren noch geschlossen sind. E ine zu dieser Zeit oder 
etwas spä t e r beim A u s s t ä u b e n der äusse ren S t a u b g e f ä s s e an die B l ü t e anfliegende 

Biene bewirkt leicht F r e m d b e s t ä u b u n g , wenn sie Pol len mi tbr ing t ; ohne letz
teren kann sie Autogamie veranlassen. Beim A u s s t ä u b e n der inneren Stamina 

ist spontane Autogamie durch B e r ü h r u n g gleich hochstehender Antheren und 

Narben mögl ich . Der von einem schmalen R i n g zwischen dem Grunde des 

Achsenbechers und den Fi lamenten abgesonderte H o n i a ist vo l l s t änd ig und tief 
geborgen. D i e Grösse der B l ü t e n und die Tiefe der Honigbergung machen 
Anpassung an H u m m e l n wahrscheinlich, die i n der Tha t die vorherrschenden 

und wichtigsten Bes t äube r sind; doch k ö n n e n auch kleinere Insekten gelegent
l i ch B e s t ä u b u n g veranlassen. 

Als B e s u c h e r bemerkte R o b e r t s o n in Illinois ausser der Honigbiene 3 lang
rüsselige und 5 kurzrüsselige Apiden, sowie 2 Dipteren. 

P a t t o n (Entom. Month. May X V I I . p. 31—35) beobachtete in Connecticut Macropis 
ciliata Patt, rf 

http://Sit.zb.Katurh.Ver
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2 0 7 . F r a g a r i a L . 

Nach einer Angabe von W . L a z e n b y (Proc. Amer . Assoc. Philadelphia 
X X X I I I . 1885. p. 499 — 503) soll bei Kreuzung verschiedener Erdbeersorten 
der Einf luss der väter l ichen Pflanze auf Geruch, Farbe, Fo rm und Textur der 
Mischlingsfrucht deutlich sichtbar sein (Xenien?). 

Nach Angabe von R o g e r s (Lit ter . N r . 2118) nahm die Scheinfrucht 
einer i n New Jersey kul t ivier ten Erdbeersorte nach vorausgehender B e s t ä u b u n g 

der B l ü t e mi t Pol len einer verschiedenen V a r i e t ä t mehr oder weniger den Frucht

charakter letzterer an (nach Bot . Jahresb. 1884. I . p . 665) — e i n , F a l l von 
Xenienbildung, der weiterer Bes t ä t i gung bedarf (!). 

8 9 9 . F . v i r g i n i a n a M i l l . v a r . i l l i n o e n s i s G r . [ R o b . F low. Rosac. p. 440 
bis 441] . Die i n kleinen Gruppen zusammen wachsenden Exemplare dieser nord
amerikanischen A r t tragen anf 1—2 dm hohen Stengeln eine kleine Anzah l 
weisser B l ü t e n , deren wagerechte Ausbreitung etwa 15—25 m m bet räg t . D i e 
Geschlechterverteilung ist gynodiöcisch; die weiblichen Blü ten sind kleiner und 
haben ve rkümmer te S taubgefässe . D a die Zwi t te rb lü ten protogyn sind, ist 
F r e m d b e s t ä u b u n g gesichert. Andererseits stehen die Antheren so unmittelbar 
über den Narben, dass beim A u s s t ä u b e n des Pollens derselbe auf die Narben 
fa l len oder auch durch Insekten direkt übe r t r agen werden kann. Der vom ver
engten Te i l des Achsenbechers abgesonderte Nektar wi rd zwischen den Filament-
basen und den äusseren Karpel len nur unvo l l s t änd ig geborgen und ist daher 
kleinen Bienen und Fliegen zugängl ich . Die haup t säch l i chs t en Besucher sind 
Bienen der Gat tung Halictus. 

Von B e s u c h e r n verzeichnete R o b e r t s o n in Illinois 3 langrüsselige und 9 kurz
rüsselige Apiden, sowie 5 Dipteren, darunter 3 Syrphiden. 

9 0 0 . F . v i r g i i r i a n a M i l l . Die Stammart t r i t t nach H a r s h b e r g e r 
( A s a G r a y B u l l . V I . 1898. p. 37; cit. nach Bot. Jb. 1898. I I . p. 403) i n 
der Umgebung von Philadelphia und Baltimore mit weiblichen und zwitterigen 
B l ü t e n , sowie auch männ l i ch auf. Das gleiche wird i n floristischen Werken, 
wie B r i t t o n and B r o w n IUustr. Flora ( I I . p. 206) angegeben. 

* 9 0 1 . F . i n d i c a A n d r . 
sah K n u t h bei Tokio von kleinen Musciden besucht. 

208. Potentilla L. 

9 0 2 . P . eanadensis L . [ R o b . Flow. Rosac. p. 441] . Die B lü t en ä h n e l n 
— abgesehen von ihrer geringen Grösse und gelben Farbe — denen von F r a 

g a r i a . Die i n ansehnlichen Gruppen auftretende Pflanze hat aufsteigende oder 
niederliegende Stengel, die einzelne achsels tändige B l ü t e n tragen. D a von letz
teren am näml i chen Exemplar i n der Regel nur wenige gleichzeitig g e ö f f n e t 
sind, ist reichliche Gelegenheit zu Kreuzung vorhanden. Die B l ü t e n sind etwa 

15 m m weit ausgebreitet. Der H o n i g wi rd von einem schmalen Ringe zwischen 
den äusseren Pist i l len und den S taubge fäs sen abgesondert. Protogynie ist an-
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gedeutet; doch kann bei ausbleibender F r e m d b e s t ä u b u n g Autogamie durch I n 

sektenhilfe oder durch Pol lenfa l l eintreten. 
Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois 8 langrüsselige und 9 kurz

rüsselige Apiden, 4 Faltenwespen, 7 Dipteren, darunter 2 Syrphiden, und 1 Tagfalter. 

9 0 3 . P . T h u r b e r i G r a y . 
An den dunkel karminroten Blüten wurden in New Mexiko nach C o c k e r e l l 

(Amer. Nat. X X X V I . 1902. p. 810) 1 langrüsselige und 1 kurzrüsselige Apide, sowie 
1 Vespa-Art beobachtet. 

9 0 4 . P . W h e e l e r i W a t s . Die B l ü t e n dieser kalifornischen A r t sind 

nach Beobachtungen von A l i c e J . M e r r i t t ( E r y t h . V . p. 2—3) protogyn, 
da die Narben schon beim A u f b l ü h e n reif sind und die Antheren erst am 
Nachmit tag des ersten B l ü h t a g e s sich ö f f n e n . S e l b s t b e s t ä u b u n g kann bei abend

lichem Schluss der Blü ten^ durch B e r ü h r u n g der Geschlechtsorgane eintreten. 
A m zweiten Tage des B l ü h e n s sind die Narben we lk und der Pol len der auf

wär t s gerichteten Antheren ist dann zur B e s t ä u b u n g der im weiblichen Stadium 

befindlichen B l ü t e n verwendbar. H o n i g wi rd reichlich abgesondert und die Blüten 
sind daher vom f r ü h e n Morgen an m i t zahlreichen Insekten besetzt. 

Als B e s u c h e r beobachtete M e r r i t t ausser Käfern und kleinen Fliegen, die 
meist auf den Kronblät tern anflogen und daher keine Bestäubung herbeiführten, eine 
Apide: Podalirius urbanus (Cress.), die stets in der Blütenmitte anflog und beim Honig
saugen einen völligen Kreis beschrieb; auch kleine Falter verfuhren bisweilen in 
gleicher Weise. 

9 0 5 . P . g r a c i l i s D o u g l . wurde von A . J . M e r r i t t am gleichen Orte 
wie P. W h e e l e r i beobachtet und ä h n e l t ihr auch i n der Bes täubungseinr ich

tung. Ih re K r o n b l ä t t e r fa l l en meist schon nach dem ersten Tage des Blühens 

ab, so dass morgens f r ü h wenig B l ü t e n mi t reifem Pol len vorhanden sind; auch 
ist die Honigabsonderung zu dieser Zeit spär l ich . Ers t nachmittags, wenn die An

theren sich g e ö f f n e t haben, beginnt die Nektarabscheidung und damit auch der 

Insektenbesuch reichlicher zu werden. D i e B l ü t e n schliessen sich am späteren 

Nachmittag, sowie auch bei bewölk tem H i m m e l . 
Als B e s u c h e r notierte M e r r i t t ausser Fliegen verschiedener Grösse von Apiden: 

Apis, Osmia californica Cress., Eucera, von Grabwespen: Ammophila. 

9 0 6 . P . a n s e r i n a L . — ebenfalls i m Bear V a l l e y Kal i forn iens auftretend — 
unterscheidet sich nach M e r r i t t (a. a. O.) von den beiden anderen A r t e n haupt
sächl ich durch die viel weniger a b f ä l l i g e n K r o n b l ä t t e r . B a l d nach dem Ö f f n e n 
der B l ü t e n s t äuben auch die Antheren aus und stellen sich aufrecht, so dass 

Autogamie mögl ich ist. Honigabsonderung und Insektenbesuch waren spärl ich; 
nur H o n i g b i e n e n wurden bemerkt. 

G . M . T h o m s o n (New Zeal. p . 260) f a n d die B l ü t e n auf Neu-Seeland 
homogam — nicht protogyn, wie von J . L u b b o c k f ü r englische Exemplare 
angegeben wird. 

9 0 7 . H o r k e l i a B o l a n d e r i G r a y v a r . P a r r y i W a t s . Diese kalifornische 

A r t ist nach Beobachtung von A . J . M e r r i t t (a, a. O. p . 3) homogam, doch 

kommen Antheren und Narben nicht i n direkte B e r ü h r u n g . Der Nektar wird 

an der bei Rosaceen gewöhnl ichen Stelle von einem unterhalb der S t aubb l ä t t e r 
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gelegenen Ringe abgesondert, wo er durch die Filamentbasen vor kleinen K ä f e r n 
und Fliegen geschütz t ist. Der Insektenbesuch im Bear Va l l ey war reichlich; 
Insekten, die am Nektarringe die Runde machen, k ö n n e n sowohl Autogamie wie 

Allogamie he rbe i füh ren . 
Als B e s u c h e r bemerkte M er r i t t zahlreiche Sandwespen, grössere Fliegen und 

mehrere nicht näher bezeichnete Apiden. 

209. Geum L. 

9 0 8 . G. a l b u m G m e l . [ R o b . F low. Rosac. p. 439] . Die an den etwa 
6 dm hohen Stengeln zerstreut stehenden, weissen B l ü t e n dieser nordamerikani

schen A r t erreichen nach R o b e r t s o n einen Durchmesser von 1 8 — 2 0 mm. 
Sie sind protogyn und ihre äusseren Antheren s t ä u b e n zuerst, so dass reichlich 
Gelegenheit zu F r e m d b e s t ä u b u n g vorhanden ist. S p ä t e r kann auch Autogamie 
durch Insektenhilfe stattfinden. Bei ausbleibendem Insektenbesuch t r i t t durch 
gelegentliche B e r ü h r u n g der Narben mi t den nahe benachbarten Antheren spon
tane Autogamie ein. H o n i g wi rd von der die S t aubge fä s se tragenden Scheibe 
abgesondert. 

Die Blüten werden von kleinen Insekten besucht, von denen R o b e r t s o n in 
Illinois 2 langrüsselige und 8 kurzrüsselige Apiden, 3 Faltenwespen, 2 Grabwespen, 
1 Goldwespe, 3 Dipteren, 2 Käfer und 1 Hemiptere verzeichnete. 

9 0 9 . G . V e r n u m T o r r , et G r . [ R o b . F low. Rosac. p. 439—440] . Die 
an 3—4 dm hohen Stengeln zu kleinen Dichasien vereinigten, gelben B l ü t e n 
haben nach R o b e r t s o n s Beschreibung einen Durchmesser von 6—7 nun und 
besitzen nur sehr kleine, unansehnliche K r o n b l ä t t e r . Die H ö h l u n g des Achsen
bechers wird von den kugelig z u s a m m e n g e h ä u f t e n Karpe l len eingenommen; 
d a r ü b e r befindet sich ein d ü n n e r , mehrfach gelappter W u l s t , der das Frucht
b l a t t köp fchen von den S taubge fäs sen trennt. Letztere sind einer Ver t i e fung 
zwischen dem W u l s t und den E i n f ü g u n g s s t e l l e n der K r ö n - und K e l c h b l ä t t e r 
inseriert. Die Stamina des äusseren Kreises haben gerade F ä d e n und aufrechte 
Beutel , die zuerst auss t äuben . Die inneren S taubgefässe besitzen dagegen ge
k r ü m m t e Filamente und stellen ihre noch geschlossenen Antheren zwischen das 
K a r p e l l k ö p f c h e n und den e rhöh ten Wuls t des Achsenbechers. Der H o n i g w i r d 

von der e r w ä h n t e n Ver t ie fung am Grunde der Filamente abgesondert und ge
borgen. Die B l ü t e n sind homogam. Die äusseren Antheren kommen nicht 
leicht mi t Narben i n B e r ü h r u n g , die des inneren Kreises be rüh ren i n geöff
netem Zustande zwar h ä u f i g tiefer stehende Narben, aber die Mehrzahl letzterer 
kann nur durch Insektenhilfe Pollen aufnehmen. F r e m d b e s t ä u b u n g ist bei I n 
sektenbesuch leicht mögl ich. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois die Anthrenide Augochlora 
pura Say £ beim Saugen und Pollensammeln. 

9 1 0 . F a l l u g i a p a r a d o x a E n d l . 

Die Blüten sah C o c k e r e l l (Litter. Nr. 2961) in New Mexiko von einer Nomia-
A r t (N. nevadensis Cress.) besucht. 



: u i Rosaceae. 

2 1 0 . A l c h e m i U a L . 

9 1 1 . A l c h e m i l l a o r b i c u l a r i s R . et P . , t r i p a r t i t a R . e t P . und apha-
n o i d e s M u t i s — den andinen Hochgebirgen S ü d a m e r i k a s e i g e n t ü m l i c h e A r t e n — 
unterscheiden sich nach G. v. L a g e r h e i m (Öfv . K o n g l . V e t . A c a d . F ö r h a n d l . 
1894. N . 1. p . 15—18) von den sonstigen Species der Ga t tung durch ihre am 
inneren Rande des Discus befestigten S t a u b b l ä t t e r und extrorse Antheren. Ge

nannter Beobachter sah die B l ü t e n am Pichincha von kleinen Fliegen besucht, 
die den am äusse ren T e i l des Discus abgesonderten H o n i g saugten. D a die 
S t a u b b l ä t t e r wie auch die narbentragenden G r i f f e l nach aussen gewendet sind, 

so be rüh ren die Fliegen beim Besuch der B l ü t e n einmal die Staubbeutel, ein 
anderes M a l die Narben und veranlassen auf diese Weise F r e m d b e s t ä u b u n g . — 
Ü b e r parthenogenetische A r t e n s. M u r b e c k (Li t ter . N r . 3265, 3268). 

9 1 2 . A e a e n a S a n g u i s o r b a e Y a h l . i n Neu-Seeland hat i n K ö p f c h e n ver

einigte, geruchlose, protogyne B l ü t e n mi t langen pap i l lösen Narben und ist wahr

scheinlich w i n d b l ü t i g ( T h o m s o n New Zeal. p . 260). 

211. Rosa Tourn. 

D ie B l ü t e n wilder und kult ivier ter A r t e n werden i n Nordamerika nach 

C. V R i l e y (Insect L i f e I I . p. 298) h ä u f i g von dem „ R o s e n k ä f e r" (Macro-

dactylus subspinosus Fabr . ) besucht und zerstört . 

9 1 3 . R . h u m i l i s M a r s h . [ R o b . F low. Rosac. p . 4 4 1 — 4 4 2 ] . Die Blüten 
dieser nordamerikanischen A r t breiten sich nach R o b e r t s o n s Beschreibung 

einige Centimeter weit aus. Die S t a u b g e f ä s s e sind so stark nach aussen gebogen, 

dass auf der B l ü t e n m i t t e anfliegende Insekten die Narben b e r ü h r e n können , ehe 
sie Pol len der n ä m l i c h e n B l ü t e aufnehmen. Nektarabsonderung fehl t . Die wich

tigsten Besucher sind H u m m e l n u n d andere grosse A p i d e n , die an den Blüten 

Pol len sammeln, sowie ein h ä u f i g e r B l u m e n k ä f e r (Trichius piger F.) , der Blüten

staub verzehrt. K le ine Bienen k ö n n e n Pol len sammeln, ohne die Narben zu 

b e r ü h r e n . Die i n I l l i no i s von R o b e r t s o n beobachtete Blütezei t (vom 22. Mai 

bis 8. Ju l i ) f ä l l t u n g e f ä h r mi t der Flugzeit von Podalirius abruptus (Say) 9 
— vom 13. M a i bis 30. J u n i — zusammen; die genannte Apide scheint be
zügl ich ihres P o l l e n b e d ü r f n i s s e s vorzugsweise von Rosa humil is a b z u h ä n g e n . 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois 6 langrüsselige und 3 kurz
rüsselige Apiden, die sämtlich nur Pollen sammelten und 2 pollenfressende Käfer. 

9 1 4 . R . s e t i g e r a M c h x . gleicht i n der B l ü t e n e i n r i c h t u n g nach R o b e r t 

s o n (a. a. O. p . 442) der vorigen A r t , aber die G r i f f e l bilden eine zusammen
h ä n g e n d e Säu le , so dass die Narben etwas leichter von einer anfliegenden Hummel 
gestreift werden k ö n n e n . 

R o b e r t s o n sah die Blüten in Illinois des Pollens wegen von 2 langrüsseligen 
Apiden und dem Blütenkäfer Trichius piger F. besucht. 

9 1 5 . R . r u g o s a (Thunb?). M e e h a n (Contrib. L i f e - H i s t , X I I I . p. 90 
bis 91) b e s t ä u b t e eine B l ü t e dieser A r t m i t Pol len der bekannten Hybride 

„ G e n e r a l Jacqueminot" und erzog zwei S ä m l i n g s p f l a n z e n , von denen die eine 
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der vä te r l ichen Pflanze glich, die andere sich als typische R. c i n n a m o m e a L . 

erwies. 
9 1 6 . R . b e r b e r i l o l i a P a l l . D ie leuchtend gelben K r o n b l ä t t e r enthalten 

i n ihrem Gewebe reichlich Glykose (nach L . M ü l l e r V g l . Ana t . der Blumen
blä t te r p. 48). Ä h n l i c h verhalten sich auch mehrere veredelte Rosen (a. a. O. 

p. 53). 

212. Prunus L. 

Nach R o b e r t s o n (Philos. F low. Seas. Amer. Nat . X X I X . 1895. p. 103) 
zeigen die Rosaceen der nordamerikanischen F lo ra (Il l inois) ein auffa l lend zeitig, 
schon im M a i , eintretendes Max imum des synchronen B l ü h e n s (mit ca. 11 Ar ten) , 
w ä h r e n d das allgemeine M a x i m u m f ü r sämtl iche (488) I n s e k t e n b l ü t e r des Beob
achtungsgebiets i n den Monat August (mit 187 Arten) fäl l t . Die e rwähn te f r ü h e 
Blütezei t kommt haup t säch l i ch auf Rechnung der P r u n u s - A r t e n . 

9 1 7 . P . a m e r i c a n a L . [ R o b . F low. Rosac. p. 435—436) . — I m F r ü h 
jahr sind nach R o b e r t s o n die einige Meter hohen B ä u m e dieser nordamerika
nischen A r t dicht mi t weissen B l ü t e n bedeckt, die gleichzeitig mi t dem Laube 
erscheinen. Die Krone breitet sich 15—20 m m Aveit aus. Durch die Proto
gynie der B l ü t e n ist F r e m d b e s t ä u b u n g gesichert; nach der Ö f f n u n g der Staub
beutel k ö n n e n anfliegende, mi t Pollen beladene Insekten leicht Allogamie be
wi rken , wenn sie die Narbe zuerst be rühren . Besucher, die ohne Pollen an
f l iegen, veranlassen meist Se lb s tbes t äubung . Letztere t r i t t bei ausbleibendem 
Insektenbesuch gelegentlich auch während des Blü tensch lusses durch B e r ü h r u n g 
gleich hochstehender Antheren und Narben oder durch Pol lenfa l l an horizontal 
gestellten B lü t en ein. Jedoch ragt h ä u f i g die Narbe soweit übe r die Antheren 
hinaus, dass spontane Autogamie unmöglich ist. Der H o n i g wi rd an der bei 
P r u n u s gewöhnl ichen Stelle i m Kelchbecher abgesondert; letzterer ist an der 
M ü n d u n g etwas zusammengezogen und durch die Filamentbasen versperrt. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois ausser der Honigbiene 9 
Anthreniden, 17 Dipteren, darunter 1 Bombylide und 10 Syrphiden, 3 Falter und 1 Käfer. 

G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Vol . I . p. 172) sah die Blüten in Wis
consin von der Schwebfliege Eristalis bastardi Macq. besucht. 

9 1 8 . P . s e r o t i n a E h r h . [ R o b . F low. Rosac. p. 4 3 6 — 4 3 7 ] . Die B ä u m e 
tragen nach R o b e r t s o n Trauben mit zahlreichen kleinen weissen B l ü t e n , deren 
Durchmesser etwa 8 mm bet rägt . Zur Zeit der B l ü t e n ö f f n u n g ragt die bereits 
empfängn i s f äh ige Narbe übe r die noch geschlossenen Antheren hervor, die infolge 

der E i n k r ü m m u n g der Filamente nach abwär t s gerichtet sind. S p ä t e r schlagen 
sich die S taubge fäs se nach aussen und entlassen den Pollen. I n u n v o l l s t ä n d i g 
geö f fne t en B lü t en kann bei starker A n n ä h e r u n g von Antheren und Narbe 
spontane Autogamie eintreten. Der Ke lch bildet einen flachen Becher, dessen 
Innenwand H o n i g absondert. Letzterer ist kurzrüsse l igen Insekten leicht zu

gängl ich , da der G r i f f e l und die S taubgefässe den Zugang nur wenig versperren. 
Die B l ü t e n erscheinen später als die der vorigen A r t und haben leichter zu
gäng l i chen Nektar. 
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Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois 7 langrüsselige und 20 kurz
rüsselige Apiden, 1 Vespide, 1 Blattwespe, 21 Dipteren, darunter 1 Conopide und 8 Syr
phiden, 2 Tagfalter und 1 Bockkäfer. 

9 1 9 . P . d o m e s t i c a L . I n Nordamerika wurden nach einer Angabe von 
B a i l e y (Journ. Roy. Hor t i c . Soc. X X I V - 1900. p. 2 1 0 — 2 1 1 ) bisher gegen 30 
hybride Pflaumensorten gezogen, die sich von sieben verschiedenen A r t e n — 

darunter die japanesische Pf laume (Prunus t r i f lo ra Raf.?) — ableiten. F . A . 
W a u g h ( B u l l . V . E x p . Stat. 1896. p. 44 .bis 66 ; L i t t e r . N r . 3486) gab einen 
a u s f ü h r l i c h e n Bericht ü b e r die i n Nordamerika kul t iv ier ten Pflaumensorten und 

ihre B e s t ä u b u n g . 

An Blüten angepflanzter Pflaumenbäume beobachtete C o c k e r e l l (Bot. Gaz. 
X X I V . p. 106) in New Mexiko 1895 7 langrüsselige und 10 kurzrüsselige Apiden, 
2 Dipteren und 6 Falter; im folgenden Jahre flogen an denselben Bäumen nur 1 Bombus-
A r t und 2 kurzrüsselige Bienen.] 

D e r s e l b e (The Zoologist 4. Ser. Vol . I I . Nr. 680. 1898. p. 80) sah bei Mesilla 
am 18. Apr i l 1897 2 kurzrüsselige Bienen (Augochlora, Halictus) in ziemlicher Menge, 
dgl. eine Tachinide und 3 Falter an den Pflaumenblüten. 

9 2 0 . P . a r m e n i a c a L . D ie B l ü t e n dieser und anderer i n Chile einge
f ü h r t e r O b s t b ä u m e werden daselbst nach J o h o w (Zur B e s t ä u b , chilen. Blüt . 

I I . p . 23) sehr h ä u f i g von dem chilenischen K o l i b r i (Eustephanus galeritus 
Mol . ) besucht, ohne dass dabei an Orni thopbi l ie zu denken ist; die V ö g e l suchen 

eben ihre Hauptnahrung — kleine Insekten — immer da, wo sie dieselbe den 
augenblicklichen U m s t ä n d e n nach am reichlichsten f inden (!). Das gleiche ge

schieht nach J o h o w a n P e r s i c a v u l g a r i s M i l l . und C y d o n i a j a p o n i c a 
P e r s . Die B l ü t e n des letzteren Baumes werden i m chilenischen W i n t e r auch 

.von Bienen besucht ( J o h o w a. a. O. p. 37).-

* 9 2 1 . P . pe r s i ca ( L . ) Sieb, et Z u c c . ( = P e r s i c a v u l g a r i s M i l l . ) . 
Die Blüten sah K n u t h in Japan von Bombus ignitus Sm., ^Osmia rufa L. und 

Eucera chinensis Sm. (determ. A l f k e n ) besucht. 

9 2 2 . P . s p h a e r o c a r p a S w . b l ü h t um Lagoa Santa i n Brasilien nach 
W a r m i n g (Lagoa Santa p. 402) von J u n i bis Augus t u n d dann zum zweiten 
Male von Februar bis März . 

* 9 2 3 — 9 2 4 . P . pseudocerasus L i n d l , v a r . s p o n t a n e a M a x i m . ( = P. 
p a n i c u l a t a T h u n b . ) und v a r . h o r t e n s i s M a x . 

Sowohl die ungefüll ten Blüten der erstgenannten, wie die gefüll ten der letzt
genannten Var ie tä t sah K n u t h in Japan häufig von Apis besucht. 

* 9 2 5 . P . sp . 
Die Blüten fand K n u t h in Japan von Bombus ignitus Sm. (determ. A l f k e n ) 

besucht. 

9 2 6 . C o u e p i a g r a n d i f l o r a B e n t h . 
S c h r o t t k y (Biol. Notiz. 1901. p. 212) bemerkte an den Blüten dieses bei 

St. Paulo in Brasilien wachsenden Baumes regelmässigen Besuch von Euglossa nigrita 
Lep., deren Weibchen an den Schienen dicht mit Pollen beladen waren. Die Bienen 
schwärmen in grossen Massen um die Baumkrone und summen dabei so stark, dass 
man es über hundert Schritt weit hört. 
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9 2 7 . M o q u i l e a u t i l i s H o o k . 
D u c k e (Beob. I I . p. 325) verzeichnet als Blumenbesucher dieser A r t in Brasilien 

2 Melipona-Arten. 

9 2 8 . C h r y s o b a l a n u s i caco L . 
Der Besucherkreis dieser Ar t setzt sich in Brasilien nach D u c k e (a. a. 0 . p. 325) 

aus Faltenwespen, Grabwespen und Bienen (Halictus) zusammen. 

93. Familie Connaraceae. 

In der Gattung C o n n a r u s tritt vielfach trimorphe Heterostylie auf, doch 

giebt es auch dimorphe A r t e n wie C. B a n k e n s i s . Zwischen beiden bildet 
C o n n a r u s f a l c a t u s B l . ein interessantes Ü b e r g a n g s g l i e d , indem die inneren 
Stamina zu Reduktion neigen und ihre Antheren nicht ö f f n e n (nach B u r c k . 

Not. biolog. i n A n n . d. Jard. Bot. de Buitenzorg V I . p. 251). 

94. Familie Leguminosae. 

[ T a u b e r t , Leguminosae in E n g l e r s N a t ü r l . Pf lanzenfamil ien I I I , 3. 
p . 70—388 ; Nachtr. p. 190—204.] 

Die ökologischen Beziehungen zwischen B l ü t e n b a u und Bes t äubungse in 
richtung sind in dieser vielgestaltigen, umfangreichen Famil ie ebenfalls sehr 
mannigfach. I n der Gruppe der M i m o s o i d e e n herrscht der „ B ü r s t e n t y p u s " 
vor, der eine besondere Anpassungsform der australischen, süda f r ikan i schen und 
südamer ikanischen Blumenf lora darstellt und i m europä ischen Gebiet kaum ver
treten ist. Unter den C ä s a l p i n i o i d e e n f inden sich einerseits ausgepräg te 
Vogelblumen (s. A m h e r s t i a , H e r r n e s i a s ) , andererseits eine umfangreiche 
Gruppe von Pollenblumen (C a s s i a), die i n ihrer Heterandrie und Enantiostylie 
der b lü tenbiologischen Untersuchung recht verwickelte Probleme darbieten und 
der B e s t ä u b u n g durch bestimmte, pollensammelnde Apiden angepasst erscheinen. 
Bei den P a p i l i o n a t e n endlich überwiegen die bekannten Formen der ento-
mophilen Schmetterlingsblumen mi t K l a p p - , Bür s t en - , Pumpen- u . s. w. E i n 
richtung, doch feh l t es auch hier nicht an Umformungen, die z. B . zum Labiaten
typus (s. C a n a v a l i a u . a.) oder zu ornithophilen Konstrukt ionen wie C a d i a , 

C a m o e n s i a , D o n i a , S u t h e r l a n d i a , E r y t h r i n a u . a. h i n ü b e r f ü h r e n . 

I. Mimosoideae. 

Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g der Mimoseen zeichnet sich vor der der übr igen 
Leguminosen durch ausserordentlich starke F ö r d e r u n g der A n t h e r e n t r ä g e r bei 
gleichzeitiger Reduktion von Ke l ch und Krone aus. Viele kleine E i n z e l b l ü t e n 
mit weit hervorragenden, o f t sehr zahlreichen S t aubge fä s sen d r ä n g e n sich zu 

dichten, kugeligen oder ährenförmigen Inflorescenzen zusammen, deren Augen
fäl l igkei t vorzugsweise durch die gelbe, weisse, rote, purpurne u . a. F ä r b u n g der 
Filamente bedingt wird . D e l p i n o weist auf diese V e r h ä l t n i s s e ( U l t . oss. P . I . 
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p. 63 und 68) mit den Wor ten h i n : ,.Bei den Mimoseen ist die K r o n e mehr 
oder weniger vo l l s tänd ig geschwunden, indem ihre Rolle auf die S t a u b g e f ä s s e 
übe r t r agen wird und die; B l ü t e vollkommen rege lmäss ig ist". E r vergleicht dann 
die B l ü t e n s t ä n d e genannter Gruppen m i t denen der Compositen, von denen sie 
sich aber durch die starke En twicke lung der u n t e r w ä r t s meist zu einer Röhre 

verbundenen S t a u b g e f ä s s e unterscheiden. Bei A l b i z z i a J u l i b r i s s i n B o i v . 
(tropisches und subtropisches Asien und A f r i k a ) wi rd nach D e l p i n o (a. a. 0.) 
die Cen t r a ib lü t e jedes K ö p f c h e n s im Wachstum vor den übr igen ge fö rde r t und 
bildet ihren innenseits nektarabsondernden Staminaltubus zu einem vergrösserten 
Safthalter aus, der durch seine g rün l i che Farbe sich von dem Weiss der Um

gebung wirkungsvol l abhebt. „So wi rd i n der Mi t t e von jedem (etwa aus 
20 E i n z e l b l ü t e n bestehenden) K ö p f c h e n ein m i t H o n i g ge fü l l t e r Becher f ü r 
solche A p i d e n und K o l i b r i s hergestellt, die intell igent genug sind, den

selben unter dem dichten Haargit ter der S t a u b f ä d e n zu entdecken" (a. a. 0 . 

p . 68). 
Der tha t säch l i che Besuch von Mimoseen durch Ko l ib r i s i n Amer ika oder 

i n der alten W e l t durch Cinnyriden ist durch mehrfache ü b e r e i n s t i m m e n d e Zeug
nisse sichergestellt. I n S ü d a m e r i k a werden die B l ü t e n von I n g a nach Angabe 

von G o u l d auf den A n d e n von Neu-Granada z. B . durch A c e s t r u r a 

H e l i o d o r i ( B o u r c ) , i n Bogota und Quito durch A . M u l s a n t i ( B o u r c ) , 
i n Peru und Bol iv ia durch A . m i c r u r a (J . G o u l d ) , i n Brasi l ien von E u p e -

t o m e n a m a c r o u r a (Gm. ) besucht. A u c h i m Amazonasgebiet sah W a l l a c e 
die verschiedenen A r t e n von I n g a vorzugsweise von insektenfressenden K o l i 

b r i s u m s c h w ä r m t (s. G o u l d , In t roduct , to the Trochilidae p. 30). Ebenso 
beobachtete H e u g l i n i n A f r i k a (Abessinien, Tigre) verschiedene Ar t en von 

N e c t a r i n i a (wie N . c r u e n t a t a R ü p p . und a f f i n i s R ü p p . ) an A c a c i a -
A r t e n (nach D e l p i n o P I I . F . I I . p. 330). 

Gewisse Mimoseen, wie z. B . C a l l i a n d r a , erinnern im Habi tus derart 

an den C a l l i s t a c h y s-Typus (von C a l l i s t e m o n , C a l o t h a m n u s , M e t r o -
s i d e r o s u . a.), dass eine biologische Ü b e r e i n s t i m m u n g zwischen diesen syste

matisch so ungleichen Formen nicht von der H a n d zu weisen ist. Bei beiden 

Gruppen bilden die lebhaft ge f ä rb t en , langen S t a u b g e f ä s s b ü s c h e l eine A r t von 

B ü r s t e , deren pollentragende O b e r f l ä c h e eine dichte Zone (Pollenzone) im Um
kreis der B l ü t e n s t a n d a c h s e darstellt. I n einem bestimmten Abs tand unter dieser 

Zone l iegt am Grunde der Stamina die Nektarschicht , w ä h r e n d die meist noch 
ü b e r die S t a u b g e f ä s s e hervorragenden Griffelspi tzen m i t den Narben auf einer 

peripherischen, die P o l l e n f l ä c h e umgebenden Zone (Narbenzone) verteilt" sind. Aus 
dieser A n o r d n u n g folgt , dass ein den B l ü t e n s t a n d umfliegender oder sich unter
wär ts an i hn anklammernder Vogel , der m i t langem, d ü n n e n Schnabel zwischen 

den S t a u b g e f ä s s e n hindurch am n e k t a r f ü h r e n d e n B l ü t e n g r u n d e nach Insekten 
oder H o n i g sucht, dabei mi t Notwendigkei t seinen K ö r p e r (etwa an K o p f oder 

Brust) m i t der Pollenzone in B e r ü h r u n g br ingen, dabei Pol len aufladen und 

denselben dann an den am weitesten vorragenden Narbenpunkten einer dem
n ä c h s t besuchten Inflorescenz wieder absetzen muss. F ü r diese A r t der Be-
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s t ä u b u n g spricht auch der Umstand, dass der Pollen vieler Mimoseen i n 4, 8, 
16 bis 32zel l igen, o f t l i n senfö rmigen Gruppen ausgestreut wird (vg l . E n g l e r , 
Beitr. zur Kenntn i s der Antherenbi ldung der Metaspermen, Pringsh. Jahrb. X . 
p. 275—316). D a die Grösse der Pollengruppen bei den verschiedenen M i 

moseen zwischen 25 bis 80 (.i schwankt und bei C a l l i a n d r a sogar 150 (.t 
erreicht ( E n g l e r , a. a. 0 . p. 284), dü r f en wir i n dieser das Anha f t en des 
Pollens an dem Besucherkörpe r erleichternden Verg rös se rung eine E i n r i c h t u n g 

erblicken, wie sie bei anderen eutropen B l ü t e n von Musaceen, Bombaceen u . a. 
mit sehr grossen Pollenzellen in ähn l i che r Weise wiederkehrt. A u c h die F o r m 

und Ö f f n u n g s w e i s e der Antheren kommt hier i n Betracht. Nach E n g l e r 
(a. a. O. p. 277) besitzen A c a c i a , A l b i z z i a , I n g a und C a l l i 
a n d r a — also die hier vorzugsweise zu nennenden Gattungen — schi ldförmige , 

fast quadratische Antheren mi t breitem, po ls te r förmigem K o n n e k t i v , i n dessen 
Mit te das spitze Ende der Filamente eingesenkt i s t ; demzufolge sind die „ A n -
therenfächer nicht der B l ü t e n a c h s e zugewendet, sondern derselben a b g e w e n d e t " 
— eine Stel lung, die offenbar das Abstreifen des Pollens von aussen her 
wesentlich erleichtert. Ob die bei P a r k i a , A d e n a n t h e r a u . a. auf der 
Antherenspitze vorkommende, vergängl iche D r ü s e eine Rolle hei der Pollenab
ladung spielt — etwa durch Anha f t en an dem Besuche rkörpe r mittelst eines 
klebrigen Sekrets oder als Anlockungsmit te l (Aussonderung eines duftenden, 
ätherischen Öls u . dgl.) — ist sehr wahrscheinlich. 

Zahlreiche Mimoseen der südamer ikan i schen Campos bezeichnet L i n d -
m a n (Die Blü tene in r . einig, südamer . Pf lanz. I . Legum. p. 5—9) als ento-
mophil. Die B l ü t e n verdanken ihre Augenfä l l i gke i t den 

d ich tgedrängten , meist weit hervorstehenden — z. B . bei 
A n n e s l a y a ( C a l l i a n d r a ) bis 7 cm langen, weiss-, gelb-
oder ro tgefärb ten S t aubge fä s sen . A u c h ein bei P i t b e c o l o -
b i u m - A r t e n z. B . an L i l i u m , bei P i p t a d e n i a f l a v a 
( D C . ) B e n t h . an L i n n a e a erinnernder Wohlgerach zeich
net viele B l ü t e n aus. Die Kreuzungsvermittler sind meist 
A p i d e n und F a l t e r , bei k le inb lü t igen , unscheinbar ge
färbten A r t e n , wie P i p t a d e n i a r i g i d a B e n t h . auch 

W e s p e n . D u c k e (Beob. I . p. 50) beobachtete bei P a r ä 
in Brasilien von Apiden fast nur M e l i p o n e n an den B lü t en . 

213. Inga Scop. 

Blumen verschiedener Species des Amazonasgebiets 
sah W a l l a c e von K o l i b r i - A r t e n besucht, die kleinen, 
blumenbesuchenden K ä f e r n , Bienen, Ameisen und Spinnen Fig. 72. Inga ses-

S 1T 1 S !M ' ' . I i 
nachsingen (nach G o u l d In t rod . to the Troch. p. 30). — " , T , 'L 

° ° v r i Blute. — Nach Eng-
D e v i l l e beobachtete i n Brasil ien an den I n g a - S t r ä u c h e r n l e r - P r a n t l . 
der Flussufer den K o l i b r i E u p e t o m e n a m a c r o u r a 
(Gmel.) ( G o u l d In t rod . p. 50). G . v. L a g e r h e i m ( Ü b . d. Bes t äub , v. Brachyot. 
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l ed i fo l . p. 115) sah die B l ü t e n von I n g a i n s i g n i s K u n t h ebenfalls von 

Kol ib r i s ( P e t a s o p h o r a i o l a t a G o u l d ) besucht. 

214. Calliandra Benth. 

F r i t z M ü l l e r f and bei einer unbestimmten, brasilianischen A r t an den 

oberen spitzen Enden der achtzelligen Pollengruppen eine Klebmasse, durch die 
offenbar der B l ü t e n s t a u b den Besuchern angeheftet werden k a n n ; t u p f t man 
mi t einem G l a s p l ä t t c h e n auf ein frisches B l ü t e n k ö p f c h e n , so bleiben an ersterem 
zahlreiche P o l l e n k l ü m p c h e n haften. — Die Mi t t e lb lü t e des B l ü t e n k ö p f c h e n s ist 
wie bei A l b i z z i a zu einem grossen Honigbecher umgestaltet, die übrigen 

B l ü t e n sind dagegen honiglos (nach L u d w i g i n Bo t . Central. B d . 7 1 . p . 353). 
Be i C. T w e e d i i B e n t h . f a n d dagegen L o e w deutliche Nektar ien i n den 

E i n z e l b l ü t e n . 

9 2 9 . C. T w e e d i i B e n t h . (Brasilien). Ku l t i v i e r t e Exemplare des Berliner 

Botanischen Gartens wurden von L o e w untersucht. Die K ö p f c h e n bestehen 

aus ca. 20 kurzgestielten B l ü t e n mi t stark v e r l ä n g e r t e n , roten Filamenten, 

schwarzen Antheren und weit vorstehenden, roten G r i f f e l n . A u s dem gelblich

g r ü n e n , ca. 4—5 m m langen, f ü n f z ä h n i g e n K e l c h ragen die f ü n f zungen-
f ö r m i g e n , an der Spitze behaarten, hellgelblichen Abschnit te der Krone etwa 

um 5 m m hervor und umschliessen ziemlich locker die Basis der Staubgefässe . 
Letztere sind bis zu einer L ä n g e von 4 m m zu einer R ö h r e verbunden und 

ragen m i t ihren starren Fi lamenten u m ca. 25 m m aus der Krone hervor. Die 
etwa 0,48 m m breiten und 0,36 m m hohen, viereckigen Antheren sind reichlich 

m i t vorspringenden Stachelpapillen besetzt und i n der Mi t t e des breiten Konnek

tivs sehr beweglich auf dem zugespitzten Ende des Fi laments befestigt. Inner
halb des kurzen Staminaltubus erhebt sich i m Umkre i s des Fruchtknotens ein 

stark entwickelter und deutlich honigabsondernder Nektarwuls t von ca. 1 mm 

H ö h e . Das etwa 3 m m lange Ovar ist seitlich z u s a m m e n g e d r ü c k t und jeder-

seits mi t einer f lachen L ä n g s f u r c h e , sowie nach der Spitze zu m i t einer sehr 

feinen Haarbekleidung versehen. Der ca. 4 0 mm lange, f a d e n f ö r m i g e Gr i f fe l 

t r ä g t an seinem etwas verbreiterten Ende eine k r e i s f ö r m i g umrandete Narbe und 
ü b e r r a g t die Antheren u m etwa 10 m m . 

Diese ve rhä l tn i smäss ig einfache B l ü t e n k o n s t r u k t i o n bietet folgende biolo
gische Vortei le dar: 1. Die Narbe ragt soweit übe r die S t a u b g e f ä s s e vor , dass 

sie von einem heranfliegenden Besucher zuerst gestreift werden muss u n d ausser

dem vor B e r ü h r u n g mi t den weit tieferstehenden Antheren vo l lkommen gesichert 

ist. 2. D ie strahlig nach den verschiedensten Seiten gerichtete Ste l lung der 
E i n z e l b l ü t e n innerhalb der Inflorescenz bedingt es, dass ein vor letzterer schwe

bender Besucher stets eine B l ü t e i n bequemer, zur Ausbeutung geeigneter Lage 

vor sich hat. 3. D ie Antheren besitzen i n ihren Stachelpapillen ein wichtiges 
H i l f s m i t t e l , um sich dem B e s u c h e r k ö r p e r anzuheften und dadurch die reif ge
wordenen Pollenmassen zum Aus t r i t t zu bringen. 4. D i e Lage des i n n e r h a l b 

des Staminaltubus sehr reichlich abgesonderten Honigs muss einen blumenbe-
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suchenden Vogel veranlassen, seinen Schnabel z w i s c h e n den starren Filament-
f äden e i n z u f ü h r e n ; an ihrer Basis t r i f f t er dann eine der beiden L ä n g s f u r c h e n 
des Ovars, die seine Zungenspitze zur eigentlichen Honigquel le hinleitet, wäh
rend f ü r einen Falter- oder A p i d e n r ü s s e l eine so breite und flache F ü h r u n g s 
rinne weniger Bedeutung haben würde . 5. A u c h kleine, zwischen den Fi lamenten 
zum Honiggrunde einkriechende Insekten müssen einem an richtiger Stelle ein
ge füh r t en Vogelschnabel zur Beute fa l len . 6. Der Abstand zwischen Narbe und 

Nektar ium be t räg t etwa 40 m m ; ebenso lang müss t e Schnabel - } - Zunge des be
suchenden Vogels sein, wenn er die Narbe m i t dem K o p f streifen und gleich
zeitig H o n i g oder Insekten am Nektar ium aufnehmen sol l ; diese L ä n g e kann 

jedoch ohne Ä n d e r u n g i n der Wi rksamke i t der E in r i ch tung noch u m 10 m m 
verkürzt werden, wenn der Vogel seinen Schnabel etwas unterhalb der G r i f f e l 
spitze einsetzt; er kann dann die Schnabelbasis bis an die Antheren h e r a n f ü h r e n 
und den Pollen m i t den Stirn- oder W a n g e n f ä d e n abbü r s t en . D a die Antheren 
der E inze lb lü t e auf einer u n g e f ä h r k re i s fö rmigen F l ä c h e verteilt liegen, w i rd 
auch eine entsprechend grosse Körpers t e l l e des Besuchers mit Pol len bestreut 
und dadurch die Sicherheit f ü r den Absatz desselben an der weithervorstehenden 
Narbe einer d e m n ä c h s t besuchten B l ü t e wesentlich erhöht . 7. Selbst ein Voge l 
mit einer S c h n a b e l l ä n g e ( incl . Zunge) von weniger als 30 mm ist zur Aus
beutung und B e s t ä u b u n g der B l ü t e b e f ä h i g t , wenn er beim Schweben vor der 
Blüte mi t K o p f oder Brust gegen die Antheren d r ü c k t und dadurch die starr
elastischen Filamente zum Auseinanderweichen bringt. 

Die Blumeneinrichtung von C. T w e e d i i , wie wohl auch die der verwandten 
Gattung I n g a , erscheint somit sicher als ornithophil . Ob auch Apiden oder 
im Schweben saugende, langrüsse l ige Fal ter die B l ü t e n erfolgreich zu b e s t ä u b e n 
vermögen, mag dahingestellt bleiben. Wahrscheinlich ist eine Ausbeutung des 
Honigs auch durch solche G ä s t e nicht ausgeschlossen. 

* 9 3 0 . C. S a n c t i P a u l i H s s k l . , C. haematocepha la H s s k l . , C. spec. 
Bei C. S a n c t i P a u l i stehen nach K n u t h etwa 15 B l ü t e n i n einem fast 
halbkugeligen K ö p f c h e n von etwa 6 cm Halbmesser zusammen. Aus der 9 m m 
langen, t r ichterförmigen, i n ihrem Grunde h o n i g f ü h r e n d e n , unscheinbaren Blumen

krone ragen die 2 0 — 8 0 (an ihrem Grunde auf eine kurze von der Blumenkrone 
umschlossenen Strecke verwachsenen) S t aubb l ä t t e r etwa 5 cm, der G r i f f e l mi t 
der Narbe noch 1 cm weiter hervor. Die S t a u b f ä d e n und der G r i f f e l sind i n 
ihrer unteren H ä l f t e weiss, i n den oberen karminrot , wodurch die grosse A u f 
fäl l igkeit der B l ü t e n bedingt wi rd . 

C. spec . ist ein verkleinertes A b b i l d von C. S a n c t i P a u l i ; die B l ü t e n 
köpfchen haben nur etwa den halben Durchmesser, sonst ist aber Zah l , E i n 
richtung und F ä r b u n g dieselbe wie bei letzterer A r t . 

C. h a e m a t o c e p h a l a steht in Bezug auf die Blü tengrösse zwischen den 
beiden vorhergehenden und ist vermöge ihrer lebhaft roten F ä r b u n g an Blumen
krone, S t a u b b l ä t t e r n und G r i f f e l n die augenfä l l igs te von allen (s. F i g . 73). 

Die sehr augenfälligen Blumengesellschaften sah K n u t h in Buitenzorg im 
Dezember 1898 von zahlreichen Insekten besucht. Den schwächsten Besuch erhielt C. 
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s p e c , an der K n u t h einzelne Xylocopa caerulea F. sah, die jedoch kaum eine Blüte 
unbesucht Hessen. Die beiden anderen Arten wurden infolge der erheblichen Grösse 
der Blütenstände weit s tärker besucht und zwar sah K n u t h während der Beobachtungs
dauer anC. S a n c t i P a u l i 3 Individuen von Xylocopa tenuiscapa Westw., X y l . caerulea 
F. (3 Indiv.), X y l . aestuans L. (2 Indiv.), sowie einen Tagfalter (Ornithoptera sp.); an C. 
h a e m a t o c e p h a l a X y l . tenuiscapa Westw. (4 Indiv.), X y l . caerulea F. (2 Indiv.), Xy l . 
aestuans L. (1 Indiv.) und 1 Pieride, sämtlich sgd. 

Ausserdem beobachtete K n u t h auch den Besuch von H o n i g v ö g e l n . Diese 
setzen sich in den verschiedensten Stellungen auf die Zweige und stecken ihre Köpfe 
zwischen und in die Blüten, wobei sie den Pollen übertragen können. 

Fig. 73. C a l l i a n d r a h a e m a t o c e p h a l a H s s k l . 
1 Blütenstand (4 :5 ) ; die Narben überragen die Antheren. 2 Staubblattröhre. Orig. Knu th . 

931. Acacia dealbata Lk. blüht in Australien nach D. Branolis (Sitz. 

Na tu rh . Ver . Preuss. Rheinl . Wes t f . 1889. p. 38 f f . ) i m F r ü h j a h r (Oktober); 

i n Ostindien seit 1845 e i n g e f ü h r t e Exemplare b l ü h t e n daselbst i n den ersten 
Jahren i m Herbs t (Oktober) und verschoben i n den folgenden Jahren bis 1882 

ihre Blü teze i t a l lmähl ich bis zum Jun i . 

215. Mimosa L. 

9 3 2 . M . p o l y c a r p a K t h . — eine niedrige, i n den Campos von Mato 
•Grosso in Brasilien verbreitete, strauchartige Staude — ist nach L i n d m an 
(Die B l ü t e n e i n r . einig, s ü d a m e r . Pf lanz . I . Leguminos. p . 7—8) ausgezeichnet 

entomophil . Sie ö f f n e t an ihren k u g e l f ö r m i g e n , rosafarbenen Blü tenköpfchen , 

die wiederum zu Eispen vereinigt s ind, die ephemeren E i n z e l b l ü t e n periodisch, 

so dass an einem bestimmten Tage ein ausserordentlich reichliches Blühen 
zahlreicher S t ö c k e eintrit t . D i e B l ü t e n wurden schon i n den f r ü h e n Morgen
stunden von H u m m e l n und B i e n e n fleissig besucht. 

* 9 3 3 . M . p u d i c a L . Diese aus Brasil ien stammende A r t t r i t t übera l l in 
den Tropen als U n k r a u t auf , so auch besonders h ä u f i g i m botanischen Garten 
zu Buitenzorg, wo K n u t h ihre B l ü t e n e i n r i c h t u n g untersuchte. 
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Der Durchmesser der dunkelrosenroten, kugeligen B l ü t e n k ö p f c h e n be t r äg t 

15—25 m m ; sie sind duf t - und honiglos, doch locken sie durch ihre lebhafte 
F ä r b u n g und dadurch, dass sie sich o f t mehrere dm über den Boden erheben, 
ziemlich viele Insekten, namentlich p o l l e n s a m m e l n d e B i e n e n — w i e A p i s 

indica F . var. Peronii La t r . und Xylocapa aestuans L . — an. 
Der Ke l ch ist w e i ß , d ü n n h ä u t i g , g l o c k e n f ö r m i g , v i e r z ä h n i g , nur 2 m m 

lang und von einem zerschlitzten Deckblatte gestützt . Aus dem K e l c h ragen 

die vier S t a u b b l ä t t e r und der G r i f f e l 6—8 m m weit hervor. Die S t a u b f ä d e n 
tragen kleine gelbe Antheren, die leicht abfallen und von den pollensammelnden 
Besuchern nicht selten ganz abgestreift werden. E i n solcher antherenloser 
Staubfaden sieht genau so aus wie der danebenstehende G r i f f e l ; auch unter dem 
Mikroskop l ä ß t sich kein Unterschied erkennen; beide besitzen dieselbe aus 
längl ichen Parenchymzellen bestehende Epidermis. A n keiner Stelle des Gr i f f e l s 
lassen sich Narbenpapillen erkennen, und es läss t sich nur dadurch entscheiden, 
ob man es mi t einem der vier S t a u b f ä d e n oder dem G r i f f e l zu t un hat , wenn 
man den letzteren bis zu seinem Grunde verfolgt , wo der winzige, zwei- bis 
mehreiige Fruchtknoten sitzt. 

Bei B e r ü h r u n g durch pollen sammelnde Insekten ziehen sich (nach l änge re r 
Bestrahlung durch die Sonne) die anfangs fast geraden, nur schwach well ig ge
bogenen S t a u b f ä d e n und die G r i f f e l noch etwas zusammen. I n ä l te ren B l ü t e n 
dagegen sind die S t aubb l ä t t e r stark zusammengezogen, w ä h r e n d der G r i f f e l ge
streckt bleibt , so dass er das Gewirr der Antheren um 6 mm überragt . I n 
diesem B l ü t e n z u s t a n d e ist also F r e m d b e s t ä u b u n g durch Insekten schon bei dem 
Besuche einer zweiten B lü t e unausbleiblich. 

D a die Besucher fast immer auf dem Gip fe l des K ö p f c h e n s auff l iegen 
und dann mi t grosser Has t pollensammelnd übe r die ganze F l ä c h e desselben 
laufen, so wi rd nur den oben befindlichen B l ü t e n eines K ö p f c h e n s rege lmäss ig 
F r e m d b e s t ä u b u n g zu te i l und i n der That bi lden von den etwa 100 B l ü t e n eines 
B lü t ens t andes immer nur 10—20 F r ü c h t e aus. Die durch das Umher laufen 
auf den K ö p f c h e n durch die Insekten he rbe ige führ t e Belegung der Narben der 
benachbarten B l ü t e n ist offenbar erfolglos, ebenso na tür l i ch auch die durch die 
Zusammenziehung der S t a u b f ä d e n und des Gr i f fe l s unausbleibliche Autogamie. 
Vie le , ja die meisten K ö p f c h e n werden dadurch f ü r die For tpf lanzung be
langlos. 

Die oben e rwähn ten Bienen besuchen die Blumen sehr regelmäss ig und 
fliegen mi t grosser Stetigkeit von B l ü t e n k ö p f e h c n zu B l ü t e n k ö p f c h e n . 

Nach dem V e r b l ü h e n biegen sich die B lü tens t andss t i e l e der unbefruchtet 
gebliebenen, missfarbig gewordenen K ö p f c h e n unter einem spitzen W i n k e l gegen 
den Stengel a b w ä r t s und lösen sich alsdann bald ab. 

216. Prosopis L. 

9 3 4 . P . j u l i f l o r a v a r . g l a n d u l o s a T o r r . Die B l ü t e n sah C o c k e r e l l 
(Proc. Acad . Na t . Sei. Philadelphia 1896. p. 31) von B i e n e n der Ga t tung 
Perdita (s. Besucherverzeichnis) besucht; desgl. von A n t h i d i u m (nach A . H o l t ) . 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. III, 1. 23 
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9 3 5 . P . a l b a ( G r i s . ) H i e r , und P . r u s c i f o l i a G r i s . i n Argent inien 
tragen, wie auch andere Mimoseen aus der Gruppe der Adenanthereae, an der 
Spitze ihrer Antheren eine Meine, leicht abfallende D r ü s e , deren funkt ionel le 
Bedeutung unbekannt ist. E ine A b b i l d u n g dieser D r ü s e n g ib t H i e r o n y m u s 
(Icon. Descr. Republ . Argent , L i e f . I . 1885. Taf . I . F i g . 11 u . Taf . H . F i g . 6). 

9 3 6 . P i p t a d e n i a m a e r a d e n i a B e n t h . i n Brasi l ien besitzt nach W a r 

m i n g (Lagoa Santa, p. 328) extraflorale Nektar ien. 

II. Caesalpinioideae. 

9 3 7 . C y n o m e t r a c a u l i f l o r a L . , i m indischen Arch ipe l einheimisch, ent
wickel t nach E n g l e r (Sitzungsb. K . A k a d . d. Wissensch. Ber l in . 1895. V . 

p . 58) aus dem Holzs tamm teils oberirdische B l ü t e n s t ä n d e 
m i t chasmogamen B l ü t e n , teils unterirdische Zweige, die 

höchs twahrsche in l i ch kleistogame B l ü t e n hervorbringen. 

* K n u t h untersuchte die Pf lanze i m botanischen 
Garten zu Buitenzorg. Die kleinen, weissen, rosa ange

hauchten B l ü t e n (s. F i g . 74) sitzen ziemlich zahlreich an 
Fig. 74. C y n o m e t r a T l t T.. i n n i i xx •• ^ • i T C, 

c a u l i f l o r a L. W ü l s t e n des Stammes und der Hauptaste; sie sind dutt-
Blüten in doppelter Ver- und honiglos. 
grösserung. a Antheren, D i e y o n E l e r ( a < a > 0 ) e r w ä h n t e n unterirdi-
s Stempel, co Krone, ° v ' 
ca Kelch. Orig. K n u t h . sehen Inflorescenzen mi t wahrscheinlich kleistogamen 

B l ü t e n hat K n u t h , trotz eifr igen Suchens, nicht auf
f inden k ö n n e n . O f t stehen zwar noch B l ü t e n ganz am Grunde des Stammes, 

doch immer nur ü b e r der Erde. A u c h A u s l ä u f e r mi t unterirdischen B l ü t e n konnte 
er n icht f inden . 

Die weisslichen Blüten werden nach H . H a l l i e r (Bausteine zu einer Monographie 
der Convolvulaceen Nr. 4 in Bul l , de I'Herb. Boissier T. V. 1897. p. 753) vermutlich von 
kleinen Insekten aus den Gruppen der Dipteren, Hymenopteren und Käfer bestäubt. 

Als B e s u c h e r sah K n u t h am 22. Januar 1899 eine kleine Biene (Melipona 
iridipennis Sm.) in zahlreichen Exemplaren psd. Sie berührte beim Anfliegen zuerst 
die vorstehende Narbe und musste sie belegen, da ihre Unterseite und Hinterbeine 
reichlich mit Pollen bedeckt waren. Alsdann hielt sie sich beim Pollensammeln an 
den Staubblät tern fest, wobei sie sich von neuem mit Pollen behaftete. Ausserdem be
merkte K n u t h zu verschiedenen Zeiten einzelne grosse, schwarze Ameisen (Polyrhachis 
armata Guil.), den Kopf in den Blütengrund steckend, weshalb er annimmt, dass daselbst 
eine den Ameisen zugängliche Nektarquelle verborgen sein müsse. Eine andere kleinere 
Ameisenart, die in Scharen auf den Bäumen lebt, hat er niemals in den Blüten 
gefunden. 

* 9 3 8 . Saraca d e c l i n a t a M i q . Die K r o n r ö h r e ist 16 m m lang. D ie jungen 
geschlechtsreifen B l ü t e n sind orange, die ä l te ren , bereits pollenlosen und narben-

trocknen b lu t ro t und tragen dadurch mi t zur A u g e n f ä l l i g k e i t bei. A n einem 
grossen, dicht mi t B l ü t e n bedeckten Baume sah K n u t h i n Singapore am 28. März 

1899 i n einer halben Stunde etwa 20 Ind iv iduen von Xylocopa tenuiscapa Westw. 
sgd. und eine Hesperiden-Art i n etwa gleicher Anzah l . 

9 3 9 . T h e o d o r a speciosa T a u b . ( = S c h o t i a s p e c i o s a J a c q . ) . Die 
in kurzen Rispen stehenden, schwach zygomorphen, protogynen B l ü t e n sind 
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scharlachrot g e f ä r b t und werden i n S ü d a f r i k a von H o n i g v ö g e l n (wahrschein
lich Cinnyris chalybea L . ) besucht ( S c o t t E l l i o t . Orn i th . F low. p . 237). 

9 4 0 . Tats ta r indus i n d i c a L . b l ü h t nach einer Mi t t e i lung von P . W . 

L u n d bisweilen vorzeitig vor E in t r i t t der eigentlichen Mannbarkei t und vermag 
dann nicht F r ü c h t e zu bilden ( W a r m i n g Lagoa Santa p. 407 A n m . ) . 

9 4 1 . E p e r u a f a l c a t a A u b l . Der Besuch der B lü t en durch F l e d e r 
m ä u s e (Glossonycteris Geof f roy i Gray) auf Tr in idad ist i n Band I p. 89 er
wähnt . 

942 . A m h e r s t i a n o b i l i s W a l l . (Hinterindien). Die in h ä n g e n d e n , 
lockeren Trauben vereinigten B l ü t e n sind sehr gross (oberstes Blumenbla t t ca. 
5 cm lang) und p räch t ig rot g e f ä r b t ; an der Spitze der 3 oberen K r o n b l ä t t e r 

Fig. 75. A m h e r s t i a u o b i l i s W a l l . 
Blüte mit den abstehenden Vorblättern (verkl.) — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

steht ein gelber, dunkelpurpurn umrandeter F leck ; ausserdem zeigt das oberste, 
stark vergrösserte K r o n b l a t t auf mattblauem Grunde rote Striche und Punkte . 
Unterhalb der B l ü t e befinden sich zwei grosse, abstehende und ro tge fä rb t e Vor 
blätter. V o n den 10 S t a u b b l ä t t e r n sind 9 zu einer Scheide verwachsen, die 
sich mit S-förmiger K r ü m m u n g dem obersten, i n na tür l i cher Lage a b w ä r t s ge
richteten Blumenblat t entgegenstellt (s. T a u b er t Leguminosae p. 143—144) . 
D e l p i n o ( U l t . oss. P. I I . F . I I . p. 268) zähl t die B l ü t e n e i n r i c h t u n g zu dem 
Amaryl l i s - Typus m i t weit hervorragenden Geschlechtsorganen und betrachtet 
sie wegen der bunten Farbe sowie der L ä n g e ihrer H o n i g r ö h r e als orni thophil . 

A u c h die verwandten Gattungen P a l o v e a A u b l . (Guyana), H e t e r o -
s t e m o n Desf. (tropisches Amerika) u n d E l i s a b e t h a Schomb. (Guyana) m i t 
ansehnlichen, schön g e f ä r b t e n B l ü t e n sind nach D e l p i n o (a. a. 0 . ) wahrschein
lich f ü r V o g e l b e s t ä u b u n g eingerichtet. 

23* 
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* K n u t h beobachtete die Pflanze auf Java. Die p r ä c h t i g rosa-karmin-
roten, grossen, langgestielten Blumen (s. F i g . 76) sind zu h ä n g e n d e n , 40 cm und 
mehr langen, lockerb lü t igen Trauben vereinigt. V o n den etwa 12 B l ü t e n einer 
Inflorescenz sind meist 2—3 gleichzeitig i n voller Geschlechtsreife. 

Sowohl die 10 cm langen B lü t ens t i e l e , als auch die beiden am Blü ten 
grunde stehenden, 65 cm langen und 25 cm breiten, e i förmig zugespitzten 

vi 

vb 
Fig. 76. A m h e r s t i a n o b i l i s W a l l . 

1 Blüte (4 : 5) von vorn, ca Kelch, / kleine, / grosse Fahne, a grosse, a' kleine Antheren, 
n Nektar, fk Fruchtknoten, s Narbe, vb Vorblätter. 2 Blüte von der Seite nach Entfernung 
des Kelches und der drei grossen Kronblätter; die Vorblätter sind über ihrem Grunde abge
schnitten, co die zwei rudimentären Kronblätter. 3 Griffelspitze. Die Narbe ist dicht mit 

Pollenkörnern belegt. (Stark vergrössert.) Orig. K n u t h . 

V o r b l ä t t e r haben dieselbe F ä r b u n g wie die B l ü t e n und tragen somit zur Augen

fä l l igkei t bei. D i e 4 K e l c h b l ä t t e r schliessen im Knospenzustande so fest zu
sammen, dass sie fast wie verwachsen erscheinen, bi lden also einen vorzügl ichen 
Schutz f ü r die inneren .Blü ten te i le ; anfangs werden auch sie noch von den Vor

b l ä t t e r n fest u m h ü l l t . Nachdem die K r o n b l ä t t e r sich entfal tet haben, rol len sich 
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die K e l c h b l ä t t e r bald ein. V o n den K r o n b l ä t t e r n sind 2 ganz rud imen tä r , etwa 
5 m m lang und 1 mm breit, von roter Farbe; sie liegen an der Unterseite der 
B lü t e zu beiden Seiten des mittelsten der 5 langen S taubb lä t t e r , wie dies deutlich 
in F i g . 76, 2 bei co kennt l ich ist. Die 3 übr igen K r o n b l ä t t e r sind aufgerichtet. 
Das mittlere ist das g rös s t e , von herzförmiger Gestalt, 5 cm lang und an der 
breitesten Stelle ebenso breit. Es besitzt an der Spitze ein lebhaf t gelbes, 8 m m 
langes und auch 8 m m breites M a l , das oben von 2 oder 3 karminroten kleinen 
Flecken unterbrochen w i r d ; an seinem herz förmigen Grunde ist es leicht violet t 
begrenzt; die unter dem gelben Male liegende Mittelzone ist weisslich und mi t 
roten, nach dem Grunde zu verlaufenden Flecken versehen. Z u beiden Seiten 

dieser Hauptfahne steht je eine spate i förmige Nebenfahne von 5,5 cm L ä n g e 
und 1,5 cm grösster Breite, die im obersten Teile lebhaf t gelb, sonst rosa-karmin-
rot ge f ä rb t ist. 

Die Filamente der 9 S t a u b b l ä t t e r 1 ) sind an ihrem Grunde zu einer 3,5 cm 
langen, oben offenen Rinne verwachsen, i n welcher der Fruchtknoten liegt und 
in deren Grunde der H o n i g abgesondert wi rd . F ü n f S t a u b b l ä t t e r laufen i n 
4 cm lange, f re ie , a u f w ä r t s gebogene F ä d e n aus, die 1 cm lange und 2 m m 
breite, m i t der aufgesprungenen Seite nach innen gerichtete und auf dem R ü c k e n 
an einem Punkte schaukelartig befestigte Antheren tragen. Die 4 m i t ihnen 
abwechselnden S t a u b b l ä t t e r haben ganz d ü n n e , f a d e n f ö r m i g e , nur 3—4 m m 
lange F ä d e n und 5 m m lange, 1,5 m m breite Antheren. Der G r i f f e l ist 4,5 cm 
lang und bogig a u f w ä r t s gerichtet, so dass die an seiner Spitze befindliche Narbe 
nahe bei den Antheren liegt. 

Beim Besuch durch grössere Tiere, z. B . durch H o n i g v ö g e l , wird die 
Narbe zuerst gestreift, dann legen sich die beweglichen Antheren den Tieren an 
Hals und Brust an, dort ihren Pollen ablagernd. Dadurch muss F r e m d b e s t ä u b u n g 
eintreten. Bei dem Besuche werden aber der G r i f f e l und die l änge ren S t a u b b l ä t t e r 
he rabgedrück t und kommen hierbei miteinander i n B e r ü h r u n g , so dass dann 
Se lbs tbes t äubung erfolgen k a n n . Diese h ä l t aber K n u t h nicht f ü r erfolgreich, 
da i n dieser Richtung unternommene Befruchtungsversuche nicht zur Frucht
entwickelung f ü h r t e n , trotzdem die Pflanze bei Buitenzorg vielfach mi t F r ü c h t e n 
zu f inden war. 

Die H o n i g v ö g e l , die K n u t h beim Blütenbesuche beobachtete, verhielten sich 
verschieden. Sie klammerten sich bald an diesem, bald an jenem Blütenteil an, um 
den Schnabel in die Blüte senken zu können. Dabei berührten sie, wenn sie von oben 
oder von der Seite kamen, mit dem Kopfe, dem Halse oder der Brust die Narbe und 
die grossen Antheren; kamen sie dagegen von unten an die Blüten, so erhielten sie 
Pollen aus den unteren Antheren an die Unterseite ihres Körpers. 

!) W a l l i e h , Plantae asiaticae rariores. I t. 1 u. 2 bildet ein zehntes Staubblatt 
ab, das frei über dem Spalt der Staubfadenrinne, also vor der grossen Fahne, steht. 
Ebenso findet sich ein solches Staubblatt erwähnt bei B e n t h a m et H o o k e r , Genera 
plantarum Vol . I . p. 578. Nr. 340 und E n g l e r und P r a n t l , Die natürlichen Pflanzen
familien I I I , 3 p. p. 143. K n u t h berichtet, dass er dieses Staubblatt nicht beobachten 
und dass er auch in ganz jungen Blüten nicht das geringste Rudiment desselben auf
finden konnte. 
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Als gelegentlichen Überträger von Pollen beobachtete K n u t h die P i e r i d e : Delias 
Belisama Cram., sgd. von Blüte zu Blüte fliegend und von Bienen Xylocopa tenui
scapa Westw. 

217. Hermesias Löffl. 

* 9 4 3 . H . ( B r o w n e a ) c a p i t e l l a ( J a c q . ) . Nach K n u t h stehen etwa 
20—25 B l ü t e n (s. F i g . 77) der aus Venezuela stammenden Pflanze in einem 
sch räg oder senkrecht nach unten h ä n g e n d e n , sehr a u g e n f ä l l i g e n B ü s c h e l zu
sammen. D i e E i n z e l b l ü t e wi rd an ihrem Grunde von einem b räun l i chen H ü l l 

blatte umgeben, das anfangs die Knospe ganz umschliesst. Der cylindrische 

1 2 3 
Fig. 77. H e r m e s i a s c a p i t e l l a Jacq. 

1 Blüte in natürlicher Stellung, wenig verkleinert. 2 Die unten (o) gespaltene Staubfäden
röhre, aus der der Stempel hervortritt. 3 Stempel mit Honigbehälter (ri). br braune Hüll

blätter, ca Kelch, co Krone, a Antheren, s Stempel. Orig. K n u t h . 

fünfkantige, hohle Blütenboden ist an seiner oberen Kante 12 mm lang und 
umschliesst einen fast ebenso langen, 2,5 m m breiten Hoh l r aum, der ganz mi t 

H o n i g g e f ü l l t ist. A n der Unterseite desselben t r i t t der G r i f f e l hervor, so dass 
der Nek ta r übe r diesem liegt und der Zugang zu i h m von unten erfolgen muss. 

D i e hellroten K e l c h b l ä t t e r sind 23 m m , die lebhaf t roten, langgenagelten K r o n 

b lä t t e r 40 m m lang. D ie meist 11 , seltener 10 gleichlangen S t a u b b l ä t t e r sind 
auf eine Strecke von 23 m m zu einer an der Unterseite f ü r den Durch t r i t t des 

Stempels bis zum Grunde offenen R ö h r e verwachsen, w ä h r e n d die freien, Staub
beutel tragenden Enden noch etwa ebensoweit hinausragen. Es gehör t also ein 
langer Schnabel oder R ü s s e l dazu, u m den H o n i g zu gewinnen, doch haben 

auch kurzrüsse l ige Insekten einen bescheidenen V o r t e i l von einem Besuche, da 

g e w ö h n h e b etwas H o n i g i n die S t a u b f a d e n r ö h r e herabsickert. D ie G e s a m t l ä n g e 
des Stempels be t r äg t 65 mm, so dass die Narbe die Antheren noch be t r äch t l i ch 
über rag t . 
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M i t dem Beginne der K n o s p e n ö f f n u n g sind auch Antheren und Narben 
bereits entwickelt und die honigsaugenden Besucher streifen beim Eindringen in 

die B l ü t e zuerst die hervorragende Narbe , um sich dann wieder mi t Pol len zu 
beladen. Die P o l l e n k ö r n e r sind re iskornförmig, unrege lmäss ig- rundl ich , mi t wurm-

förmigen L i n i e n besetzt. 

Als B e s u c h e r beobachtete K n u t h im botanischen Garten zu Buitenzorg im 
November und Dezember 1898 wiederholt N e c t a r i n i a m a l a c c e n s i s (Scop). Die 
Vögel benutzten die wagerecht stehenden Zweige, an welchen die Blütenbüschel hängen, 
als Sitzgelegenheit, neigten unter starker Biegung des Halses den Kopf so tief herunter, 
dass sie ihn in die Blüte stecken konnten, oder sie hingen sich an diese Zweige, sich 
mit den Füssen anklammernd, mit dem Kopfe nach unten und so die Blüten unter
suchend. Falls keine wagerechten Zweige vorhanden waren, sondern die Blüten an der 
Spitze der kleinen, biegsamen Zweige standen, benutzten die Vögel den oberen Teil des 
Blütenstandes als Sitz. Unmittelbar nachdem die Vögel die Blumen wieder verlassen 
hatten, untersuchte K n u t h die Blüten und fand, dass in vielen die Staubfadenröhre an 
der Oberseite aufgeschlitzt war. Vielleicht sind daher diese Honigvögel nicht die ein
zigen Bestäuber, sondern es können auch Insekten mit langem Rüssel als Vermittler 
auftreten; jedoch konnte K n u t h trotz langer Beobachtung keinen hierher gehörigen 
Besucher feststellen. Wohl aber sah er noch häufig eine kleine psd. Biene (Melipona 
iridipennis Sm.), die gelegentlich auch Fremdbestäubung herbeiführen kann. Ausserdem 
finden sich zahlreiche Ameisen zwischen den Blüten, und es ist anzunehmen, dass die 
Vögel ausser dem Honig auch diesen Ameisen und anderen kleinen, in den Blütenständen 
sich aufhaltenden Insekten nachstellen. Auch wenn sie den Schnabel nicht in, sondern 
zwischen die Blüten steckten, streiften sie aber 
Narben und Antheren, so dass auch in diesen 
Fällen Fremdbestäubung eintrat. 

* 944. H. coccinea (Jacq.). Im 
botanischen Garten zu Singapore beobachtete 
K n u t h die B e s t ä u b u n g dieser aus Jamaika 
stammenden A r t durch <f und 9 N e c t a 
r i n i a m a l a c c e n s i s (Scop . ) . — Die 
B lü t ene in r i ch tung stimmt m i t der von B . 
c a p i t e l l a überein , nur ist der h o n i g f ü h r e n d e 
B lü t enboden etwas länger , n ä m l i c h etwa 15 m m . 

* 9 4 5 . H . h y b r i d a ( H o r t . ? ) Die 
Blü tene in r i ch tung ist nach K n u t h dieselbe, 
wie die der beiden vorhergehenden A r t e n . 
I n den zu grossen, etwa vierzigblüt igen K ö p f e n 

vereinigten B l ü t e n (s. F i g . 78) ü b e r r a g t die 
Narbe die grossen, mi t der pollenbedeckten 
Seite nach unten gerichteten Antheren um 
10 m m . Es ist daher auch hier bei der 
h ä n g e n d e n Stel lung der B l ü t e n spontane 
S e l b s t b e s t ä u b u n g ausgeschlossen. 

Besucht fand K n u t h die Blüten im botan. Garten zu Buitenzorg von zahlreichen 
Ameisen, einer kleinen Bienenarfc und von N e c t a r i n i a m a l a c c e n s i s (Scop.). 

Fig. 78. Hermesias h y b r i d a (Hort . ) 
Bedeutung der Buchstaben wie vor. 

Orig. K n u t h . 

9 4 6 . Cerc is eanadensis L . [ R o b . F low. V , pag. 201.]. Die 
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rotpurpurnen, in kurzen B ü s c h e l n aus ä l te ren Zweigen hervorgehenden B l ü t e n be
decken die B ä u m e vor dem Erscheinen der B l ä t t e r und vor der Belaubungszeit 
anderer Ho lzgewächse so reichlich, dass die B l ü t e n b ä u m e meilenweit sichtbar 
sind. Ih re B l ü t e n bilden einen beliebten Tummelplatz f ü r zahlreiche, zeitig im 
F r ü h j a h r erscheinende B l u m e n g ä s t e wie A r t e n von Osmia, Bombus $ , Colletes u. a. 
Die S t a u b g e f ä s s e sind getrennt und werden von den K r o n b l ä t t e r n nur lose um
schlossen; der K e l c h ist breit und f l a c h , der H o n i g daher auch kleinen und 
weniger gewandten Bienen zugäng l ich . Die Pf lanze ist i n I l l i no i s die am 

f r ü h e s t e n a u f b l ü h e n d e Leguminose, deren B l u m e n vorzugsweise von f rühf l i egenden 
Colletes-Arten b e s t ä u b t werden (Rob. P h i l . F low. Seas. p . 108). 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n zwischen 21. Apr i l und 5. Mai in 
Illinois 16 langrüsselige und 14 kurzrüsselige Apiden, 1 sonstige Hymenoptere, 1 lang-
und 1 kurzrüsselige Diptere, 2 Falter und 1 Käfer. 

2 1 8 . B a u h i n i a L . 

A u s dieser grossen und vielgestaltigen Gat tung (s. U r b a n , Morphologie 

der Gat tung B a u h i n i a , Bericht, d. Deutsch. Bot . Gesellsch. B d . 3. 1885. 

p. 81—101) nennt D e l p i n o (U l t . oss. P. 

I I . F I I . p. 268) nur B . f o r f i c a t a L k . 
(Südbras i l i en) wegen ihrer langen H o n i g r ö h r e 

(s. F i g . 79) und reichlicher Nektarabsonderung 

als wahrscheinlich sphingo- und zugleich 
orni thophil (unter dem A m a r y l l i s - Typus). 

U r b a n f ü h r t (a. a. O. p . 98—99) hinsicht
l ich der biologischen V e r h ä l t n i s s e der B a u 

h i n i a - B l ü t e n an, dass das trichter-, kegel-, 
cylinder- oder gar f a d e n f ö r m i g e (z. B . bei 

B . p u n c t a t a 2,5—3 cm lange und nur 

1,5 m m dicke) Receptacvdum wahrscheinlich 
als Safthalter dient, w o f ü r u . a. die reichliche 

Behaarung des Schlundes spricht. Bei B . 

a n g u i n e a R o x b . w i r d das hier nur schwach 
entwickelte Receptaculum von einer grossen 

D r ü s e ausge fü l l t . I n anderen F ä l l e n erschwert 

der sich e igen tüml i ch ausbildende Ovarium-
stiel den Zu t r i t t zum H o n i g ; sehr weit ent
wickelt zeigt sich i n dieser Hins ich t B . f e r -

r u g i n e a R o x b . , bei der der verbreiterte 

Ovariumstiel m i t den Staubblattbasen derartig 
verwächst , dass nur „au f der Hinterseite eine 

kleine m u n d f ö r m i g e Ö f f n u n g zur E i n f ü h r u n g des I n s e k t e n r ü s s e l s i n das Recepta

c u l u m " übr ig bleibt — ein ausgezeichnetes M e r k m a l von F a l t e r b l ü t i g k e i t ! A l s 
am meisten f ü r Insektenbesuch eingerichtet betrachtet U r b a n die A r t e n der Sektion 

T y l o s e m a mit stark zygomorphen B l ü t e n , e igen tüml i ch gestaltetem, hinterem 

Fig. 79. B a u h i n i a f o r f i c a t a L k . 
Einzelne Blüte, cal der scheidenartige 
Kelch (-1). — Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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Petalum und vol lkommen ausgeschlossener S e l b s t b e s t ä u b u n g . Bei B . a n g u i n e a 
R o x b . wurde stark ausgesprochene, m i t a l lmäh l i che r V e r l ä n g e r u n g und Stellungs
ä n d e r u n g des Gr i f f e l s verbundene Protandrie, bei den A r t e n der Sektion Cas -
p a r e a Andromonöc ie , bei B . r e t i c u l a t a D C . vol l s tändige D i k l i n i e beobachtet. 

947 . B . m e g a l a n d r a G r i s . Ü b e r die Ze r s tö rung der B l ü t e n durch 
F l e d e r m ä u s e auf Tr in idad ist bereits i n Handb . I . p. 89 berichtet worden. 

948 . B . c a n d i c a n s B e n t h . ist i n Rio Grando do Sul nach L i n d m a n 

(Blüteneinr . Legum. I . p. 15—17) mi t ihren handgrossen, schneeweissen B l ü t e n 
an den Zweigspitzen eine der grossartigsten Erscheinungen der Blumenwelt . D i e 

Längsachse der B l ü t e ist horizontal gerichtet, die 7—8 cm langen, am Grunde 
verschmäler ten K r o n b l ä t t e r stehen ha lbkre i s fö rmig an der oberen B lü tense i t e ; 

die langen Filamente und der G r i f f e l schlagen sich a b w ä r t s , biegen sich aber 
mit den Spitzen i n F o r m von Angelhaken wieder au fwär t s , so dass die Antheren 
den Pollen nach oben abgeben. Der t ief - röhrenförmige H o n i g b e h ä l t e r wi rd von 
dem ausgehöhl ten Achsenbecher (Torus) gebildet und t r ä g t das "Nektarium als 
gelblichen W u l s t an der hinteren W a n d ; der Honigzut r i t t muss demnach ober
halb der S t aubb l ä t t e r erfolgen. Besucher kamen L i n d m a n nicht zu Gesicht. 

9 4 9 . B . p l a t y p e t a l a V o g . f and" L i n d m a n (a. a. O. p. 17—19) am 
Ufer des Paraguay i n Matto Grosso nach Grösse und Einr ich tung der B l ü t e n 
ziemlich mit B . c a n d i c a n s übe re ins t immend . Die B l ü t e n sind deutlich prot-
andrisch, und die anfangs zwischen den Antheren versteckte Narbe t r i t t erst 
später so weit vor, dass sie von einem anfliegenden, grossleibigen Besucher be
rühr t werden muss. Die Tiefe der H o n i g r ö h r e be t r äg t etwa 15 mm. Die häu f ig 
sten Besucher waren grössere H u m m e l n und X y l o c o p a - ( ? ) A r t e n , die beim 
Abfl iegen an dem Abdomen Pol len aufnahmen, jedoch wegen des grossen A b -
standes zwischen Narbe und Honiggrube mit ersterer nicht i n B e r ü h r u n g kamen. 
Kleinere K o l i b r i s , die „pfe i l schne l l i n die B l ü t e h ine ins tü rmten" , streiften 
zuerst die vorgestreckte Narbe und dann mi t dem Unterleibe die Antheren. 
Auch T a g f a l t e r (Marpesia chiron F . , Papil io sp.) und i n den Abendstunden 
zahlreiche N o c t u i d e n und S c h w ä r m e r besuchten die ähn l i ch wie P h i l -
adelphus duftenden, „ n y k t i g a m e n " B l ü t e n . Die grösseren S p h i n g i d e n , die 
fü r den einzelnen Besuch etwa eine Sekunde brauchten, bewirkten die Bes täu 
bung ebenso sicher, wie die ihnen i n der Saugstellung ganz ähn l i chen Kol ibr i s . 

9 5 0 . B . B o n g a r d i S teud . unterscheidet sich nach L i n d m a n (a. a. O. 

p. 19—21) von den beiden vorausgehenden A r t e n durch viel kleinere, nur etwa 
3 cm lange, nach dem V e r b l ü h e n purpurrot werdende Blü ten , die ausgepräg te r 
nyktigam sind als die von B . p l a t y p e t a l a und einen unangenehmen F ä u l n i s 

geruch haben. L i n d m a n beobachtete auf den Campos cerrados von Mat to 
Grosso u . a. an den B l ü t e n eine grössere S p h i n g i d e , eine mittelgrosse N o c -
t u i d e und i n einem Fal le auch einen K o l i b r i . 

219. Cassia L. 

Die von T o d d , F r i t z M ü l l e r und H e r m a n n M ü l l e r beschriebene 
Enantiostylie von C a s s i a , die bei manchen Ar ten ausserdem mi t Arbei ts tei lung 
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der S t a u b g e f ä s s e i n „Bekös t igungs - und Befruchtungsantheren" verbunden ist, 

wurde bereits i n Band I . p. 129—130 er läu te r t . W ä h r e n d nach der Ansicht 
einiger Forscher, wie F r i t z und H e r m a n n M ü l l e r , die genannten Einrich
tungen ausschliesslich auf F r e m d b e s t ä u b u n g abzielen, vertreten andere Beobachter, 

wie M e e h a n und vor allem B u r c k (Not. biol . I L i n A n n . Jard. Bot . Buiten

zorg V o l . V I . 1887. p. 254—265) die Ans ich t , dass an den C a s s i a b l ü t e n 
— auch wenn sie von Insekten besucht werden — doch nur Autogamie herbei
g e f ü h r t werden k ö n n e . Dass ausserdem i n gewissen F ä l l e n Se lbs tbes t äubung 
o h n e Insektenhi lfe bei C a s s i a einzutreten p f l eg t , w i rd von beiden Seiten zu
gestanden und ist anderweitigen b lü tenbio log ischen Erfahrungen g e g e n ü b e r keine 

besonders ü b e r r a s c h e n d e Thatsache. 
Der Umstand, dass die Gat tung C a s s i a eine grosse Zah l (ca. 380) zum 

T e i l naheverwandter u n d schwer unterscheidbarer, i n beiden E r d h ä l f t e n auf

tretender A r t e n umfasst, e r k l ä r t es, dass die von den verschiedenen Forschern 
ü b e r die B e s t ä u b u n g der C a s s i a - B l ü t e n mitgeteilten Tbatsachen mehrfach innere 

W i d e r s p r ü c h e aufweisen, die vielleicht teilweise durch unrichtige Benennung oder 
Best immung der untersuchten Formen veranlasst sind. E i n zweiter Umstand, 

der die direkte Vergleichung der i n so weitgetrennten Gebieten wie Südamer ika 
und S ü d a s i e n angestellten Beobachtungen erschwert, ist die Ungleichheit der die 

C a s s i a - B l ü t e n an den verschiedenen Orten besuchenden Insekten, deren Be
nehmen bei der Ausbeutung der B l ü t e n zweifellos grundverschieden sein kann, 

so dass z. B . eine C a s s i a - A r t , die i n S ü d a m e r i k a i n no rma le rwe i se von einer 

C e n t r i s b e s t ä u b t wird, i n S ü d a s i e n unter den dort einheimischen Apiden viel
leicht keinen vol lkommen ausreichenden B e s t ä u b e r f indet . W ä h r e n d ferner die 

nordamerikanischen Forscher wie T o d d und R o b e r t s o n ü b e r e i n s t i m m e n d von 

einem „ A u s m e l k e n " der Antheren seitens der b l ü t e n b e s u c h e n d e n H u m m e l n reden, 
e r w ä h n t L i n d m a n bezügl ich der s ü d a m e r i k a n i s c h e n C a s s i a - A r t e n , die von 

C e n t r i s , E u g l o s s a und X y l o c o p a (nach D u c k e ) beflogen werden, von 

den ausmelkenden Bewegungen der B e s t ä u b e r nichts; dagegen berichtet er von 

einer eigenartigen, vibrierenden Bewegung der Tiere, durch die die ganze Blüte 

e r schü t t e r t u n d der Pol len aus den Antheren he rausgeschü t t e l t w i r d . V o n der

artigen S c h ü t t e l b e w e g u n g e n , die n a t u r g e m ä s s f ü r die Beurtei lung des Bestäu

bungsmodus von grundlegender Bedeutung erscheinen, haben jedoch die in Süd
asien beobachtenden Forscher — wie B u r c k und K n u t h — auch dann nichts 

gesehen, wenn sie ihre Beobachtungen an der n ä m l i c h e n A r t wie L i n d m a n 

i n S ü d a m e r i k a angestellt haben. E n d l i c h st immen die verschiedenseitigen A n 

gaben ü b e r die i n Betracht kommenden B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g e n — selbst f ü r 
eine und dieselbe A r t — nicht übere in . 

Un te r diesen U m s t ä n d e n blieb f ü r die hier zu gebende, zusammenfassende 

Dars te l lung kein anderer Ausweg, als die Beobachtungen nach L ä n d e r g e b i e t e n 

getrennt a u f z u f ü h r e n und die A u f k l ä r u n g der W i d e r s p r ü c h e spä t e r en Forschungen 
zu über lassen . 
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A . I n N o r d a m e r i k a b e o b a c h t e t e C a s s i a - A r t e n . 

9 5 1 , C. Chamaeer i s t a L . [ T o d d A m . Nat . X V I . 1882. p. 2 8 1 — 2 8 7 ; 
R o b . F low. V . p . 202 — 203] — P o . — Das Auf t re ten l inks- und rechts-

griffeliger B l ü t e n (vgl . Handb . I . p. 130) bei dieser Pflanze wurde zuerst von 
T o d d beschrieben; diese Formen f inden sich nebeneinander auf demselben 
Pflanzenstock. Nach R o b e r t s o n s Beschreibung sind die K r o n b l ä t t e r hellgelb, 

nur die unteren zeigen am Grunde etwas R o t f ä r b u n g als Andeutung eines Pollen
mals. Die zehn schwarzge fä rb t en , mi t Endporen a u s s t ä u b e n d e n Antheren sind 
nach der entgegengesetzten Richtung gekehrt als der G r i f f e l . Dasjenige K r o n 
blatt, dem die Antheren zugewendet sind, steht aufrecht, während die übr igen 

weit auseinanderspreizen; auch zeichnet es sich durch starke K r ü m m u n g und 
geringe Biegsamkeit aus. Die Blumen werden ausschliesslich des Pollens wegen 
von H u m m e l n aufgesucht. Die Tiere fliegen auf den Antheren an, fassen sie 
mi t den Oberkiefern und d r ü c k e n mi t einer A r t von Melkbewegung den Pollen 
heraus. Dieser f ä l l t entweder auf das Insekt oder auf das unmittelbar daneben
stehende Kronbla t t . A u f diese Weise e m p f ä n g t diejenige Körpe r se i t e des Tieres, 
die dem e rwähn ten Kronb la t t zunächs t l iegt, den meisten Pollen. Es ist dies 
ein ausgezeichnetes Beispiel pleurotriber Pollenaufladung (im Sinne D e l p i n o s ) . 
Fliegt eine H u m m e l z. B . an einer l inksgr i f fe l igen B l ü t e an, so muss sie den 
Pollen mit der rechten Körperse i t e aufnehmen und ihn spä te r bei Besuch einer 
rechtsgriffeiigen wieder an der Narbe derselben absetzen. 

A l s B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in I l l i no i s : 

H y m e n o p t e r a : Apidae: 1. Bombus americanorum F. $ ^ psd. 2. B. scutellaris 
Cr. § psd. 3. B. separatus Cr. r$ psd. 4. B. virginicus Oliv. ^ psd. 5. Megachile brevis 
Say $ , kreisförmige Stücke der Kronblätter für den Nestbau abschneidend. — An den 
extrafloralen Nektarien der Blattstiele wurden von genanntem Beobachter 17 Arten 
von Hymenopteren, darunter 2 Ameisenspecies, ferner 9 Zweiflügler, 1 Hemiptere und 
1 Falter — sämtlich sgd. — beobachtet. 

Auch B a i l e y (Bot. Gaz. X I I I . p. 296) sah Ameisen die extrafloralen Nektarien 
an der Blattbasis aufsuchen. 

Nach einer späteren Angabe von R o b e r t s o n (Flow. X I X . p. 36) werden die 
Blüten mit Vorliebe auch von pollensammelnden Weibchen des oligotropen Podalirius 
walshii (Cress.) besucht. 

9 5 2 . C. m a r i l a n d i c a L . [ M e e h a n Proc. Acad . Sei. P h i l . 1886. p. 314 

bis 318; L e g g e t t Torr. B u l l . V I I I . p. 102—104 ; R o b . F low. V p. 2 0 3 - 2 0 5 ] . 
— Po. — Die B l ü t e n sind wie bei C. C h a m a e e r i s t a teils links-, teils rechts-
griffel ig . Dre i K r o n b l ä t t e r bilden nach R o b e r t s o n eine Oberlippe, die zwei 
übrigen die Unter l ippe; sie sind sämt l ich gelb g e f ä r b t ; die rote F ä r b u n g am 
Grunde fehl t . Ausgezeichnet sind die B l ü t e n durch ihre Heterantherie, da drei 
Ar ten von S t aubge fä s sen mi t verschiedener F u n k t i o n auftreten. D r e i obere 
Stamina von dunkler F ä r b u n g sind zu s chuppenähn l i chen Gebilden (Staminodien) 
reduziert und dienen als Pollenmal. V i e r kurze S t aubge fä s se („Bekös t igungs-
antheren" nach F r i t z M ü l l e r s Bezeichnung) l iefern den Pollen f ü r die Be
sucher, die i hn hier i n ähnl icher Weise ausmelken wie bei C. C h a m a e e r i s t a . 
Zwei lauge Stamina — je eines auf jeder Seite des Gr i f fe l s — dienen der 
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K r e u z b e s t ä u b u n g und besitzen anscheinend Antheren m i t Blasebalgeinrichtung, 
ä h n l i c h wie die von R h e x i a v i r g i n i e a und S o l a n u m r o s t r a t u m (nach 
T o d d ) . End l i ch steht zwischen G r i f f e l und einem Befruchtungsstamen noch 
ein langes S taubgefäs« , dessen Pollen von den H u m m e l n i n gleicher Weise be

nutzt wird, wie der der kurzen S t a u b g e f ä s s e . Die Pol lenaufladung an den Be-
fruchtungsantheren ist wie bei D . C h a m a e e r i s t a pleurotrib. 

Nach M e e h a n s Angaben (Li t ter . N r . 1636) stehen unterhalb des ge

k r ü m m t e n Pisti l ls drei grosse Stamina, von denen das mittlere d ü n n e r ist als 
die beiden seitlichen. Oberhalb des Pist i l ls befinden sich vier kurze Staubge
fäs se mi t vo l lkommen ausgebildeten Antheren ; ausserdem sind drei mehr oder 
minder reduzierte Stamina vorhanden, die keinen biologischen Nutzen haben. 
D i e Antheren der ausgebildeten S t a u b g e f ä s s e haben nach M e e h a n zwar einen 

Porus an der Spitze, derselbe soll jedoch von einer Membran verschlossen sein 
und nur von pollensammelnden H u m m e l n g e ö f f n e t werden (?). Letztere sah 
genannter Forscher auf den beiden grossen, seitlichen S t a u b b l ä t t e r n landen und 

von dort aus den Pol len der vier kü rze r en Stamina gewinnen. E i n Blüten

stand der Pflanze, der durch einen Gazebeutel von Insektenbesuch abgeschlossen 
war, setzte keine einzige Fruch t an. D a aber an f re i exponierten S töcken bis

weilen Bef ruchtung eintrat, ist nach M e e h a n anzunehmen, dass dieselbe durch 
den eigenen Pol len der B l ü t e zustande kommt, den die Besucher aus den kurzen 
S t a u b g e f ä s s e n auf ihrem K ö r p e r aufgenommen haben. 

Als B e s u c h e r bemerkte R o b e r t s o n in Illinois die A p i d e : Bombus ameri
canorum F. £ beim Pollensammeln. Auch M e e h a n und L e g g e t t sahen Hummeln in 
gleicher Weise an den Blüten beschäftigt. An den extrafloralen Nektarien der Blatt
stiele beobachtete R o b e r t s o n ausser einer Ameisenart 3 Fliegenspecies und 1 Käfer. 

9 5 3 . C. o c c i d e n t a l i s L . 
besitzt an der Blattstielbasis nach T r e l e a s e (Litter. Nr. 2376) extraflorale Nektarien, 
die von zahlreichen Bienen, Wespen und Ameisen ausgebeutet werden. In einem Distrikt, 
in dem die genannte Ar t und C a s s i a o b t u s i f o l i a L . nebeneinander vorkamen, wurden 
nur die Blumen letzterer von Hummeln besucht; Honigbienen und kleine, wildlebende 
Apiden hielten sich an die Blattstielnektarien von C. o c c i d e n t a l i s ; doch sah an diesen 
genannter Beobachter bei einer anderen Gelegenheit auch Hummeln. 

B. In Südamerika beobachtete Cassia-Arten. 

9 5 4 . C. o c c i d e n t a l i s L . und C. a l a t a L . gehören nach L i n d m a n (Blüten-

einricht. Legum. I . p. 2 1 — 24) i n Südb ra s i l i en zu den h ä u f i g s t e n Pflanzen, deren 
B l ü t e n von ihm wegen der von f r ü h e r e n Autoren gemachten Angaben über 
S e l b s t b e s t ä u b u n g durch Insektenhilfe und anderer Besonderheiten, wie Heter-
antherie und Enantiostylie, of tmals ins Auge gefasst wurden. E r f a n d die bis

her beschriebenen Einr ichtungen i m allgemeinen bes tä t ig t und h ä l t auch die 

S e l b s t b e s t ä u b u n g infolge eintretenden Insektenbesuchs zumal bei C. a l a t a für 
sicher nachweisbar. „ D i e B l ü t e n dieser A r t — so giebt er an haben ziem
lich nahe zusammenstehende B l u m e n b l ä t t e r , so dass das Insek t w ä h r e n d der Arbeit 

innerhalb der B l ü t e w i e i n e i n e m k l e i n e n K ä m m e r c h e n e i n g e s c h l o s s e n 
sitzt. M a n sieht indessen, dass der Besucher sich mi t den F ü s s e n an den vier 
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kleineren centralen S t a u b g e f ä s s e n fes thä l t . D i e e i g e n t l i c h e A r b e i t be 
s t e h t i n e i n e r g e w a l t s a m e n V i b r a t i o n d e s I n s e k t e n k ö r p e r s u n d 
z u g l e i c h d e r g a n z e n B l ü t e ; d i e s d a u e r t i n j e d e r B l ü t e m e h r e r e 
S e k u n d e n f o r t u n d m a c h t s i c h d u r c h e i n p r a s s e l n d e s G e r ä u s c h 
k u n d , d a s m a n s c h o n v o n w e i t e m b e m e r k t u n d d a s d e n g a n z e n 
T a g ü b e r v o n a l l e n S e i t e n i n d e n h e i s s e n C a m p o s c e r r a d o s 

e r t ö n t . Es ist se lbs tvers tändl ich , dass die H u m m e l n durch diese vibrierende 
Bewegung den B l ü t e n s t a u b aus den Antheren he rausschü t t e ln ( B u r c k hat wohl 
diese Vibra t ion gemeint, wenn er den Ausdruck „agi ter les Stammes" benutzt). 
Es ist aber auch sehr leicht möglich, dass sie zugleich das Bersten der Antheren-
m ü n d u n g e n dadurch verursachen. Das Ö f f n e n der Poren kann n ä m l i c h u n m ö g 
lich durch einen Biss oder Stich des Besuchers geschehen." Das bekannte 
„ A u s m e l k e n " der Antheren, das die H u m m e l n auch i n anderen B l ü t e n zum 
Auspressen des Pollens z. B . aus den Antherenporen |von S o l a n u m D u l c a -
m a r a a u s z u f ü h r e n pflegen, scheint L i n d m a n nicht beobachtet zu haben (!)• 
E r meint, dass der trockene Pollen i n der halbgeschlossenen B l ü t e n k a m m e r 
umherschwebe und dabei höchs t wahrscheinlich Autogamie verursachen müsse . 
Jedoch bleibt auch f ü r F r e m d b e s t ä u b u n g insofern noch ein Ausweg, als der 
B lü t ens t aub von den H u m m e l n bei ihren vibrierenden Bewegungen an sehr ver
schiedenen Körpers te l l en aufgenommen und dann an den Narben spä ter be
suchter B l ü t e n abgestreift werden muss (!). — A T gl . über C. a l a t a die Beobach
tungen B u r c k s unter N r . 979. 

An den Blüten der kosmopolitisch-tropischen C. a l a t a L . beobachtete D u c k e 
(Beob. I . p. 50) bei Parä und Macapä in Brasilien folgende A p i d e n : 1. Centris conspersa 
Mocs. $ . 2. C. lineolata Lep. meist $ , seltener. 3. C. personata Sm. 9- 4. C. tarsata 
Sm. $ . 5. Euglossa elegans Lep. $ . 6. E. fasciata Lep. $ . 7. E. pulchra Sm. $ . 
8. E. smaragdina Perty $ . 9. Xylocopa barbata F. 10. X . brasilianorum L. $ . 
11. X. frontalis Ol. $ 12. X. lucida Sm. — die $ wohl nur Pollen sammelnd. 

Auch an C. H o f f m a n n s e g g i i M a r t . und anderen grossblütigen Arten sah 
g e n a n n t e r B e o b a c h t e r die A p i d e n : 1. Centris conspersa Mocs. $ . 2. Euglossa 
elegans Lep. J . 3. Xylocopa frontalis Ol. $ vermutlich Pollen sammeln. 

Nach dieser Liste werden die Pollenblumen obiger Cass i a -Ar t en ausschliesslich 
von hoch organisierten Bienen besucht, obgleich diese dabei keine Nektarausbeute zu 
finden vermögen. Es ist daher anzunehmen, dass die von D u c k e beobachteten Bienen
weibchen nur Pollen an den Blüten gesammelt haben. Über die rf von C e n t r i s c o n 
spe r sa und anderer Arten dieser Gattung teilt D u c k e (a. a. 0. S. 57, 59) mit , dass 
sie auf der Suche nach Weibchen rastlos umherschwärmen oder sich an dünnen Ast
spitzen und besonnten Stellen, dagegen selten auf Blumen, niederlassen; sie kommen 
also als Bestäuber kaum in Betracht. 

9 5 5 . C. s p l e n d i d a V o g . (Brasilien). 
An den Blüten beobachtete S c h r o11 k y (Biol. Not. 1901. p. 212) bei St. Paulo 

regelmässig den Besuch einer S t a c h e l b i e n e (Centris discolor Sm.), deren Weibchen 
den Pollen sammelt. 

9 5 6 . C. b i c a p s u l a r i s L . (Brasilien). 
Den Pollen dieser Ar t sammeln nach S c h r o t t k y (Biol. Not. 1901. p. 212) bei 

St. Paulo S t a c h e l b i e n e n - A r t e n (Centris) ein; auch die rf besuchen die Blüten. — 
Vgl . Nr. 972. 
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9 5 7 . C. c l o s i a n a P h i l . 
Die Blüten sah J o h o w (Zur Bestäub, chilen. Blüt. I I . p. 37) in Chile während 

des Sommers von B o m b u s c h i l e n s i s G a y besucht. 

9 5 8 . C. f e r r u g i u e a S c h r a d . b l ü h t i n den W ä l d e r n u m Lagoa Santa 
nach W a r m i n g (Lag. Sant. p . 404) etwa 7 Monate lang. 

9 5 9 . C. r o t u n d i f o l i a Pe r s . f and W a r m i n g u m Lagoa Santa (Lag. 

Sant. p. 404) fast das ganze Jahr übe r b l ü h e n d . 

9 6 0 . C. sp . E ine m i t C. l a e v i g a t a W i l l d . verwandte brasilianische 
A r t sah F r i t z M ü l l e r (nach M i t t e i l , seines Bruders H e r m a n n i n Kosmos 

X I I I . 1883. p . 247—248) von B o m b u s v i o l a c e u s L e p . und C e n t r i s -
A r t e n besucht, die den Pol len der vier kurzen S t a u b g e f ä s s e (Beköst igungs-
antheren) ausbeuteten; die G r i f f e l nebst den danehenstehenden, langen Staub

ge fä s sen b e r ü h r e n dabei m i t ihren a u f w ä r t s gebogenen Spitzen den Hinterleibs

r ü c k e n der Besucher, die auf diese Weise die P o l l e n ü b e r t r a g u n g vermitteln. 

Die langen Befruchtungsantheren werden nach genanntem Forscher auch häufig 
von kleineren, zur Bestäubung unnützen B i e n e n , wie Trigona ruficrus Lep, T. elegan-
tula Fritz et Herrn. Müller (ms.), T. l i l iput Fritz et Herrn. Müller (ms.) und einer 
grösseren Augochlosa-Art ihres Pollens beraubt; Trigona ruficrus zerbiss mehrfach die 
Antheren völlig. 

C. In Südasien beobachtete Cassia-Arten. 

* D i e gelben, selten weissen B l ü t e n der C a s s i a - A r t e n sind ,nach K n u t h 

durchweg Pol lenblumen; meist sind sie nicht nur honig- , sondern auch duftlos. 
Der f ü n f b lä t te r ige Ke lch s tü tz t die 5 meist gelben K r o n b l ä t t e r , wenn diese bei 
Insektenbesuch herabgebogen werden. Der Querdurchmesser der Krone wird 

dadurch grösser als der L ä n g s d u r c h m e s s e r , dass die beiden seitlichen Kronb lä t t e r 
sich etwas mehr ausbreiten als die drei anderen, die mehr nach innen gebogen 

sind. Die 10 S t a u b b l ä t t e r sind meist auf Arbei ts te i lung eingerichtet oder sind 

teilweise v e r k ü m m e r t . A m einfachsten hegen die V e r h ä l t n i s s e bei der krautigen, 

k l e inb lü t igen C. b i f o l i a t a D G , bei welcher 5 S t a u b b l ä t t e r ganz oder teilweise 
v e r k ü m m e r t sind, w ä h r e n d die p o l l e n f ü h r e n d e n ü b r i g e n 5 ziemlich gleichmässig 

i n einem Kreise i n der B l ü t t e n m i t t e stehen. 

I n den weitaus meisten F ä l l e n lassen sich B e k ö s t i g u n g s - und Be-

f r u c h t u n g s a n t h e r e n (s. F ig . 80 bei a' u n d a") unterscheiden. D i e ersteren 

dienen nur der B e k ö s t i g u n g der blumenbesuchenden Insekten, denen sie den 
i n ihren Antheren enthaltenen PoUen bieten. Die anderen S t a u b b l ä t t e r da

gegen dienen nur der Bef ruchtung der B l ü t e und haben eine solche Lage, 
dass die Besucher ihren Pollen nicht fressen, sondern ihn sich nur an 

einer bestimmten K ö r p e r s t e l l e aufladen. A l s Beispiel h i e r f ü r mag C. g l a u c a 

und ihre Verwandten a n g e f ü h r t sein. Gleichzeitig sind die B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n 

so gestellt, dass sie den Besuchern auch zum A n k l a m m e r n dienen. H ä u f i g ist 
ein T e i l der B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n v e r k ü m m e r t , sie bi lden dann winzige F ä d e n , 

an deren Spitze meist noch die pollenlosen Reste der Antheren zu erkennen 
sind. Diese v e r k ü m m e r t e n S t a u b b l ä t t e r sind bei manchen A r t e n , z. B bei 
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C. b a c i l l a r i s (s. F i g . 80 bei 3a) so k l e in , dass sie nur schwer aufzufinden 
sind. W e n n ihnen ü b e r h a u p t noch eine Aufgabe zukommt, so kann es nur die 
sein, den besuchenden Bienen das A n k l a m m e r n und Festhalten an den B l ü t e n 

zu erleichtern, weshalb sie K n u t h als „ A n k l a m m e r u n g s s t a u b b l ä t t e r " 
bezeichnet. 

Fig. 80. Cassia b a c c i l l a r i s L . 
1 und 2 Rechts- und linksgriffelige Blüte in nat. Gr. (Die Aderung der beiden unteren Krön-
blätter ist fortgeblieben.) 3 Die drei Staubblattformen vergrössert (2:1). a Anklammerungs-
staubblätter. — ca Kelch, co Kronblatt, a' Beköstigungsantheren, a" Befruchtungsantheren. 

Orig. K n u t h . 

F inden sich i n einer B l ü t e ausser 8 ausgebildeten B e k ö s t i g u n g s s t a u b b l ä t t e r n 

zwei B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r , so sind diese nach der dem G r i f f e l entgegen
gesetzten Seite abgebogen. Meist weichen sie jedoch i n ihrer F ä r b u n g und F o r m 

von derjenigen der B e k ö s t i g u n g s s t a u b b l ä t t e r nur wenig ab (z. B . C. g l a u c a 
und Verwandte, C. p a t e l l a r i a ) . I n seltenen F ä l l e n besitzen die Bekös t igungs 
antheren eine andere F ä r b u n g wie die Befruchtungsantheren, z. B . bei der k le in
b lü t igen C. L e s c h e n a u l t i a n a . 



368 Leguminosae. 

Ist ein T e i l der B e k ö s t i g u n g s s t a u b b l ä t t e r zu A n k l a m m e r u n g s s t a u b b l ä t t e r n 

v e r k ü m m e r t , so sind die B e k ö s t i g u n g s s t a u b b l ä t t e r entweder den Befruchtungs
s t a u b b l ä t t e r n ä h n l i c h , wie z. B . bei O. b a c i l l a r i s , oder sie sind wesentlich 
anders gestaltet. I n ersterem Fal le kommen rege lmäss ig drei Befruchtungsstaub
b lä t t e r vor, von denen zwei nach der dem G r i f f e l entgegengesetzten Seite gebogen 

s ind und der F r e m d b e s t ä u b u n g dienen, w ä h r e n d das dri t te auf der Seite des 
Gr i f f e l s liegt und bei Insektenbesuch vielleicht auch S e l b s t b e s t ä u b u n g herbei

f ü h r e n kann. 
Sind dagegen die B e k ö s t i g u n g s s t a u b b l ä t t e r wesentlich anders gestaltet wie 

die B e f r u c h t u n g s S t a u b b l ä t t e r , so liegen die s ämt l i chen S t a u b b l ä t t e r symmetrisch 

zur Mi t t e l l i n i e der B l ü t e , u n d meist ist dann die Enantiostyl ie so wenig aus
gebildet, dass auch der G r i f f e l nur wenig aus der Mi t t e l l in ie der B l ü t e abgebogen 
ist. Dies f indet sich z. B . bei C. o b o v a t a . Seltener ist die Rechts- und 
L i n k s g r i f f l i g k e i t s t ä rke r a u s g e p r ä g t , z. B . bei C. i n d e c o r a ; doch liegt hier, 

trotz der K r ü m m u n g des G r i f f e l s , die Narbe wieder fast in der Mit te l l in ie der 
B l ü t e . Die zwei B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r biegen sich i n diesen F ä U e n in fast 

symmetrischer Anordnung nach je einer Seite aus der B l ü t e heraus. E i n zehntes 

Staubblatt liegt dann regelmäss ig i n der Mi t t e l l i n i e der B l ü t e , fast verdeckt 

durch den Stempel. D a die einzige Aufgabe dieses Staubblattes darin bestehen 
kann, seinen Pol len auf die durch ein Insekt h e r a b g e d r ü c k t e Narbe abzugeben, 

so hat es K n u t h „ S e l b s t b e s t ä u b u n g s b l a t t " genannt. Zuweilen ist seine 
Anthere aber auch ganz v e r k ü m m e r t und pollenlos, z. B . bei C. s c h i n i f o l i a , 

so dass es als ein völl iges funktionslos gewordenes Rudiment aufzufassen ist. 
Ganz abweichend ist der B a u der S t a u b b l ä t t e r von C. f i s t u l a , bei 

welcher die Antheren ve rhä l tn i smäss ig k le in u n d die Fi lamente l ang sind, an 
den B e k ö s t i g u n g s s t a u b b l ä t t e r n sogar so lang, dass sie einen doppelt geschwungenen 

Bogen bilden. 

Die Antheren haben meist eine kolben- oder b i rn fö rmige Gestalt und 
ö f f n e n sich an der v e r j ü n g t e n Seite m i t zwei kleinen L ö c h e r n . Sie haben leder

artige, elastische W ä n d e , so dass sie von den besuchenden Holzbienen „aus

gemolken" werden. Dies geschiebt meist so g r ü n d l i c h , dass sich nach einem 

Besuche nur noch wenige zu rückgeb l i ebene P o l l e n k ö r n e r f i nden . 

Der Po l len ist meist mehr oder weniger reiskornartig, d. h . die Körner 
s ind oval und haben eine L ä n g s f u r c h e . Wiewei t sie bei den verschiedenen 
Antherenarten verschieden sind, konnte K n u t h bei vielen A r t e n nicht fest
stellen, f ü r einige, z. B . C. f i s t u l a , gibt er Dimorphismus der P o l l e n k ö r n e r an. 

Der Stempel war bei allen von K n u t h beobachteten A r t e n nach rechts 

oder l i nks h in abgebogen, doch ist seine Abweichung von der Mi t te l l in ie sehr 
verschieden gross. Nament l ich bei den grossb lü t igen Ar t en , z. B . C. b a c i l l a r i s 

(s. F i g . 80 ) , ist sie sehr bedeutend, bei anderen is t , wie e r w ä h n t , der G r i f f e l 

wohl abgebogen, aber der obere T e i l ist wieder soweit z u r ü c k g e b o g e n , dass die 
Narbe fast i n der Mi t te l l in ie liegt, oder aber die Abweichung ist nur sehr gering. 

Meist befinden sich nur zwei B l ü t e n desselben B l ü t e n s t a n d e s i n ge
schlechtsreifem Zustande, und zwar ist dann die eine rechts-, die andere l inks-
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gr i f fe l ig (C. b a c i l l a r i s , s. F i g . 80) , oder beide sind rechts- oder l i n k s g r i f f e l i g ; 
dann sind aber die geschlechtsreifen B l ü t e n der benachbarten B l ü t e n s t ä n d e ent

gegengesetzt orientiert (C. i n d e c o r a ) . 
A u f Grund der zahlreichen von K n u t h an etwa 20 A r t e n in Buitenzorg 

ausge füh r t en Beobachtungen liegt eine sehr grosse Mannigfa l t igke i t der Be
s t äubungso rgane vor, die sich i n folgende Über s i ch t zusammenfassen l ä s s t : 

A . Besondere B e k ö s t i g u n g s s t a u b b l ä t t e r feh len: C. b i f o 1 i a t a. 
B . Es sind Bekös t igungs - und B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r vorhanden: 

I . 2 B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r ; diese sind nach der dem G r i f f e l entgegen
gesetzten Seite der B l ü t e gebogen und haben dieselbe F ä r b u n g wie 

die B e k ö s t i g u n g s s t a u b b l ä t t e r : C. m i m o s o i d e s , C. H o r s f i e l d i i , 
C. g l a u c a , C. b i c a p s u l a r i s , C. n u t a n s , C. s u f f r u t i c o s a . 

I I . 3 B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r , die anders wie die Bekös t igungss t aub 
b lä t te r g e f ä r b t s ind; 2 davon sind nach der entgegengesetzten, eines 
nach derselben Seite wie der G r i f f e l gebogen: C. L e s c h e n a u l -
t i a n a. 

I I I . 4 B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r , von denen 3 nach der entgegengesetzten, 
eines nach derselben Seite wie der G r i f f e l gebogen s ind: C. p a t e l -
l a r i a . 

C. Ausser den Bekös t igungs - und B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r n f inden sich noch 
A n k l a m m e r u n g s s t a u b b l ä t t e r (Staminodien!). 

I . Bekös t igungs - und B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r einander ä h n l i c h , 2 der 
letzteren sind nach der entgegengesetzten, eines nach derselben Seite 
wie der G r i f f e l gebogen: C. b a c i l l a r i s , C. T o r a , C. o b t u s a , 
C. s i a m e a . 

I I . Die B e k ö s t i g u n g s s t a u b b l ä t t e r sind wesentlich anders gestaltet wie die 
Be f ruch tungsS taubb lä t t e r . A l l e S t aubb l ä t t e r stehen meist fast sym
metrisch zur Mi t te l l in ie der B l ü t e . 

a) Die B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r haben sehr lange, gebogene F i l a 
mente und kleine An the ren : C. f i s t u l a . 

b) Filamente und Antheren der B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r sind etwa 

gleich lang. 
1. Enantiostylie meist wenig a u s g e p r ä g t , G r i f f e l fast i n der 

Mi t te l l in ie der B l ü t e : C. o b o v a t a , C. S o p h e r a , C. s c h i -
n i f o l i a , C. o c c i d e n t a l i s , C. t o m e n t o s a . 

2. Enantiostylie a u s g e p r ä g t , G r i f f e l i n seinem unteren Teile 
stark nach der Seite, i m oberen Teile aber wieder zu rück 

gebogen: C. i n d e c o r a . 
Die C a s s i a - A r t e n sind trotz des Fehlens des Nektars sämtl ich ausge

prägte Bienenblumen. Es handelt sich hier , wie z. B . bei den nektarlosen 
Bienen-Pollenblumen Europas ( S a r o t h a m n u s , G e n i s t a , U l e x u . a. m.) 
zwar keineswegs um einen komplizierten B lü t enmechan i smus , der nur von Bienen 
ausgelöst werden k ö n n t e , sondern vielmehr u m die Schwierigkeit, den Pol len 
aus den Bekös t i gungsan the r en zu gewinnen. Hierzu sind nur Bienen i m s t ä n d e 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 24 
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und tha t säck l i ch hat K n u t h i m botanischen Garten zu Buitenzorg vorwiegend 
nur Holzbienen ( X y l o c o p a - A r t e n ) als Besucher und B e s t ä u b e r beobachtet; 
vereinzelt wurden die Ap iden : Podalirius zonatus L . und Megachile opposita Sm. 
bemerkt. —- C e n t r i s - u n d E u g l o s s a - A r t e n k o m m e n d a s e l b s t n i c h t 

v o r (!). 
Die H ä u f i g k e i t des Besuches ist a b h ä n g i g von der A u g e n f ä l l i g k e i t der 

B l ü t e n und dem Standorte der Pf lanzen. Die Besucher der gross- und mittel-
g rossb lü t igen A r t e n sind die drei grossen X y l o c o p a - A r t e n ( X . t e n u i s c a p a 
W e s t w . , X . c o e r u l e a F . , X . a e s t u a n s L . ) ; an den mit te lgrossblühenden 
sah K n u t h auch eine kleine Biene (Megachile?), w ä h r e n d er bei den klein
b l ü t i g e n trotz fortgesetzter Ü b e r w a c h u n g keinen Besuch wahrnehmen konnte. 

O. S c h m i e d e k n e c h t hat an den C a s s i a - B l ü t e n auch C e r a t i n a - A r t e n 

bemerkt (!). 
Bei allen C a s s i a - A r t e n ist bei Insektenbesuch F r e m d b e s t ä u b u n g 

b e v o r z u g t , indem die Narbe wegen ihres Ü b e r r a g e n s zuerst gestreift und mit 
dem von Bienen mitgebrachten Pol len belegt w i rd . I n allen F ä l l e n kann aus

hilfsweise auch S e l b s t b e s t ä u b u n g eintreten u n d von E r f o l g sein. Spontan ist 

S e l b s t b e s t ä u b u n g nur bei den k le inb lü t igen A r t e n (C. b i f o l i a t a , C. p a t e l l a r i a ) 
mög l i ch , deren B l ü t e n sich nach einiger Zeit zusammenziehen, so dass dann 

die Narbe mi t dem Pollen der Befruchtungsantheren i n B e r ü h r u n g kommt. 

* 9 6 1 . C. b i f o l i a t a D C . D ie gelben B l ü t e n dieser k l e inb lü t i gen (Blüten

durchmesser 8 — 10 mm) A r t sind fast zygomorph; der G r i f f e l ist nur sehr 

wenig nach der einen Seite gebogen. V o n den u r s p r ü n g l i c h 10 Staub

b lä t t e rn stehen f ü n f gleichartige, p o l l e n f ü h r e n d e ziemlich g le ichmäss ig in einem 
Kreise in der B l ü t e ; sie sind 4—5 m m lang. D ie ü b r i g e n f ü n f sind ver

kleiner t und stehen als winzige, bis 2 m m lange, gefurchte B l ä t t c h e n gleichmässig 
i n einem inneren Kreise oder sie sind teilweise oder auch ganz verschwunden. 

Der bogig nach unten gerichtete Stempel ist etwas l ä n g e r als die i h m benach
barten S t a u b b l ä t t e r , so dass bei Insektenbesuch F r e m d b e s t ä u b u n g erfolgt. 

* 9 6 2 . C. m i m o s o i d e s L . ( a n D C ? = C. K l e i n i i W i g h t et A r n . ) . 
D ie B l ü t e n des im botan. Garten zu Bui tenzorg ' ) als C. mimosoides bezeich

neten, aus Jamaika stammenden Strauches haben einen Durchmesser von 25 mm. 
Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g ist v i e l einfacher als bei C. b a c i l l a r i s . D ie b e i d e n 
gleichzeitig geschlechtsreifen B l ü t e n einer Inflorescenz sind entweder rechts- oder 

l inksgr i f f e i ig , die des benachbarten B l ü t e n Standes haben die entgegengesetzte 

Lage der Befruchtungsorgane. V o n den 10 S t a u b b l ä t t e r n sind 8 Beköstigungs
antheren, welche senkrecht i n der B l ü t e n m i t t e stehen. I h r e Antheren sind 6 mm 
lang und etwas übe r 1 m m d ick ; sie sitzen auf nur 1 m m langen Staubfäden. 
D ie beiden Befruchtungsantheren sind nach der dem G r i f f e l entgegengesetzten 

Seite der B l ü t e gebogen; sie liegen wagerecht, ihre Antheren sind 7 m m lang, 

i ) Eine sehr kleinblütige, krautartige C a s s i a wird im bot. Garten zu Buitenzorg 
gleichfalls C. mimosoides genannt. 
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ihre S t a u b f ä d e n 3 mm. Unterschiede in Fo rm und Grösse der P o l l e n k ö r n e r 
der verschiedenen Antheren hat K n u t h nicht bemerkt. 

Als häufigsten Besucher beobachtete K n u t h Xylocopa coerulea F. 

* 9 6 3 . C. H o r s f i e l d i i M i q . ( = C. g l a u c a L a m . ? ) . B l ü t e n d u r c h 
messer 50—55 mm. Bei dieser A r t f inden sich acht senkrecht stehende Be
kös t igungss taubblä t te r mi t 8 m m langen, hellbraunen Antheren und 2 m m langen 

Filamenten. D ie letzten zwei S t a u b b l ä t t e r sind wagerecht liegende Befruchtungs-

a' 

Fig. 81. Cassia H o r s f i e l d i i M i q . 
1 Rechtsgriffelige Blüte (4 : 5). 2 Befruchtungsorgane einer linksgriffeligen Blüte (2 : 1). 3 Die 

beiden Staubblattformen, a' Beköstigungs-, a" Befruchtungs-Staubblatt, s Stempel. 
Orig. K n u t h . 

Staubblätter von derselben Färbung wie die Beköstigungsantheren; der Staub
faden des einen ist fast 5 m m lang , die Antheren 8—9 m m , der Staubfaden 
des anderen 3 mm, die Anthere 8 mm. Der 2 cm lange G r i f f e l ist weit nach 
der den B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r n entgegengesetzten Seite gebogen (s. F i g . 81). 

Die besuchenden H o l z b i e n e n begnügen sich nicht mit dem Ausmelken der Be
köstigungsantheren, sondern sie beissen sie ab, so dass in älteren Blüten nur die acht 
Staubfäden übrig geblieben sind. An den Befruchtungsantheren hat K n u t h niemals 
Bisslöcher bemerkt. 

* 9 6 4 . C. g l a u c a L a m . Die E inr ich tung der B lü t e st immt nach K n u t h 
mit derjenigen von C. m i m o s o i d e s und C. H o r s f i e l d i i überein , doch sind 

die B l ü t e n noch grösser als bei letzterer, n ä m l i c h 6 0 — 7 0 m m i m Durchmesser. 
Die S t a u b f ä d e n der acht B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n sind 2 m m , die Antheren selbst 
6 mm lang; das eine l änge re Befruchtungsstaubblatt hat einen 6 m m langen 
Faden und eine 7 m m lange Anthere ; die entsprechenden Masse des kü r ze r en 
sind 4 m m und 7 mm. 

A u c h die v a r . f l a v a mi t hellschwefelgelben B l ü t e n hat dieselbe E i n 
richtung. 

V o n den zehn der Anlage nach vorhandenen S t a u b b l ä t t e r n sind nach 
B u r c k [Not . b io l . i n A n n . d. Jard . Bot . d. Buitenzorg. V o l . V I . 1887. p. 256 
bis 260) die drei oberen v e r k ü m m e r t und enthalten keinen Pollen. Zwei untere 

24* 
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S t a u b b l ä t t e r sind vergrösser t , stehen i n verschiedenen B l ü t e n desselben Stockes 
bald rechts, bald l inks von der Symmetrieebene der B l ü t e und dienen als Be
s t ä u b u n g s o r g a n e . D ie f ü n f ü b r i g e n , kurzen Stamina tragen „Bekös t igungs
antheren". Das g e k r ü m m t e P i s t i l l biegt sich i n entgegengesetzter Richtung zu 
den S t a u b g e f ä s s e n — also an verschiedenen B l ü t e n ebenfalls bald rechts bald 

l i n k s — aus der Symmetrieebene der B l ü t e heraus, wobei jedoch die punkt
fö rmige Narbe infolge einer zweiten K r ü m m u n g des Pis t i l ls h ä u f i g wieder in 
die genannte Ebene z u r ü c k k e h r t . D i e Besucher — i n der Regel grossleibige 
Apiden , wie B o m b u s und X y l o c o p a — fliegen i n der Mi t t e der B l ü t e auf, 
k r ü m m e n den Hin te r le ib nach unten und fressen (?) den Pollen der kleinen 

S t a u b g e f ä s s e , bisweilen auch Teile der bei vorliegender A r t nicht sehr festen 

Antherenwand. D u r c h den von seifen des Insekts auf die grossen Staubgefässe 
a u s g e ü b t e n D r u c k werden dieselben aus ihrer Lage verschoben und schnellen 

beim Abf l i egen des Besuchers i n ihre f r ü h e r e Stel lung z u r ü c k , wobei aus den 
kurzen Spalten der Anthere ein W ö l k c h e n von Po l l en herausfliegt und auf die 

p u n k t f ö r m i g e Narbe gelangen kann . B u r c k betont, dass nur i n seltenen Fä l len 

der Pol len der grossen Antheren auf der Bauchseite des Besuchers rechts oder 
l inks abgesetzt w i r d , und dass eine B e r ü h r u n g der Narbe mi t dem K ö r p e r des 
Insekts niemals zu beobachten war; auch t r i t t eine rege lmäss ige Vertei lung der 

rechts- u n d l inksgr i f feiigen B l ü t e n weder i n den B l ü t e n s t ä n d e n desselben Stockes 

noch an den B l ü t e n verschiedener S töcke hervor. E n d l i c h ist der senkrechte 
Abstand zwischen der Narbe und dem Scheitel der grossen Antheren i n ver

schiedenen B l ü t e n derart ve rände r l i ch , dass eine rege lmäss ige K r e u z b e s t ä u b u n g 
nicht angenommen werden kann. A u s allen diesen G r ü n d e n betrachtet B u r c k 

die Kons t ruk t ion der B l ü t e n i m Widerspruch m i t der Ans i ch t anderer Beob
achter als ausschliesslich oder vorwiegend f ü r Autogamie durch Insektenhilfe 
eingerichtet. 

Die Blüten werden im botanischen Garten von Buitenzorg nach Beobachtungen 
0. S c h m i e d e k n e c h t s vorzugsweise von C e r a t i n a - A r t e n besucht. 

* 9 6 5 . C. b i c a p s u l a r i s L . B l ü t e n d u r c h m e s s e r 30 mm. Die Blüten
einrichtung st immt mi t derjenigen von C. g l a u c a übere in . Ausser den acht 

senkrecht auf ganz kurzen Fi lamenten i n der B l ü t e n m i t t e stehenden Beköst igungs
antheren f inden sich zwei nach der dem G r i f f e l entgegengesetzten Seite gerichtete, 

m i t kurzen S t a u b f ä d e n versehene, sonst mi t den B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n i n Form 
und F ä r b u n g ü b e r e i n s t i m m e n d e Befruchtungsantheren. — Ü b e r Blü tenbesucher 
dieser A r t i n S ü d a m e r i k a v g l . N r . 956. 

* 9 6 6 . C. n u t a n s C o l i . ( = C. a t o m a r i a L . ) . D i e Blü tene in r i ch tung 

ist dieselbe wie diejenige vou C. g l a u c a , der B l ü t e n d u r c h m e s s e r be t r äg t jedoch 
nur 35 cm. 

* 9 6 7 . C. s u f f r u t i c o s a K o e n . ( = C. g l a u c a L a m . ? ) . B lü tendurch

messer bis 40 mm. D ie B l ü t e n e i n r i c h t u n g st immt i m wesentlichen m i t derjenigen 
von C. H o r s f i e l d i i übe re in , nur sind die Antheren der drei Befruchtungs

s t aubb lä t t e r i n einen 2 m m langen Schnabel vorgezogen, an dessen Spitze die 
A u s t r i t t s ö f f n u n g f ü r den Pol len liegt. 
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* 9 6 8 . C. L e s c h e n a u l t i a n a D C . ( = C. m i m o s o i d e s L . ? ) . Der 
Blü t endurchmesse r be t r äg t etwa 12 cm, die A r t gehör t also zu den k le inb lü t igen . 
Auch bei ihr f indet sich eine ausgesprochene Rechts- und L i n k s g r i f f l i g k e i t , 
doch weicht die gegenseitige Stel lung des Gr i f f e l s und der Antheren zu einander 
von den V e r h ä l t n i s s e n , die bei den grossb lü t igen A r t e n vorherrschen, erheblich 
ab. V o n den 10 S t a u b b l ä t t e r n stehen n ä m l i c h sieben kleinere i n der B lü t en 
mitte; ihr rotes Fi lament ist 1 mm und ihre nach oben g e ö f f n e t e n , hier etwas 
röt l ichen, sonst gelben Antheren sind 2 x /2 m m lang ; sie dienen als Bekös t i 

gungsantheren. Die drei sitzenden Befruchtungsantheren (a) sind dunkelrot, 5 bis 
6 mm lang und stehen bogig von der B l ü t e n m i t t e ab. Zwei von ihnen sind 
nach der dem G r i f f e l (n) entgegengesetzten Seite gebogen, die dritte nach derselben 
Seite, so dass diese Blü ten te i l e ein liegendes schiefes Kreuz b i lden : 

* 9 6 9 . C p a t e l l a r i a D C . K l e i n b l ü t i g e A r t (B lü tendurchmesse r 6 bis 
7 mm) mi t ausgepräg te r Rechts- und L inksg r i f f l i gke i t . I m B l ü t e n g r u n d e stehen 
sechs kleine B e k ö s t i g u n g s s t a u b b l ä t t e r ; von den vier B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r n 
sind drei nach der dem G r i f f e l entgegengesetzten Seite gebogen, das vierte nach 
derselben. D a die Narbe die Antheren übe r r ag t , muss ein anfliegendes Insekt 
F r e m d b e s t ä u b u n g he rbe i füh ren , fa l l s es auf der Narbenseite der B l ü t e bereits 
mit Pollen bedeckt war. Andernfa l l s kann es aus den der Narbe benachbarten 
S taubb lä t t e rn Pollen auf dieselbe übe r t r agen . 

970 . C. b a c i l l a r i s L . f . D i e B l ü t e n unterscheiden sich nach B u r c k 
(a. a. 0 . p . 260 — 262) von denen der C. g l a u c a durch die Ausb i ldung von 
drei vergrösserten S t a u b b l ä t t e r n , von denen zwei zur l i n k e n , eines zur rechten 
Seite oder umgekehrt eines l inks , zwei rechts vom Ovar stehen. Die Antheren 
öf fnen sich nicht mi t kurzen L ä n g s s p a l t e n , sondern wie bei der Mehrzahl der 
Ar ten mi t je 2 Poren. I m übr igen begüns t ig t auch hier die B l ü t e n k o n s t r u k t i o n 
vorwiegend Autogamie. 

* Die grossen gelben Pollenblumen (s. F i g . 80) haben nach K n u t h einen 
Durchmesser von 5 0 — 6 0 mm. Die Rechts- und L i n k s g r i f f l i g k e i t (Enantio
stylie) ist hier i n der Weise ausgepräg t , dass immer zwei von den in zusammen
gesetzten Trauben stehenden B l ü t e n gleichzeitig geschlechtsreif sind und dabei 
eine entgegengesetzte Rich tung des Gr i f fe l s zeigen; es ist also die eine b l ü h e n d e 
Blume eines B l ü t e n s t a n d e s immer rechtsgriffelig, die andere l inksgr i f fe l ig (s. F i g . 
80 bei 1 u . 2). Die 10 S t a u b g e f ä s s e zeigen eine dreifache Arbeitstei lung: 4 sind 

Bekös t igungsan the ren (a' i n F i g . 80) und dienen gleichzeitig dem besuchenden 
Insekt als H a l t . Sie stehen senkrecht i n der B lü tenmi t t e , ihre g r ü n l i c h e n F i l a 
mente sind nur 3 m m l a n g , während die schwach gebogenen Antheren 9 m m 
lang und 2 m m dick sind und i n ihren, von sehr starken W ä n d e n umgebenen 
F ä c h e r n reichlich Po l len enthalten, der von den Besuchern — grossen H o l z 

b i e n e n — ausgemolken wird . 

H in t e r diesen B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n stehen drei winzige 3 mm lange und 
1/2 mm dicke, r ud imen tä r e S t a u b b l ä t t e r (Fig . 80 bei 3 a), die den Besuchern 
höchs tens zum Festhalten dienen. Sie sind so vol l s tändig unter den Antheren 
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der B e k ö s t i g u n g s s t a u b b l ä t t e r versteckt, dass sie nur bei genauer Untersuchung 

bemerkt werden. 
Die drei letzten S t a u b b l ä t t e r (a") dienen der Bef ruchtung . Sie liegen fast 

wagerecht, ihre Filamente sind 5 m m lang, die Antheren sind von geschwungener 
F o r m und laufen i n eine wagerecht stehende Spitze aus, die an ihrer oberen 
Seite die zu einer runden Ö f f n u n g verschmolzenen Austr i t tss tel len des Pollens 

t r äg t . Zwei von diesen drei S t a u b b l ä t t e r n sind nach der der Biegung des 

Gr i f f e l s entgegengesetzten Seite der B l ü t e gebogen u n d dienen der Fremd
b e s t ä u b u n g , w ä h r e n d das letzte nach derselben Seite wie der G r i f f e l gerichtet ist 
und zur Befruchtung einer wie der G r i f f e l orientierten B l ü t e , vielleicht auch der 

S e l b s t b e s t ä u b u n g dient. 

D ie A n t h e r e n f ä c h e r werden stets g r ü n d l i c h ausgemolken, so dass nur wenige 

P o l l e n k ö r n e r z u r ü c k b l e i b e n . D ie P o l l e n k ö r n e r der B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n haben 

einen Durchmesser von 0,030—0,035 mm, sind r u n d oder von unregelmäss iger 
Gestalt, m i t un rege lmäss igen E r h ö h u n g e n und Vert iefungen, auf einer Seite mit 

tiefer Einbuchtung. D ie Befruchtungspollen Zeilen sind kleiner, 0 ,024—0,030 mm, 

rundl ich bis e i förmig, mi t erheblich s t ä rke ren E r h ö h u n g e n u n d Vert iefungen, so

wie m i t schwacher L ä n g s f u r c h e . 

Der G r i f f e l macht einen ha lbk re i s fö rmigen Bogen nach unten und ist 

gleichzeitig nach sei twärts gebogen. E r t r ä g t an der Spitze die nach oben ge
richtete Narbe i n einem A b s t ä n d e von etwa 16 m m von der Spitze der 

B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n u n d 14—19 m m von der Spitze der an der anderen 
Blü tense i t e liegenden Befruchtungsanthere, 9—10 m m von der auf derselben 

Seite liegenden. D ie Narbe weicht von der Mi t t e l l in i e der B l ü t e um etwa 6 mm 
nach rechts resp. l i nks ab. 

Ein grösseres Insekt wird beim Anfliegen den Griffel etwas abwär ts biegen, dann 
die Narbe mit der einen Körperseite streifen und, falls es schon an dieser Körperseite 
mit Pollen bedeckt ist, belegen. Alsdann wird es beim Ausmelken der Beköstigungs
antheren mit der anderen Körperseite die beiden wagerecht stehenden Antheren streifen 
und sich mit Pollen bedecken. Auch die erste Körperseite erhält in dieser Blüte Pollen, 
aber nur halb so viel, nämlich den aus dem nach der Griffelseite gebogenen Staubblatte 
hervortretenden, so dass beim Zurückkriechen des Insekts vielleicht noch Selbstbestäubung 
durch den letzteren erfolgen kann, falls Fremdbestäubung noch nicht eingetreten war. 

Da die Besucher von C. b a c i l l a r i s immer die beiden benachbarten, also in 
entgegengesetzter Griffel Stellung befindlichen Blüten nacheinander besuchen, so müssen 
sie zunächst Fremdbestäubung der Nachbarblüte d e r s e l b e n Inflorescenz herbeiführen, 
sodann schon beim Besuche der dritten Blüte desselben Stockes Fremdbestäubung an 
den Blüten v e r s c h i e d e n e r Inflorescenzen, endlich beim Übergange auf einen anderen 
Stock Fremdbestäubung v e r s c h i e d e n e r P f l a n z e n . 

Frau Dr. N i e u w e n h u i s - v o n U e x k ü l l sah im Garten zu Buitenzorg als Be
sucher Xylocopa coerulea F., X . aestuans L. , X. perversa Wiedem. und X. tenuiscapa 
Westwood, sowie Schwebfliegen. 

* 9 7 1 . C. T o r a L . D ie B l ü t e n e i n r i c h t u n g gleicht derjenigen von 
C. b a c i l l a r i s . Der B l ü t e n d u r c h m e s s e r ist etwa 30 m m . D ie drei A n -
k l a m m e r u n g s s t a u b b l ä t t e r sind ebenso winzig und ebenso gestaltet wie bei 

C. b a c i l l a r i s . D i e vier B e k ö s t i g u n g s - u n d drei B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r haben 
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jedoch die Gestalt wie etwa bei C. H o r s f i e l d i i , doch sind die Filamente ver
hä l tn i smäss ig l a n g , näml ich bei den B e k ö s t i g u n g s s t a u b b l ä t t e r n 5 m m , bei den 
B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r n 5 bez. 3 mm, während die Antheren ve rhä l tn i smäss ig 
kurz sind, näml ich 2 1/2, bz. 4,3 mm. Die Unterschiede zwischen den p o l l e n f ü h r e n 
den S t aubb lä t t e rn sind sehr gering, auch f inde t sich zwischen den B e k ö s t i g u n g s 

s taubblä t te rn und den B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r n kein Abstand, es schliessen sich 
vielmehr die letzteren unmittelbar den ersteren an. 

* 9 7 2 . C. ob tusa Clos . ( = C. b i c a p s u l a r i s L . ) schliesst sich i n der 
Blü tene in r i ch tung wie Blü tengrösse völ l ig der C. T o r a an (vgl . C. b i c a p s u 
l a r i s L . unter N r . 965). 

* 973 . C. s iamea L a m . ( = C. f l o r i d a V a h l ) . B l ü t e n d u r c h m e s s e r 
25 mm. Die geschlechtsreife B l ü t e (s. F ig . 82) eines B l ü t e n s t a n d e s ist rechts-
griffel ig, die des benachbarten B l ü t e n s t a n d e s l inksgr i f fe l ig . D ie B l ü t e n e i n r i c h t u n g 
stimmt mi t derjenigen von C. b a c i l 
l a r i s im wesentlichen übere in . D i e 
drei ve rkümmer t en Anklammerungs-
s taubblät ter (a) lassen den Staubfaden 
und die pollenlosen Antheren deut
l ich erkennen; sie sind 3 mm lang. 
Die vier Bekös t igungss taubb lä t t e r (a') 
sind schräg nach vorn gerichtet, so 
dass ihre Ö f f n u n g e n nur wenige M i l l i 
meter von der Narbe entfernt sind. 
V o n den drei B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t 
tern (a") ist das eine nach der G r i f f e l 
seite, die zwei anderen nach der ent
gegengesetzten Seite gebogen. Das 
eine der beiden letzteren liegt ganz 
in der Mi t te l l in ie der B lü te und 

unterscheidet sich von den Bekö s t i gungs s t aubb l ä t t e r n nicht, nur liegt es unter 
dem G r i f f e l , wäh rend diese über demselben liegen (vgl . B u r c k s Beobachtungen 
unter N r . 980). 

* 974 . C. f i s t u l a L . Der B lü t endu rchmesse r be t räg t bis 50 m m . D ie 
Kronb lä t t e r der geschlechtsreifen B l ü t e n sind z u r ü c k g e s c h l a g e n , so dass die 
Staubblä t te r und der G r i f f e l f r e i hervorstehen (s. F i g . 83). Erstere weichen von 
den der bisher beschriebenen Ar ten i n auffallender Weise ab. W ä h r e n d bei den 

anderen A r t e n die Antheren sehr grosse B ü c h s e n darstellen, die Filamente aber, 
wenigstens bei den Bekös t igungsan the ren , sehr klein sind, haben hier die F ä d e n 
auch der nicht zur Befruchtung dienenden S t a u b b l ä t t e r eine bedeutende L ä n g e , 
während die Antheren k l e in sind (s. F i g . 83 bei 2). 

V o n den nicht zur Bef ruch tung dienenden 7 S taubb lä t t e rn haben die drei 
im Hintergrunde der B l ü t e stehenden (a) v e r k ü m m e r t e , nur bis 2 m m lange 
Antheren, die auf e inwär t s gebogenen, bis 10 m m langen Filamenten stehen. 
Nach ihrer Beschaffenheit und Lage k ö n n e n sie höchs tens zum A n k l a m m e r n 

Fig. 82. Cassia s iamea L. (8:5). 
ca Kelchblatt, co Kronblatt, a Anklammerungs-, 
a' Beköstigungs-, a" Befruchtungs - Staubblatt, 
a'" zehntes, wahrscheinlich der Selbstbefruchtung 
dienendes Staubblatt, s Stempel. Orig. K n u t h . 
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dienen. V o r ihnen stehen die vier B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n (a') mi t 10 m m langen 
Fi lamenten und nur 5 m m langen Antheren. D ie drei B e f r u c h t u n g s s t a u b b l ä t t e r 
(a") entspringen i m B l ü t e n g r u n d e m i t einer nach oben gerichteten W u r z e l , die 
sich nach 5 mm L ä n g e plötz l ich umbiegt und nun i n einem grossen Bogen sich 
aus der B l ü t e herausbiegt, so dass die kleinen, 5 m m langen und 2 m m breiten 
Antheren bis 25 m m vor dem B l ü t e n g r u n d e stehen. D i e l ä n g l i c h e n Antheren 

s 

Fig. 83. Cassia f i s t u l a L. 

1 Blüte von der Seite in nat. Gr. (Von den drei Befruchtungsstaubblättern sind nur zwei 
gezeichnet; diese und der Griffel sind in Wirklichkeit meist noch stärker gebogen.) 2 Die 
drei Staubblattfurmen; ca Kelchblatt, co Kronblatt, a Anklammerungs-, a' Beköstigungs-, 

a" Befruchtungs-Staubblatt, s Stempel Orig. K n u t h . 

öffnen sich an der dem Blüteninnern zugekehrten Seite und zwar jedes Fach 

i n je einer unten befindlichen runden Ö f f n u n g und einem oben befindlichen 
Spalt. D i e gleichfalls an einem stark gebogenen G r i f f e l sitzende Narbe über

ragt diese Antheren ein wenig. 

D ie Enantiostyl ie ist wenig ausgep räg t . Der G r i f f e l sowohl, als auch die 
Befruchtungsantheren liegen zuweilen sogar ziemlich i n der Mi t t e l l in i e der Blüte, 

meist ist der G r i f f e l um einige Mi l l imete r nach rechts oder l i nks abgebogen. 

D a n n liegen die drei Befruchtungsantheren entweder sämt l i ch auf der dem 

G r i f f e l entgegengesetzten Seite oder zwei auf der entgegengesetzten und eine auf 
derselben. 

Der Pol len ist d imorph. Die P o l l e n k ö r n e r der B e k ö s t i g u n g s - und Be

fruchtungsantheren haben zwar dieselbe Grösse (0 ,026—0,033 mm lang und 

0,020—0,025 m m breit) und Gestalt, doch sind die K ö r n e r der Beköst igungs
antheren mit runzeligen Ver t ie fungen und E r h ö h u n g e n versehen, während die 
der B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n ganz g la t t sind. Der Unterschied zwischen der äusserst 

stark runzeligen O b e r f l ä c h e der einen u n d der durchaus glatten der anderen ist 
ein sehr auf fä l l iger . 

Bei dieser Cassia-Art gelang es K n u t h sehr le ich t , den Pollen aus den 
A n t h e r e n f ä c h e r n hervorzupressen. Beim -rhythmischen Zusammenpressen der Be

k ö s t i g u n g s a n t h e r e n von morgens u m 6 U h r vom Baume genommenen Blüten 

t ra t jedesmal eine winzige Port ion Pol len aus der Ö f f n u n g an der Spitze der 
Antheren hervor. M i t derselben erschien in j ü n g e r e n , aber bereits von den 

Holzbienen teilweise ausgemolkenen Antheren jedesmal ein winziges Tröpfchen 

einer weisslichen, t r üben F l ü s s i g k e i t , die an der L u f t alsbald e rhä r t e t e . Hier 

ist also der Ausdruck „ A u s m e l k e n " ganz besonders zutreffend. A u s den 
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Befruchtungsantheren trat beim Z u s a m m e n d r ü c k e n niemals ein F l ü s s i g k e i t s t r o p f e n 

hervor. 
Die Bestäubung durch die Holzbiene X y l o c o p a t e n u i s c a p a W e s t w . geht 

in der Weise vor sich, dass die anfliegenden Insekten zuerst die am weitesten 
vorstehende Narbe berühren und belegen, dann die Befruchtungsstaubblät ter hinunter 
drücken, wobei die Brust mit den Antheren Öffnungen in Berührung t r i t t und mit Pollen 
versehen wird. Unmittelbar darauf fassen sie die Anklammerungsantheren und beginnen 
die Beköstigungsantheren auszumelken, wobei Brust und Hals auf den hervorgedrückten 
Befruchtungsstaubblättern und dem Stempel ruhen. Bei Besuch dieser Xylocopa ist 
also Fremdbestäubung gesichert. Selbstbestäubung t r i t t beim Herabdrücken des Griffels 
und der drei Befruchtungsstaubblätter durch die Besucher ein, doch dürfte die Wirkung 
des fremden mitgeteilten Pollens die des eigenen überwiegen. 

* 975. 0. obovata Coli. Die Blüteneinrichtung ist dieselbe wie bei 
C. i n d e c o r a , nur sind die B l ü t e n (s. F i g . 84) kleiner-, 20—25 m m i m Durch
messer, und die Enantiostylie ist sehr wenig ausgepräg t . Die drei sterilen A n -
k l a m m e r u n g s s t a u b b l ä t t e r (a), die hinter den vier Bekös t igungsan the ren (a') stehen, 
haben 2 1

/

, 2 mm lange F ä d e n und 2 mm lange und ebenso breite dreieckige 
Platten. Die Filamente der Bekös t igungsan the ren sind l 1 / 2 mm lang , die 

Fig. 84. 
1 Hälftig-symmetrische Blüte von Cassia obova ta C o l i . (2 :1) ; nur der Griffel ist etwas 
nach links gerückt. 2 Die vier Staubblattformen, ca Kelchblatt, co Kronblatt, a Anklam-
merungs-, a' Beköstigungs-, a" Befruchtungs-Staubblätter, a'" zehntes der Selbstbefruchtung 

dienendes Staubblatt, s Stempel. Orig. K n u t h . 

Antheren 5 mm lang und 1 mm dick. Die lebhaft orange ge fä rb ten , gerade vor
gestreckten S t a u b f ä d e n der F r e m d b e s t ä u b u n g s a n t h e r e n (a") sind 9 m m lang, 

der dazu gehörige , bogig a u f w ä r t s g e k r ü m m t e Staubbeutel 8 mm. Die L ä n g e 
des zehnten, i n der Mit te l l in ie der B l ü t e liegenden S e l b s t b e s t ä u b u n g s s t a u b 
blattes (a'") be t r äg t 10 m m , wovon 3 mm auf den Faden und 7 m m auf den 

Beutel entfallen. 
Die Narbe auf der Spitze des bogigen Gr i f fe l s liegt fast i n der M i t t e l 

linie der B l ü t e zwischen den F r e m d b e s t ä u b u n g s a n t h e r e n und übe r rag t sie um 
2 mm, so dass sie von den Besuchern zuerst b e r ü h r t , mi th in F r e m d b e s t ä u b u n g 

herbe igeführ t werden muss. 

Als B e s u c h e r beobachtete K n u t h auf Java M e g a c h i l e o p p o s i t a Sm. und 
P o d a l i r i u s z o n a t u s L. 
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* 9 7 6 . C. Sophera L . Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g sowohl der weiss- (var. 

a 1 b e s c e n s ) wie auch der g e l b b l ü h e n d e n (var. p u r p u r e a ) V a r i e t ä t st immt mit 
derjenigen von C. o b o v a t a im wesentlichen übere in . Das zehnte Staubblatt 

ist jedoch bei der var. a l b e s c e n s v e r k ü m m e r t und von der Anthere desselben 
ist nur ein kleines, gänz l ich pollenloses B l ä t t c h e n ü b r i g geblieben. Bei der var. 
p u r p u r e a dagegen ist auch die zehnte Anthere ganz wie bei C. o b o v a t a 
pollen f ü h r e n d . D ie weisse V a r i e t ä t zeichnet sich ausserdem durch einen schwach 
georginen- oder n a c h t s c h a t t e n ä h n l i c h e n Geruch aus, den K n u t h an der gelben 
V a r i e t ä t n icht beobachten konnte. — V e r g l . B u r c k s Beobachtungen unter 

N r . 9 8 1 . 
* 9 7 7 . C. s c h i n i f o l i a A . D O . ( = C. S o p h e r a L . ) , C. t o m e n t o s a L . 

und C. o c c i d e n t a l i s L . stimmen in ihren B l ü t e n e i n r i c h t u n g e n im wesentlichen 

übe re in und schliessen sich am n ä c h s t e n der C. o b o v a t a an. C. t o m e n t o s a 

st ausgezeichnet durch den mi t langen, weissen Haaren bedeckten Fruchtknoten, 
die dunkler g e f ä r b t e n Antheren u n d den unangenehmen Geruch der Blüten. 

Bei C. o c c i d e n t a l i s sind die vier B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n nicht von gleicher 

G r ö s s e , wie bei den anderen, sondern die beiden hinten stehenden sind bedeu
tend grösser als die beiden vorderen. 

C a s s i a t o m e n t o s a sah F r a u D r . N i e u w e n h u i s — v o n T J e x k ü l l 
i m botanischen Garten zu Buitenzorg von Xylocopa coerulea F . , X . aestuans L . , 

X . perversa Wiedem. und X . tenuiscapa Westw., sowie von Schwebfliegen 
besucht. 

* 9 7 8 . C. i n d e c o r a H . B . K . ( = C. b i c a p s u l a r i s L .? ) . Wie bei 
C. m i m o s o i d e s richten die beiden gleichzeitig geschlecbtsreifen B l ü t e n (s. F ig . 85) 
den G r i f f e l nach derselben Seite und die beiden benachbarten, i n demselben 

Zustande befindlichen B l ü t e n zeigen die entgegengesetzte Rich tung des Griffels. 

D ie Arbeitstei lung der S t a u b b l ä t t e r ist eine noch grössere als bei C. ba
c i l l a r i s , da sich hier vier A r t e n von S t a u b b l ä t t e r n f inden, n ä m l i c h 1. pollen

lose, die den anfliegenden Insekten zum A n k l a m m e r n dienen (a), 2. Beköst igungs
s t aubb l ä t t e r (a'), 3. S t a u b b l ä t t e r (a") f ü r die F r e m d b e s t ä u b u n g und 4. solche 
f ü r die S e l b s t b e s t ä u b u n g (a'"). 

H i n t e r den B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n und parallel mi t diesen stehen nämlich 
drei r u d i m e n t ä r e S t a u b b l ä t t e r , deren S t a u b f ä d e n die L ä n g e von 2 m m besitzen 

und deren Antheren i n unrege lmäss ige , blattartige, pollenlose F l ä c h e n von 2 mm 
Breite und l 1 ^ m m L ä n g e umgewandelt sind. Sie k ö n n e n keine andere Auf

gabe haben, als den Besuchern zum A n k l a m m e r n zu dienen. — Die vier Be

k ö s t i g u n g s a n t h e r e n haben 2 m m lange, starre Filamente u n d ebensolche 5 mm 

lange und 2 m m breite Antheren , deren Ö f f n u n g e n oben liegen. Die zwei 

Antheren f ü r die F r e m d b e s t ä u b u n g liegen symmetrisch zu beiden Seiten der 

Mediane der B l ü t e ; sie zeichnen sich aus durch lange, nach beiden Seiten 

gle ichmäss ig z u n g e n f ö r m i g gebogene, orange g e f ä r b t e S t a u b f ä d e n und lange, 

braune, gleichfalls gebogene A n t h e r e n f ä c h e r , deren Ö f f n u n g e n nach der Blüten

mitte zu g e ö f f n e t sind. Die S t a u b b l ä t t e r weichen i n Bezug auf F ä r b u n g und 

Grösse sehr bedeutend von den vorher genannten S t a u b b b l ä t t e r n ab; durch die 
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lebhafte F ä r b u n g der S t a u b f ä d e n und der Antheren wird die A u g e n f ä l l i g k e i t 

der B lü ten e rhöht . — Ln der Mi t t e l l in ie der B l ü t e liegt noch ein zehntes Staub
blat t , das wohl der S e l b s t b e s t ä u b u n g dient. Es hat fast dieselbe, nur etwas 
blassere F ä r b u n g wie die beiden Befruchtungsantheren, doch ist es bedeutend 

Fig. 85. Cassia i n d e c o r a H . B. K. 
1 Linksgriffelige Blüte (2 : 1). 2 Befruchtungsorgane einer rechtsgriffeligen Blüte (2 :1). 3 Die 
vier Staubblattformen etwas vergrössert. ca Kelchblatt, co Kronblatt, a Anklammerungs-, 
a' Beköstigungs-, a" Befruchtungs-Staubblätter, a'" zehntes, der Selbstbefruchtung dienendes 

Staubblatt, s Stempel. Orig. K n u t h . 

kleiner als diese, da der gerade Faden nur 6—7 mm und die gleichfalls gerade 
Anthere etwa dieselbe L ä n g e hat. D i e pollenhaltenden A n t h e r e n f ä c h e r ö f f n e n 
sich nach vorn. 

Der G r i f f e l ist nach rechts oder l inks gebogen, doch liegt seine narben
tragende Spitze i n der Mit te l l in ie der B lü t e zwischen den beiden F r e m d b e s t ä u 
bungsantheren, deren Ö f f n u n g sie ein wenig übe r r ag t . 

Die anfliegenden H o l z b i e n e n berühren zuerst die Narbe mit der einen Seite 
ihres Körpers und gleichzeitig die auf der anderen Seite gelegene Öffnung der einen 
Fremdbestäubungsanthere; dann drücken sie, indem sie sich zwischen den beiden zungen-
förmigen Staubblättern niederlassen, auf ihnen ruhen, sich anklammern und das Aus
melken der Beköstigungsantheren beginnen, den elastischen Griffel abwär ts , berühren 
sodann auch die neben dem Fruchtblatte liegende, zweite Fremdbestäubungsanthere mit 
der entgegengesetzten Seite ihres Körpers und endlich mit der Mitte ihrer Unterseite 
die in der Mittellinie der Blüte liegende zehnte Anthere, so dass, falls noch kein Pollen 
von einer anderen Blüte mitgebracht war, die gleichfalls in der Mittellinie liegende Narbe 
mit dem an das Insekt sich anheftenden Pollen dieses zehnten Staubblattes belegt wird. 

9 7 9 . C. a l a t a L . besitzt nach B u r c k (a. a. O.) zwei sehr stark ver-
grösserte Stamina; ausserdem hat das zehnte (vordere) S t aubge fä s s ein ver
längertes Fi lament . D ie K r o n b l ä t t e r breiten sich niemals f lach aus, sondern 
umschliessen die B e s t ä u b u n g s o r g a n e bogenförmig . Die dadurch eintretende Ver
engerung des B l ü t e n z u g a n g e s bewirkt es, dass die Bes t äube r beim A n - und 

Abfl iegen sowohl Narbe als Antheren be rüh ren müssen . Aber sie nehmen bei 
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B e r ü h r u n g der vorderen Anthere den Pollen m i t der Bauchseite auf , während 
die Narbe ihre R ü c k e n s e i t e s t reif t ; w i rd ein grosses Stamen b e r ü h r t , so lagert 
sich der Pol len auf dem K ö r p e r des Tieres i n einem so grossen A b s t ä n d e von 
der K ö r p e r m e d i a n e ab, dass diese Stelle von der Narbe nicht gestreift werden 

kann . — V g l . L i n d m a n s Beob. unter N r . 954 . 
Als B e s u c h e r fand 0. S c h m i e d e k n e c h t im botanischen Garten von Buiten

zorg auch bei dieser A r t vorzugsweise Ceratina. 

9 8 0 . C. florida V a h l . ( = C. s i a m e a L a m . ) u n d C c a l l i a n t h a Gr. F. 
W - M e y e r ( — C. m u l t i j u g a R i e h . ) haben nach B u r c k (a. a. O. p. 263) 
eine ä h n l i c h e B l ü t e n k o n s t r u k t i o n . D ie beiden ve rg rös se r t en S t a u b b l ä t t e r stehen 

i n paralleler Lage dicht nebeneinander; die Narbe wendet sich i n verschiedenen 
B l ü t e n bald gegen das l i n k e , bald gegen das rechte Stamen und steht meist 
i m Niveau der Antherenporen, so dass bei E r s c h ü t t e r u n g der S t a u b g e f ä s s e das 
W ö l k c h e n von Pol len m i t noch grösserer Sicherheit die Narbe erreichen kann, 

als bei C. g l a u c a . Bei einer aus Siam stammenden C a s s i a - A r t f and B u r c k 

den Abs tand der Narbe von der B l ü t e n m e d i a n e auf fa l lend gross, aber niemals 

nahm die Narbe den Platz ein, an dem i n anderen B l ü t e n eine grosse Anthere 

steht, wie es bei Xenogamie vorausgesetzt werden muss. — V g l . K n u t h s Beob. 

ü b e r C. s i a m e a unter N r . 973. 

9 8 1 . C pubescens J a c q . (?), C. I s o r a ( = C. I s i d o r e a Ben th . ? ) , 

C. Sophe ra L . und C. o c c i d e n t a l i s L . Bei diesen A r t e n w i r d nach B u r c k 
(a. a. O. p. 263—264) infolge einer g e r i n g f ü g i g e n K o n s t r u k t i o n s ä n d e r u n g die 
Autogamie unvermeidlich gemacht. D i e Antheren der grossen Stamina sind 

n ä m l i c h etwas gedreht, so dass die Narbe m i t den Poren des rechten oder 
l i n k e n Stamens i n direkte B e r ü h r u n g kommt. Bei C. o c c i d e n t a l i s sind 
üb r igens von den kurzen Antheren zwei v e r k ü m m e r t , so dass im ganzen nur 

vier S t a u b b l ä t t e r vo l lkommen ausgebildet sind. — V g l . übe r C. S o p h e r a die 

Beobachtungen K n u t h s unter N r . 976 , sowie übe r C. o c c i d e n t a l i s unter 

N r . 954 und N r . 977. 

9 8 2 . C. v i s c i d a Z o l l , et M o r . Bei dieser südas ia t i schen A r t sind fünf 

S t a u b b l ä t t e r v e r k ü m m e r t ; die Narbe ist sehr gross und gleitet bei fortgesetztem 
L ä n g e n w a c h s t u m ü b e r die Antheren der drei grossen Stamina for t , so dass auch 

hier Autogamie unvermeidl ich ist. — Bei einer unbestimmten, brasilianischen 

A r t , die i m botanischen Garten zu Buitenzorg von B u r c k (a. a. O. p. 265) 
beobachtet wurde, e r f ä h r t das Ovar eine be t r äch t l i che K r ü m m u n g und drückt 
die grosse Narbe gegen die Poren einer Anthere ; nach so erfolgter Autogamie 
streckt es sich wieder gerade oder sch läg t sich nach r ü c k w ä r t s . 

9 8 3 . G y m n o c l a d u s eanadensis L a m . [ = G. d i o i c a ( L . ) K o c h ] . Dieser 

nordamerikanische Baum hat nach R o b e r t s o n (Transact. St. Louis V I I . p. 165) 

rege lmäss ige , zu Rispen angeordnete B l ü t e n und ist diöcisch oder polygam. Der 

etwa 10 m m lange K e l c h l ä u f t i n f ü n f gleiche Lappen aus u n d t r ä g t am 
Schlund f ü n f K r o n b l ä t t e r und zehn S t a u b b l ä t t e r ; letztere ragen etwas aus dem 

S c h l ü n d e hervor; die innenseits sich ö f f n e n d e n Antheren verengen den Zutri t t 
zum Kelchschlund. Der H o n i g wird auf der Innenseite der Kelchröhre 
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abgeschieden. Es scheint Anpassung an H u m m e l n vorzuliegen, von denen R o b e r t 
s o n i n I l l ino i s zwei A r t e n neben einer anderen l angrüsse l igen Apide beobachtete; 
gelegentlich traten auch ein Tagfalter und der nordamerikanische K o l i b r i ( T r o -
c h i l u s c o l u b r i s L . ) als Besucher auf. 

220. Parkinsonia L. 

9 8 4 . P . acu lea ta L . [ L i n d m a n , Die B lü tene in r . einig, südamer . Pf lanz. 

I . Legumin . p . 11 — 12]. D ie B lü t en wurden i n Rio Grande do Sul i n Brasi
lien von L i n d m a n untersucht. Sie sind schwach zygomorph, indem die vier 
vorderen, blassgelben K r o n b l ä t t e r sich zu einer flachen Ebene ausbreiten, wäh
rend das hintere Bla t t m i t etwas abweichender F o r m und intensiv goldgelber, 
rotpunktierter F ä r b u n g als Fahne ausgebildet ist. Die zu einem einzigen B ü n d e l 
vereinigten S t aubb l ä t t e r richten ihre geö f fne t en Antheren so, dass diese die 
Bauchseite einer die S t a u b g e f ä s s e mi t den Vorderbeinen umfassenden, grösseren 
Apide streifen müssen . Die Bienen f ü h r e n ihren R ü s s e l unterhalb der Fahne 
ein, um den i n einem Hoh lnap f i m Umkre is des Ovargrundes abgesonderten 
Nektar zu saugen. Die Farbe der Fahne wechselt aus dunkelgelb i n orangerot 
und braunrot; nach völ l igem W e l k e n ist sie purpurfarb ig und macht dann die 
abgeblühte Gesamtinflorescenz sehr auf fä l l ig . Besucher sind H u m m e l n und 
B i e n e n . 

9 8 5 . P . T o r r e y a n a W a t s . 
sah H. 6. G r i f f i t h in Arizona von C e n t r i s p a l l i d a F o x besucht (nach W J. Fox 
in Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia 1899. p. 63). 

221. Poinciana L. 

986 . P . r e g i a B o j . ist eine afrikanische, i n Mat to Grosso Brasiliens an
gepflanzte A r t m i t grossen, feuerroten B l ü t e n , die von L i n d m a n (a. a. O. 
p. 13 —15) beschrieben und abgebildet wurden. D ie zygomorphe E i n z e l b l ü t e 
erreicht einen Durchmesser von 10 cm und hat langgenagelte K r o n b l ä t t e r , von 
denen die vier vorderen rot g e f ä r b t s ind, das f ü n f t e hintere — die Fahne — 

dagegen eine weisse, röt l iche oder schwefelgelbe, rotpunktierte Spreite aufweist. 
Die Bes t äubungse in r i ch tung erscheint i m Vergleich zu P a r k i n s o n i a (vgl . N r . 984) 
um einige Schritte geförder t . Der an gleicher Stelle abgesonderte H o n i g ist 
hier näml ich nur h in te rwär t s durch einen kleinen, etwa 1 m m grossen Anschn i t t 

an der Basis zweier dort befindlicher Stamina zugängl ich . D ie Ö f f n u n g wi rd 
von dem röh ren fö rmig zusammengerollten Fahnennagel umfasst und damit ein 
nur einseitig angebrachter Honigzugang hergestellt. D a derselbe infolge seiner 
Lage zwischen zwei bestimmten S t a u b b l ä t t e r n immer auf der n ä m l i c h e n Seite 
der B lü t e — und zwar der rechten (d. h . morphologisch l inken) F lüge l se i t e — 
anzutreffen ist , kommt eine Asymmetrie zu s tände, die sich auch i n der nach 
links h i n ü b e r g e d r ä n g t e n Stel lung des medianen Staubblatts zeigt. 
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2 2 2 . C a e s a l p i n i a L . 

9 8 7 . C. p u l c h e r r i m a S w . ( = P o i n c i a n a p u l c h . L . ) , bei Lagoa Santa 
i n Brasil ien k u l t i v i e r t , zeichnet sich durch langandauernde Blü teze i t aus (siehe 

W a r m i n g Lagoa Santa p. 404). 
* D ie 2—3 m hohe Pflanze lockte nach K n u t h i n Buitenzorg durch 

die grosse A u g e n f ä l l i g k e i t ihrer B l ü t e n (s. F i g . 86) viele Holzbienen und auch 
H o n i g v ö g e l an. 

Fig. 86. C a e s a l p i n i a p u l c h e r r i m a Sw. 
Blüte schräg von vorn (4 : 5). ca Kelchblatt, co Kronblatt, n in eine Honigröhre umgewandeltes 

Kronblatt, a lange, a' kurze Staubblätter, s Narbe. Orig. K n u l h. 

Am 2. Dezember 1898 beobachtete Knuth vormittags während einer halben Stunde 
an einem dicht bestandenen, etwa 5 m langen und 4 m breiten ovalen Beete 16 Exem
plare Xylocopa tenuiscapa Westw., 6 dgl. von X y l . coerulea F., 5 von X y l . aestuans L. 
und 2 H o n i g v ö g e l als Besucher. Die Holzbienen verfuhren in der Weise, dass sie 
beim Anfliegen zuerst die über den Antheren stehende Narbe berühr ten, alsdann die 
an 6 beziehungsweise 6,5 cm langen Filamenten sitzenden Antheren streiften und dann 
aus dem in einen Honigbehälter umgewandelten Kronblatte Nektar saugten. Dieser in 
die Blüte hineinragende Honigbehälter stellt eine von einem 12 mm im Durchmesser 
haltenden, krausen Saume umgebene Röhre von 15 mm Länge und einer lichten Weite 
von 1 mm dar. Die Rüssel der Besucher sind so lang, dass sie bequem bis in den 
Blütengrund hinabreichen. Die reichliche Fruchtbildung entsprach der Häufigkeit des 
Besuches. 

9 8 8 . C. G i l l i e s i i W a l l . ( = P o i n c i a n a H o o k . ) . D i e Bestäubungsein
r ich tung dieser s ü d a m e r i k a n i s c h e n A r t wurde von P u t n a m (Plant W o r l d I . 

1897. p. 3 9 — 4 0 ; cit. nach Bot . J b . 1898. I I . p. 419) e r läu te r t . Die Pflanze 
t r ä g t nach H i e r o n y m u s (Jahresber. Schles. Gesellsch. 1 8 8 1 . p . 284) auf den 
B l ü t e n stielen und an der Inflorescenz -•• spär l i ch auch am K e l c h — klebrige 

D r ü s e n , durch deren Sekret anfliegende, kleine Insekten festgeklebt und ge-
töd te t werden. 

9 8 9 . T o u n a t e a ( S w a r t z i a ) F l e m m i n g i R a d d i f a n d W a r m i n g (Lagoa 
Santa p . 280 A n m . ) bei Lagoa Santa kau l i f lo r . 

III. Papilionatae. 

223. Cadia Forsk. 

Diese i n morphologischer und systematischer H ins i ch t äusse r s t interessante 

Ga t tung , die ein Verbindungsglied zwischen den Papilionaten und Cäsalpinieen 
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darstel l t , wurde von D e l p i n o (U l t . oss. P. I I . F . I I . p. 250) ihrer B l ü t e n 
einrichtung nach zu dem Abut i lon-Typus mit h ä n g e n d e n , weiten B l u m e n r ö h r e n 
und wenig hervorragenden Geschlechtsorganen gestellt. Speziell die B l ü t e n von 
C. p u r p u r e a bezeichnete er wegen der lebhaft roten Farbe , der reichlichen 
Nektarabsonderung und der leicht abfä l l igen , als Sitzplatz f ü r Ap iden ungeeigneten 

S t aubge fä s se als ornithophil . 

990. C. varia L'Herit. (= C. purpurea Forsk.). Die im glücklichen 
Arabien und Abessinien einheimische A r t wurde aus füh r l i ch nach kul t ivier ten 
Exemplaren von H . B o s s (Sulla struttura fiorale della C a d i a v a r i a i n M a l -
pighia A n n . V I I . 1893. p. 397—404) i n Palermo beschrieben. Die aus wenigen 
Blü ten zusammengesetzte, achse l s tänd ige Inflorescenz förder t zunächs t nur eine 
einzige B l ü t e , nach deren Befruchtung der übr ige knospentragende Tei l des 
B lü tens t andes abstirbt. Unterbleibt jedoch die Befruchtung, was bei K u l t u r 
häuf ig der F a l l ist, so entwickeln sich eine zweite, dritte u. s. w. Blü te , immer 
jedoch gelangt nur eine einzige zur Fruchtbi ldung. Die B l ü t e n sind vol l s tändig 
aktinomorph und fün f z äh l i g ; die B lü t enachse bildet eine weite, i n der Mi t t e 
etwas vertiefte Schale, an deren Rande das A n d r ö c e u m und die K r o n b l ä t t e r 
inseriert s ind; der G r u n d des Bechers sondert Nektar aus und t räg t zehn erhabene 
Leisten, die vom Mit te lpunkte zu den Anhaftungsstellen der S t a u b g e f ä s s e h in
laufen. Der Ke lch l ä u f t i n 5 dreieckige Lappen aus, von denen der unpaare 
wie gewöhnl ich gegen das Deckbla t t fä l l t . Die h e r z f ö r m i g e n , kurz genagelten, 
gleichgestalteten K r o n b l ä t t e r sind etwa doppelt so lang als der K e l c h und unter
liegen während des B l ü h e n s einem Farbenwechsel aus weiss i n rosa und dunkel
purpurn. Die Deckung der K r o n b l ä t t e r ist sehr variabel und bald absteigend 
wie bei den Papilionaten, bald aufsteigend wie bei den Cäsalp in io ideen 1 ) . D ie i n 
2 Kreisen stehenden freien S t aubge fä s se ragen nur wenig übe r den Kronensaum 
hinaus und besitzen innenseits oberhalb ihrer Basis eine kurze Anschwellung. 
D a die B lü ten h ä n g e n , bilden diese S t a m i n a l h ö c k e r eine vortreff l iche Saftdecke, 
die zugleich den H o n i g am Herabfliessen hindert. Der kurzgestielte, weibliche 
Geschlechtsapparat ist im oberen T e i l etwas g e k r ü m m t und erreicht im Stadium 
der B e s t ä u b u n g u n g e f ä h r die L ä n g e der S t aubge fäs se . Bisweilen zeigen die 
Blü ten eine Tendenz zur Redukt ion des Ovars. — Nach dieser von R o s s ge
gebenen Beschreibung erscheint die Gat tung C a d i a als n ä c h s t v e r w a n d t mi t einer 

hypothetischen Urs t ammform, aus der sich sowohl die Papilionaten als die 
Cäsalpinioideen herleiten. H i e r f ü r spricht nicht nur die fast vollkommene A k t i n o -
morphie der B l ü t e n , sondern vor allem das von R o s s aufgefundene starke 
Schwanken i n der Deckung der Krontei le . A u c h T a u b e r t (Leguminosae 

] ) Ross fand bei 28 Blüten (unter 114) das hintere Kronblatt als äusserstes (wie 
bei den Papilionaten), in 48 Blüten als innerstes (wie bei den Cäsalpinioideen) und in 
29 Blüten als halb inneres, halb äusseres ; ausserdem zeigten 9 Blüten gedrehte Knospen
lage statt dachziegeliger. Im ganzen fand er 27 verschiedene Deckungsformen, unter 
denen nur 9mal die typische Ästivation der Papilionaten, und 13mal die der Cäs
alpinioideen vorkam (a. a. 0 . p. 400). 
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p. 187) giebt einer ähn l i chen Anschauung Ausdruck , indem er die Gattung 
C a d i a als erste Gat tung der Papilionaten den Cäsa lp in io ideen anreiht. 

224. Camoensia Welw, 

Die sehr grossen (bei C. m a x i m a W e l w . fast 3 dm langen), gelbweissen, 
h ä n g e n d e n B l ü t e n haben einen langglockigen K e l c h und langbenagelte, freie 
K r o n b l ä t t e r ; die Fahne ist breit und kre is förmig , die unteren, s c h m ä l e r e n 4 Blät ter 

Fig. 87. Camoens i a m a x i m a W e l w . 
A Blütenzweig, B Blüte nach teilweiser Entfernung der Kelch- und Blumenblätter im Längs

schnitt. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

ei- oder keilförmig; auch die Staubgefässe sind frei (Taubert, Leguminosae 

p . 192). Der gewöhnl iche Mechanismus der Papilionaceenblumen erscheint voll
kommen v e r ä n d e r t . 

9 9 1 . C. m a x i m a W e l w . (Tropisches A f r i k a ) . Neuerdings hat die in 
englischen G e w ä c h s h ä u s e r n zur B l ü t e gebrachte Pflanze i n Gardeners Chronicle 

( X X . 1896. p . 5 9 6 — 5 9 8 ) eine a u s f ü h r l i c h e von A b b i l d u n g e n begleitete Be
schreibung gefunden, die i n einigen Punkten das ü b e r die B l ü t e n e i n r i c h t u n g 

bisher Bekannte e rgänz t . Hiernach stehen (wenigstens an den kult ivier ten 

Pflanzen) die B l ü t e n t r a u b e n a u f r e c h t . Inflorescenzachse u n d K e l c h sind mit 
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dichten, braunen Filzhaaren bedeckt. Die ca. 5,1 cm lange, lederartige, cy l in -
drische, etwas g e k r ü m m t e K e l c h r ö h r e te i l t sich oberwär ts i n 5 ve rhä l tn i smäss ig 
kurze, ungleiche Abschnitte, von denen sich die beiden unteren zurücksch lagen . 
Die 5 K r o n b l ä t t e r , die an dem beschriebenen Exemplar nur eine L ä n g e von 
10,2 cm erreichten, sind mi t langen, d ü n n e n , weissen N ä g e l n dem S c h l ü n d e des 
röhrigen Receptaeulums e i n g e f ü g t , papierartig d ü n n , ne tz förmig geäde r t , milch-
weiss ge fä rb t und am gekräuse l t en Rande mi t einer schmalen orangegelben E i n 
fassung versehen, die fast den E indruck eines goldenen Bandes hervorruft , spä te r 

aber i n ein schmutziges Braun übe rgeh t . Das oberste Blumenblat t (Fahne) ist 
breiter als die ü b r i g e n , lö f fe i fö rmig ausgehöh l t und innenseits am Rande und 

auf der F l ä c h e gelb angehaucht. Die seitlichen K r o n b l ä t t e r stehen zuerst auf
recht innerhalb der Fahne, sind steif-elastisch und welken nach dem Ausstreuen 

des Pollens. A u c h die 2 unteren K r o n b l ä t t e r und die 10 S t a u b g e f ä s s e sind 
anfangs steif, f a l l en aber spä te r zusammen. Die schneeweissen Stamina sind 
etwas kürzer als die B l u m e n b l ä t t e r und un te rwär t s zu e i n e m k u r z e n T u b u s 
v e r b u n d e n . Das kleine flache Ovar sitzt auf einem Stiele, der der Ke lch 
röhre i n ihrer unteren H ä l f t e anhaftet, und t räg t einen langen, f aden fö rmigen , 
oberwärts ringsum behaarten G r i f f e l mi t g r ü n e r , po ls te r förmiger Narbe. D ie 
Blü ten haben einen feinen an V a n i l l e erinnernden Geruch und eine nur kurze 
Blühzeit (von ca. 8 Stunden nach W o o d a l l ) . — I n obiger Beschreibung feh l t 
leider eine Angabe übe r A r t und Sitz der Honigausscheidung; nach dem von 

W o r t h i n g t o n S m i t h (a. a. O. F i g . 106) gezeichneten B l ü t e n l ä n g s s c h n i t t ist 
das Nektar ium wahrscheinlich i n dem spa l t en fö rmigen Raum zwischen Ovar ium-
stiel und Kelchtubus zu "suchen, von wo der H o n i g bis i n den kurzen Staminal
tubus aufsteigen kann. 

992. Bowdichia virgilioides H. B. K. (= Cebipara virgilioides 
0 . K z e ) , eine f ü r die Campos serrados Hochbrasiliens charakteristische Busch
pflanze, zeigt i n ihren B l ü t e n einen pr imi t iven Typus, indem die bei Schmetter
lingsblumen sonst gewöhnl iche Arbeits tei lung zwischen den K r o n b l ä t t e r n unter
bleibt und diese sich alle 5 ziemlich gleichartig ausbilden; nur das f ü n f t e , etwas 
grössere Bla t t deutet durch einen Purpurf leck auf sonst blauem Grunde seine 

Funkt ion als Fahne an. Die kurzen und dicken B e s t ä u b u n g s o r g a n e stehen f r e i 
hervor und sind i n einer kurzen, rechtswendigen Spirale um die L ä n g s a c h s e der 
Blüte gedreht. Die Antheren stehen z u s a m m e n g e d r ä n g t dicht unter dem Saft
mal und heben sich durch ihre orangegelbe Farbe scharf von dem purpurroten 

Hintergrund ab. Unterhalb derselben muss der I n s e k t e n r ü s s e l i m Centrum der 
Blüte e inge füh r t werden; die Pol lenaufladung erfolgt daher — abweichend vom 

gewöhnlichen Typus — auf der Oberseite des Besuchers. Der (innenseits honig
absondernde ?) Torus ist ungemein deutlich entwickelt. A u c h ist durch die schon 
im Knospenstadium zwischen den noch zusammengewickelten K r o n b l ä t t e r n 
hervortretende Griffelspitze Protogynie angedeutet (nach L i n d m a n , L i t t e r . 

Nr . 3184). 

Knuth, Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 25 
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2 2 5 . S o p h o r a L . 

9 9 3 . S. ser icea N u t t . mi t ansehnlichen weissen B l ü t e n ist nach C o c k e 
r e l l (Amer. Na t . X X X V I . 1902. p. 813) h u m m e l b l ü t i g und wurde i n New-

Mexiko von Bombus Morr isoni i Cress. besucht. 

9 9 4 . S. t e t r a p t e r a A i t . D i e gelben B l ü t e n des „ k o w h a i " wurden f rüher 
auf Neu-Seeland massenhaft von V ö g e l n wie T u i s ( = Prosthemadera novae-
zealandiae Gmel.) , B e l l - b i r d s ( = Anthorn i s melanura Sparrm.) und K a k a s 

( = Nestor meridionalis Gmel.) besucht (nach W - S. B u l l e r O n the Ornitho-
logy of New-Zealand. Trans. New Zealand Ins t i t . X X X I . 1899. p. 10 Anm.) ; 
m i t der fortgesetzten Z e r s t ö r u n g der einheimischen Buschvegetation sind die 
blumenbesuchenden V ö g e l jetzt sehr selten geworden. 

9 9 5 . V i r g i l i a capens i s L . (Kapland). Nach S c o t t E l l i o t (On the 

F e r t i l . of South A f r . and Madagasc. F low. Plants p. 353) besitzen die Blüten 
K lappe in r i ch tung ; die F l ü g e l greifen unterhalb des K ie l s ü b e r e i n a n d e r . Letzterer 

hat an seinen oberen R ä n d e r n schwache Verdickungen, die i n Vert iefungen der 

F l ü g e l eingreifen. Beim H e r a b d r ü c k e n derselben ö f f n e t sich daher der Kie l 

u n d l ä s s t den G r i f f e l hervortreten. Obgleich die S t a u b g e f ä s s e nur auf einer sehr 

k le inen Strecke verwachsen s ind , bi lden sie doch durch Verbrei terung der ab
wechselnden, am Rande behaarten Fi lamente , eine Scheide. — S c o t t E l l i o t 

beobachtete an den r o s a g e f ä r b t e n B l ü t e n grosse A p i d e n (Xylocopa u. a.). 
Q, u o y und G a i m a r d geben an , dass i n der Umgebung des Tafelberges die 

wohlriechenden, an R o b i n i a erinnernden B l ü t e n von N e c t a r i n i d e n besucht 
werden (nach D e l p i n o U l t . oss. P. I I . F . I I . p. 327). 

2 2 6 . B a p t i s i a V e n t . 

9 9 6 . B . l e u c a n t h a T o r r , et G r . [Rob. F low. I V . p . 79] . — H h . — 

D i e B l ü t e n bi lden lange, lockere, aufrechte Trauben und sind m i t Ausnahme 

des purpurnen Saftmals am Grunde der Fahne weissgefärh t . D i e Staubgefässe 

sind getrennt u n d ihre Antheren ö f f n e n sich ungleichzeitig, so dass die Bienen 

dieselbe B l ü t e mehrmals besuchen k ö n n e n , u m Pol len zu gewinnen. F l ü g e l und 

Schiffchen zeigen die gewöhn l i che Klappeinr ich tung . Der K e l c h ist 8—9 mm 

tief und umfasst die Kronte i le derart, dass sie nur schwer auseinander gezwängt 
werden k ö n n e n . A u c h w i r d die Fahne durch drei L ä n g s f a l t e n — einer mittleren 

und zwei seitlichen — ve r s t ä rk t und leistet gegen a u f w ä r t s gerichteten Druck 
starken Widerstand. D ie Tiefe des Kelches , sowie die G r ö s s e u n d Starrheit 

der Kron te i l e machen die B l ü t e n nur f ü r grosse u n d starke A p i d e n zugänglich. 
Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in der Umgebung von Carhnville 

(Illinois) ausschliesslich die A p i d e Bombus americanorum F. 9 . I n einem Fall sah 
er auch einen T a g f a l t e r (Callidryas eubule L.) den Rüssel unter der Fahne einführen. 

9 9 7 . B . l eucophaea N u t t . ( = B . b r a e t e a t a E H . ) . D ie ca. 1 Fuss 

hohen, verzweigten Stengel tragen nach R o b e r t s o n (Flow. V I I I . p. 176 177) 

grosse, niedergebogene Trauben von ansehnlichen, hellgelben B l ü t e n . Die 

5—6 m m lange K e l c h r ö h r e schliesst die Kron te i l e so fest e i n , dass sie von 
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hier eindringenden B l u m e n g ä s t e n nur schwer auseinander gezwängt werden 
k ö n n e n . D i e gerade aufgerichtete Fahne ragt um ca. 14 mm vor. Ihre Plat te 
ist 20 m m oder mehr breit und hat weniger zu rückgesch lagene R ä n d e r als bei 
F>. l e u c a n t h a T o r r , et G r . Die F l ü g e l werden nach vorn ausgebreitet u n d 
verdecken den K i e l . E i n Basa lhöcke r des letzteren ist mi t einer entsprechenden 
Ausbauchung am Grunde des F l ü g e l s derart verbunden, dass beim Niederlassen 

einer Biene auf der B lü t e F l ü g e l und K i e l gemeinsam h e r a b g e d r ü c k t werden. 
Die Stamina sind getrennt. D a die sonst bei diadelphischen Papilionaten ge
wöhnlichen H o n i g z u g ä n g e fehlen , so f ü h r e n die Bienen ihren R ü s s e l zwischen 

den oberen Filamenten ein. Die Stamina haben etwas ungleich lange Fi lamente 
und ungleichzeitig a u s s t ä u b e n d e Antheren ; die Bienen müssen daher zur A b 
holung des gesamten Pollenvorrates ein- und dieselbe B l ü t e mehrmals besuchen. 
Die Narbe liegt so zwischen den Anthe ren , dass Autogamie unvermeidlich 
scheint. Der Nektar ist leichter zugängl ich als bei B . l e u c a n t h a , doch bedingt 
die f rühere Blütezei t i n geringerem Grade den Ausschluss kurzrüsse l iger Insekten. 

Osmia latitarsis Cress. war die einzige Biene, die im Beobachtungsgebiet R o b e r t 
sons an den Blüten obiger Ar t sowohl Honig als Pollen eintrug; Biene und Blüte 
scheinen in engerer biologischer Beziehung zu stehen und sind in gleichem Grade selten; 
das Weibchen genannter Osmia flog ausschliesslich an den in Rede stehenden Blüten. 

Als B e s u c h e r bemerkte R o b e r t s o n in Illinois ausserdem 2 Hummelarten 
und eine dritte langrüsselige Apide (Synhalonia). 

9 9 8 . B . t i n c t o r i a R . B r . wird nach W . B a i l e y (Bot. Gaz. V p. 94) von 
Hummeln b e s t ä u b t ; dabei macht sich durch den D r u c k eine A b w ä r t s b e w e g u n g 
der Alae bemerklich, durch die das A n d r ö c e u m hervortri t t . 

9 9 9 . C y c l o p i a gen i s to ide s V e n t . i n S ü d a f r i k a besitzt nach S c o t t E l l i o t 
(S. A f r . p. 341) Pumpeneinrichtung der Blü ten . D i e Narbe ragt ü b e r die A n 
theren hervor und wird durch einen Haarkranz vor eigenem Pollen geschü t z t ; 
auch scheint sie, wie die von A n t h y l l i s nach H e r m a n n M ü l l e r , erst durch 
Reibung e m p f ä n g n i s f ä h i g zu werden. 

227. Podalyria Vent. 

1000 . P . ser icea R . B r . wurde von S c o t t E l l i o t (S. A f r . p. 342) i n 
S ü d a f r i k a beobachtet. Die Verb indung zwischen F l ü g e l n und Carina ist eine 
festschliessende und auch der Honigzut r i t t sehr erschwert, so dass letzterer n u r 

grossen Insekten mögl ich ist. 

1 0 0 1 . P . c a l y p t r a t a W i l l d . i n S ü d a f r i k a hat nach S c o t t E l l i o t 
(a. a. O. p. 342) B l ü t e n mi t Pumpeneinrichtung wie C y c l o p i a . Die Filamente 
sind starr und verbreitert, auch haben sie behaarte Zwischen räume , so dass sie 
wie die S tamina l röh re anderer Leguminosen sich verhalten. D ie beiden obersten, 
seitlichen Filamente sind an ihrer Basis mi t dem Nagel der Fahne ver

wachsen. 
S c o t t E l l i o t beobachtete in Südafrika von A p i d e n : 1. Apis mellifica L . 2.) 

Xylocopa caffra L . sehr häuf ig ; ausserdem andere Hymenopteren. 
25* 
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1 0 0 2 . P . canescens E . M e y . und P . c u n e i f o l i a V e n t . haben nach 
S c o t t E l l i o t (a. a. O.) eine ganz ä h n l i c h e B l ü t e n e i n r i c h t u n g wie P . c a l y p 

t r a t a . Besucher von P . c u n e i f o l i a war h ä u f i g Xy locopa ca f f r a L . 
1 0 0 3 . L i p a r i a sphae r i ca L . D ie B l ü t e n k o n s t r u k t i o n ist die eigenartigste 

unter den von S c o t t E l l i o t (a. a. O.) i n S ü d a f r i k a beobachteten Leguminosen
b l ü t e n . De r unterste Kelchabschnit t ist sehr gross; die v ier seitlichen Kelch
abschnitte werden von den eingerollten R ä n d e r n der Fahne umschlossen. Letztere 
ist au f fa l l end fest gebaut und endigt i n einen starken, gebogenen Xagel . Die 
F l ü g e l sind ziemlich schmal m i t horizontal ausgebreiteter Plat te; ihre Enden legen 

sich u m die Spitze der Carina mi t einer halben W i n d u n g herum, so dass sie 
einen kege l fö rmigen Sack b i lden , aus dem die Carinaspitze hervorragt. E in 
Insek t , das sich auf der Fahne n iede r l ä s s t , m ü s s t e die F r e m d b e s t ä u b u n g mit 
grösserem Er fo lge bewirken, als wenn es v o n dem K i e l aus eindringt. Trotz 

mehrfacher B e m ü h u n g e n konnten die B e s t ä u b e r der B l ü t e n nicht aufgefunden 
werden. 

1 0 0 4 . P r i e s t l e y a v i l l o s a T h u n b . S c o t t E l l i o t (a. a. O. p . 343—344) 
e r w ä h n t nur das Hervortreten der B e s t ä u b u n g s o r g a n e bei D r u c k auf F l ü g e l und 

K i e l , deren Verb indung eine doppelte ist. 

1 0 0 5 . A m p h i t h a l e a e r i c a e f o l i a E . et Z . Ä h n l i c h wie bei L i p a r i a 
bedecken die Seitenteile der Fahne die seitlichen Kelchabschnit te , wäh rend der 

vordere Kelchabschnit t die Carina un te r s tü tz t . D i e Ve rb indung zwischen F lüge ln 

u n d K i e l ist eine sehr feste; bei D r u c k treten die B e s t ä u b u n g s o r g a n e hervor 
( S c o t t E l l i o t a. a. O.). 

1006 . B o r b o n i a c o r d a t a L . D ie B l ü t e n k o n s t r u k t i o n ä h n e l t i n ihren 
G r u n d z ü g e n der Pumpeneinrichtung von L o t u s , zeigt aber auch A n k l ä n g e an 

die von A s p a l a t h u s ( S c o t t E l l i o t a. a. O. p. 345). 
1 0 0 7 . R a f n i a a n g u l a t a T h u n b . Die Pumpeneinrichtung ist ähnlich 

wie die von B o r b o n i a , die Ve rb indung zwischen F l ü g e l n u n d K i e l jedoch 

weniger fest ( S c o t t E l l i o t a. a. O. p . 345). 

228. Lotononis DC. 

1 0 0 8 . L o t o n o n i s i n v o l u c r a t a B t h . Der stark ve r l änger t e , untere Kelch

zahn giebt der darauf ruhenden Carina festeren H a l t . F l ü g e l und K i e l sind 
auf dreifache Weise verbunden. Bei D r u c k trennen sich die F l ü g e l und die 
B e s t ä u b u n g s o r g a n e treten aus dem weit g e ö f f n e t e n K i e l hervor ( S c o t t E l l i o t 

a. a. O. p . 345). — L o t o n o n i s p r o s t r a t a B t h . hat eine ganz ä h n l i c h kon
struierte B l ü t e . 

1 0 0 9 . V i b o r g i a o b c o r d a t a T h u n b . D i e B l ü t e n e i n r i c h t u n g gleicht nach 
S c o t t E l l i o t (a. a. 0 . p . 345) völ l ig der von L o t o n o n i s . 

229. Aspalathus L. 

1 0 1 0 . A . a e m u l a E . M e y . D i e V e r b i n d u n g zwischen F l ü g e l n und K i e l ist 
ä h n l i c h wie bei B o r b o n i a ; G r i f f e l und S t a u b g e f ä s s e treten aus einem schiefen 
Schlitz am Ende der Carina hervor ( S c o t t E l l i o t a. a. O . p . 345 346) . 
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1 0 1 1 . A . sa rennt ha V o g . ve rhä l t sich ähn l i ch wie A . a e m u l a ; die 
F l ü g e l haben eine ausgesprochene Neigung sich a u f w ä r t s zu k r ü m m e n , so dass 
sie nach Trennung von der Carina mi t der Spitze die Fahne b e r ü h r e n . 

1012 . A . Chenopoda L . Bei dieser A r t haften die N ä g e l der F l ü g e l 

und der Carina fest an der S t amina l röh re . Indem die Fahne mi t den behaarten 
I n n e n r ä n d e r n ihrer Basallappen sich i n die Einbuchtung zwischen Fahnen platte 

und Nagel einlegt, w i r d der Zu t r i t t zum H o n i g f ü r u n n ü t z e G ä s t e verhindert. 
Der Pollen qu i l l t an der Kielspitze zuerst i n ähn l i che r Weise bandartig heraus 
wie bei L o t u s , obgleich bei wiederholtem N i e d e r d r ü c k e n die B e s t ä u b u n g s o r g a n e 
wie bei A . a e m u l a hervortreten. 

Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t in Südafr ika: D i p t e r a : Tabanidae: 
1. Pangonia angulata F. H y m e n o p t e r a : 2. Unbest. Arten. 

230. Crotalaria L. 

1013. C. capensis J a c q . stimmt nach S c o t t E l l i o t (a. a. O. p. 346 
bis 347) i n der B l ü t e n e i n r i c h t u n g u n g e f ä h r m i t L u p i n u s übere in , hat aber eine 
viel tiefere Carina. Die kü rze r en Antheren stossen den Pollen vor, die Narbe 
wird durch Haare an der Innenseite des Gr i f f e l s vor eigenem Pollen bewahrt. 
Übe r dem Honigeingang liegt der dicke, verflachte und feste Nagel der Fahne. 

Von B e s u c h e r n sah S c o t t E l l i o t in Südafrika häufig Apis mellifica L . und 
Xylocopa caffra L . 

1014 . C. r e t u s a L . verhä l t sich ähn l i ch wie vorige A r t . I m Knospenzustande 

wird der K i e l völ l ig von der Fahne umschlossen, indem sich die Seitenteile 
letzterer vorn ineinanderwickeln. Dadurch n immt der G r i f f e l eine abwär t s ge

k r ü m m t e Fo rm an. 
Als B e s u c h e r notierte S c o t t E l l i o t bei Fort Dauphin auf Madagaskar: L e p i -

d o p t e r a : 1. u. 2. Zwei unbest. Species. H y m e n o p t e r a : Apidae: 3. Allodape 
elliotii Sauss. — Crabronidae: 4. Philanthus diadema F. 

1015 . C. h u m i l i s E . et Z . Bei dieser A r t sind die Spitzen der 
Carina und der eingeschlossene Gr i f f e l t e i l spiralig zusammengedreht, wodurch 

die Wirksamkei t der Pumpeneinrichtung e rhöh t wird ( S c o t t E l l i o t a. a. O.). 

1 0 1 6 . C. M a y p u r e n s i s H . B . K . 
Die Blüten fand D u c k e (a. a. 0.) in Brasilien fast nur von der Holzbiene Xylo

copa aurulenta F. $ besucht. 

1 0 1 7 . C. p u n i c e a S c h u m . S c h r o t t k y (Biol . Not . 1 9 0 1 . p. 212) sah 
bei St. Paulo i n Brasilien die B l ü t e n von zahlreichen A p i d e n , wie A r t e n von 

C e n t r i s , E p i c h a r i s , O x a e a u . a. ausgebeutet, die Pollen und H o n i g als 
Larvenfut ter von der Pflanze gewinnen (s. Besucherverzeichn.). 

1 0 1 8 . C. v i t e l l i n a K e r . v a r . m i n o r . S c h r o t t k y verzeichnet (a. a. 0 . ) 

die Besuche von 2 A p i d e n an den B lü t en . 

1 0 1 9 . C. s p e c t a b i l i s R o t h , auf den Sandwich-Inseln t r ä g t nach A . H e l l e r 

(Minnesota Bot. Stud. Minneapolis 1897. p. 834) zollgrosse, leuchtend gelbe 

Blü ten . 
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2 3 1 . L u p i n u s L . 

1 0 2 0 . L . p e r e n n i s L . N a c h C o v i l l e (Bot. Gaz. X I V . 1889. p. 262) 
entlassen die Antheren den Pollen bereits i n der B l ü t e n k n o s p e , aber die Narbe 

ist i n diesem Zustande noch n icht e m p f ä n g n i s f ä h i g . 

1 0 2 1 . L . c o n f e r t u s K e l l . — i m Bear V a l l e y Ka l i fo rn iens h ä u f i g — trägt 

nach A l i c e J . M e r r i t t (Ery th . V p. 1—2) dichte, zwei bis drei Monate lang 
i n B l ü t e stehende Ä h r e n mi t stark riechenden, violetten, spä t e r i n karmoisinrot 
ü b e r g e h e n d e n B lumen von 5—6 L i n i e n L ä n g e . Dieselben sind honiglos und 
besitzen die gewöhnl iche Pumpeneinrichtung von L u p i n u s ; von welchem Zeit
punkte an die Narbe e m p f ä n g n i s f ä h i g is t , wurde nicht ermittelt . Trotz des 

unterhalb der Narbe angebrachten Borstenkranzes muss nach einem Insekten
besuch etwas eigener Pollen auf die Narbe f a l l en ; doch kommt letztere zweifel

los jedesmal zuerst mi t dem fremden Pol len i n B e r ü h r u n g . Die A r t w i rd stärker 

v o n Insekten besucht als andere Lup inen . 
Als B e s u c h e r beobachtete M e r r i t t häufig eine pollensammelnde H u m m e l 

(Bombus nevadensis Cress.), die gewandt den Pollen von ihrer Körperunterseite in die 
Sammelkörbchen schaffte und etwa 35 Blüten in einer Minute besuchte. Die Honigbiene 
arbeitete langsamer und ruhte mit ihrem ganzen Körpergewicht auf dem Schiffchen, als 
wenn sie Honig saugen wollte. 

1 0 2 2 . L . B r e w e r i G r a y . — wie vorige A r t eine kalifornische Berg
pflanze — hat dichte Trauben von schwachriechenden B l u m e n , die eine auf

f a l l e n d lange Dauer zeigen. Sie wurden nach A . J . M e r r i t t s Beobachtungen 
n u r sehr spär l ich besucht. 

Als B e s u c h e r wurden von A p i d e n die Honigbiene und Borabus californicus 
bemerkt. Letztere Hummel sah auch K n u t h in Kalifornien an einer Lupinus-Art sgd. 
und psd. 

1023 . C y t i s u s p r o l i f e r u s L . f . v a r . a l b i c a n s . D i e B l ü t e n dieser in 
Tener i f fa einheimischen Pflanze werden i n Chile nach J o h o w (Zur Bestäub. 

chilen. B l ü t . I I . p. 23) sehr h ä u f i g von K o l i b r i s (Eustephanus galeritus Mol.) 
besucht, ohne dass Ornithophil ie anzunehmen ist. 

i 
* 1 0 2 4 . S a r o t h a i n n u s s c o p a r i u s ( L . ) K o c h . D i e Explosionsvorrichtung 

w i r d im botan. Garten von Tokio nach K n u t h durch Eucera und Bombus lapi-
darius L . ausgelös t . 

1025 . O n o n i s L . B e n t h a m (Anna l . d. Wiener Mus . I I . 116; cit. nach 
H . v. M o h l . Bo t . Zeit. 1863. p. 312) bemerkt, dass er an vielen südeuropäi
schen A r t e n vorzugsweise i m F r ü h j a h r e Entwicke lung von B l ü t e n mi t ve rkümmer te r 
K r o n e beobachtet habe. 

232. Melilotus Juss. 

1026 . M . a l b a L a m . [ R o b . F low. X L p. 2 7 3 — 2 7 4 ] . — I n Nordamerika^ 

Advent ivpf lanze . — Die etwa 4 m m langen B l ü t e n bi lden d i ch tged räng t e Ähren . 

Die K e l c h r ö h r e ist ca. 1 mm tief, so dass der H o n i g kurz rüsse l igen B lumengäs t en 
leicht zugäng l i ch ist. '\ 
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Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 2 Tagen des Juni 9 lang
rüsselige und 13 kurzrüsselige Apiden, 22 sonstige Hymenopteren, 7 lang- und 14 kurz
rüsselige Dipteren, 2 Tagfalter und 1 Glasschwärmer, 6 Käfer und 2 Hemipteren. 

1027 . M . i n d i c a A l l . (? Autor ) . Die B l ü t e n fand C o c k e r e l l (Li t ter . 
Nr. 2961) i n New Mexiko von kleinen B i e n e n (Halictus, Sphecodes, Calliopsis, 

Prosopis) besucht. 

233. Trifolium L. 

1028. T. pratense L. Robertson (Flow. VIII. p. 177—178) hat einen 
interessanten Vergleich zwischen dem Insektenbesuch des i n Nordamerika als 
Adventivpflanze auftretenden und des i n Europa einheimischen, roten Klees an
gestellt. W ä h r e n d näml ich H e r m a n n M ü l l e r (Befr. d. B l . p. 223—224) 
als Besucher der Kleeblumen i n Deutschland 8 Falter unter 39 Insektenarten 
(davon 25 normal saugend) aufzäh l te , konnte R o b e r t s o n in I l l inois 13 Schmetter
linge auf einer Liste von 20 saugenden Insektenarten verzeichnen. Dieser reich
lichere Falterbesuch scheint zunächs t mi t dem thatsächl ich grösseren Reichtum 
der nordamerikanischen Insektenfauna an Fal tern z u s a m m e n z u h ä n g e n . Jedoch 
sind die Falter als B e s t ä u b e r des roten Klees von zweifelhaftem Wer t , ja v ie l 
leicht als unberufene G ä s t e desselben zu betrachten, da sie ihren d ü n n e n R ü s s e l 
zum H o n i g e i n f ü h r e n , ohne den K i e l h e r a b z u d r ü c k e n und ohne den Pollen 
in regelmässiger Weise auf der Narbe abzusetzen. Der rote Klee ist also i n 
Nordamerika wie i n Europa eine echte Hummelb lume , wenn auch gelegentlich 
Falter seinen H o n i g naschen. 

Das Verzeichnis R o b e r t s o n s zählt 5 H u m m e l a r t e n , 1 sonstige langrüsselige 
A p i d e , 12 T a g f a l t e r und 1 S p h i n g i d e (Hemaris axillaris G. R.) als Besucher auf; 
auch der rotkehlige K o l i b r i (Trochilus colubris L.) wurde in drei Fällen an den Blüten 
beobachtet. K n u t h beobachtete in Kalifornien Apis mellifica L . (vergebl. sgd.), Poda-
lirius miserabilis Cress., Eucera belfragei Cress. E. atriventris Sm., sowie den Falter 
Melitaea chalcedon Doubl. Hew. als Blumenbesucher. 

P a m m e l (Transact. St. Louis Acad. Sei. V 1888 p. 248] sah an den Blüten 
bei La Crosse in Wisconsin die H o n i g b i e n e bisweilen Pollen sammeln, aber niemals 
Löcher beissen; sie stahl den Honig immer nur aus schon vorhandenen Einbruchsstellen. 
Auch die italienische Biene verhielt sich ebenso. — Der genannte Forscher sah Honig
bienen über ein blühendes Kleefeld hinweg den honigreicheren Blüten von M o n a r d a 
p u n c t a t a L. zufliegen, die ihnen mehr Ausbeute zu versprechen schienen. 

J. S c h n e c k (Bot. Gaz. X V I . p. 312—313) sah in Illinois Xylocopa virginica 
am Grunde der Kione einbrechen. Apis mellifica benutzt dann die von Xylocopa ge
machten Einbruchslöcher, doch dringt sie an unverletzten Blüten auch auf normalem 
Wege ein. Bombus pennsylvanicus und B. americanorum saugen den Honig ebenfalls 
in gewöhnlicher Weise. 

In der Umgebung von Philadelphia fand M e e h a n (Contrib. Life-Hist. IX. 1893. 
p. 308-309) die Kleeblüten stets von H u m m e l n erbrochen; bei Seal Harbour (Me.) sah 
er dagegen eine Hummelart normal an den Blüten saugen. 

Die in Neu-Seeland zur Bestäubung des roten Klees (s. Band I , 1. p. 295) ein-
| geführten Hummeln haben sich daselbst nach einer Notiz G. M . T h o m s o n s in dem 
» New Zeal. Journ. of Sei. so vermehrt, dass ihre Blütenbesuche der dortigen Bienenzucht 

wesentlich Eintrag thun; die Hummeln sollen die endemische Blütenflora erschmähen 
und in manchen Teilen der Kolonie das ganze Jahr hindurch fliegen (vgl. Jnsect Life IV . 
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1891. p. 157). — Weitere Lit teratur: A r m s t r o n g Nr. 53; Th. B e l t Nr. 193; F o c k e 
Nr. 666; C l a r . W e e d Nr. 2593. 

1029 . T . r epens L . 
M e e h a n (Litter. Nr. 1564 p. 246—247) beabsichtigte den Versuch Darwins über 

die Notwendigkeit der Insektenhilfe bei Befruchtung des weissen Klees zu wiederholen 
und beschrieb sein Verfahren wie fo lg t : „I covered a patch of clover wi th a sieve 
having one-eighth inch meshes. No bees could get to them. I think I may say every 
fiower perfected seed. Unfortunately I found on one examination a small sand-wasp 
had ventured through, and was collecting pollen f rom a fiower. I do not think any 
but this one entered, s t i l l i t diminishes seriously the value of the experiment." (a. a. 
O. p. 247.) 

Überwachte Blüten blieben nach Beobachtungen am Michigan Agric. College 
(s. B e a l Amer. Nat. X I V . 1880 p. 203) bei sehr trockenem, heissen Wetter während 
14 Tagen unbesucht; von 50 untersuchten Blütenköpfen enthielten 28 keinen Samen; 
die übrigen hatten Samen angesetzt und wareu schon vor Eintr i t t der Hitzeperiode 
bestäubt worden. 

Die Pflanze nimmt in Chile nach J o h o w (Zur Bestäub, chilen. Blüten. I I . S. 36) 
-seit einigen Jahrzehnten an Ausbreitung in Zusammenhang mit der fortschreitenden 
Züchtung der dort seit 1844 eingeführten, i t a l i e n i s c h e n H o n i g b i e n e (Apis ligustica 
Spin.) zu. 

K n u t h beobachtete am 28. Apr i l 1899 bei Tokio Eucera chinensis Sm. sehr 
häufig sgd. In Kalifornien sah er den Falter Melitaea cbaleedon Doubl. Hew. an den 
Blüten saugen. 

1 0 3 0 . T . p o l y i n o r p h u m P o i r . , eine dem eu ropä i s chen T . r e p e n s habi
tue l l ä h n l i c h e , i n Brasilien vorkommende A r t erzeugt chasmogame L u f t b l ü t e n 

u n d kleistogame E r d b l ü t e n an morphologisch verschiedenen Sprossen. Die mit 
einer kleistogamen B l ü t e abschliessenden Sprosse entspringen nach L i n d m a n 

<ÖfV. k . Vetensk. A k a d . F ö r h a n d l . Stockholm 1900. N r . 8. p . 947—951) einzeln 
an den ä l t e s t en Teilen des kriechenden Stengels und graben sich m i t starker 

A b w ä r t s k r ü m m u n g i n die Erde ein. D ie etwa 1 m m langen, keulenförmigen 

B l ü t e n sind völ l ig geschlossen; auch die Blumenkrone bildet einen geschlossenen 
Sack; von Antheren sind meist nur f ü n f ausgebildet; das grosse Pis t i l l trägt 

einen h a k e n f ö r m i g zu rückgebogenen , kurzen G r i f f e l . Die Kleistogamie wird in 

diesem F a l l wahrscheinlich durch die K ä l t e w ä h r e n d des winterlichen Blühens 

der Pflanze hervorgerufen, die auf die angegebene Weise ihre B l ü t e und heran

reifende F ruch t i m Erdboden sichert. — D i e kleistogamen B l ü t e n dieser A r t 
wurden schon von B e n t h a m (s. Bot . Jb . 1879. I . p. 129) e rwähn t . 

1 0 3 1 . T . h y b r i d u m L . v e r h ä l t sich nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1662) 
autogam und autokarp. 

1032 . T . a m p h i a n t h u m T o r r , et d. (Flor, of N o r t h Americ . I . p . 316) 
t r äg t zweierlei B l ü t e n (vgl . T r e v i r a n u s i n Bot . Zeit. 1863. p. 146). 

* 1033 . T . a l e x a n d r i i m m L . ( Ä g y p t e n u . a.). D i e E inr ich tung der 
weisslichen, schwachduftenden B l ü t e n ist wie bei T . r e p e n s ; K ö p f c h e n läng
l ich , B l ü t e n r ö h r e 3,5 m m lang. 

Als B e s u c h e r sah K n u t h am 8. Juni 1899 im bot. Garten zu Berkeley Apis. 
* 1 0 3 4 . T . o b t u s i f l o r u m H o o k . ( = T . t r i d e n t a t u m L i n d l . ) . 
Die Blüten dieser nordamerikanischen Ar t fand K n u t h i n Kalifornien von der 

Apide Podalirius urbanus (Cress.) besucht (determ. A l f k e n ) . 
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1 0 3 5 . T . sp. 
An einer unbestimmten Ar t sammelte 0. S c h m i e d e k n e c h t nach H . F r i e s e 

(Lit t . Nr. 3027 p. 304) in Unter-Ägypten die B i e n e Melitta schmiedeknechtii H. Friese. 

* 1 0 3 6 . A n t h y l l i s v u l n e r a r i a L» 
Die Blüten sah K n u t h in Kalifornien von den Apiden Bombus californicus Sm. 

und Podalirius urbanus (Cress.) besucht (determ. A l f k e n ) . 

1037 . L o t u s c o r o n i l l a e f o l i u s W e b b . Bei dieser auf den Kapverdischen 
Inseln wie St. Vincent u . a. vorkommenden A r t l ä ss t sich nach A . B r a n d 

( E n g l e r s Jahrb. X X V - 1898. p. 194) das Schiffchen nicht wie bei den anderen 
L o t u s - A r t e n übe r den G r i f f e l herabziehen; bei jedem derartigen Versuche zer-

reisst der G r i f f e l und seine Spitze bleibt im Schiffchen stecken. Der G r i f f e l 
t rägt bei genannter Species ein anker fö rmiges Z ä h n c h e n , das wie ein Wider
haken die Carina fes thä l t . Ä h n l i c h e s f indet sich in schwächerer A u s p r ä g u n g 
auch bei L . l a n c e r o t t e n s i s W e b b . und wohl noch anderen A r t e n der 
Entergattung P e d r o s i a , deren A r t e n sämtl ich das Z ä h n c h e n des Gr i f fe l s 
besitzen. — Wieweit damit eine Ä n d e r u n g i n dem B e s t ä u b u n g s m e c h a n i s m u s i m 
Vergleich zu dem gewöhnl ichen Typus der L o t u s b l ü t e verbunden is t , bleibt 
näher festzustellen (!). 

234. Indigofera L. 

Die Ausschleuderung des Pollens wurde von M e e h a n (Li t ter . N r . 1634) 
e rwähnt . 

1 0 3 8 . I n d i g o f e r a f i l i f o r m i s T h u n b . D ie Explosionseinrichtung beruht 
auch hier auf der entgegengesetzten Spannung der S t amina l röh re und des K ie l s ; 
die inneren R ä n d e r des letzteren sind stark verdickt und verhindern durch ih r 
Übergre i fen übe r die S t amina l röh re die A b w ä r t s b e w e g u n g der Carina. D i e 
F lüge l bilden eine völ l ig horizontale F l ä c h e — eine E in r i ch tung , die nach 
S c o t t E l l i o t (S. A f r . p . 348) die wirksame A u s l ö s u n g des Mechanismus 
wesentlich unters tü tz t . U m die Explosion hervorzurufen, müssen — etwa mi t 
einer Nadel oder durch den I n s e k t e n r ü s s e l — die verdickten R ä n d e r der Carina 
getrennt werden, um sie ü b e r die Seiten der S t amina l röh re f o r t s c h l ü p f e n zu 
lassen. 

1039. I . sp . A n einer unbestimmten, brasilianischen A r t beobachtete 
D u c k e (Beob. I . p . 50) schwächeren Besuch der näml ichen Bienen wie an A e s c h i -
n o m e n e , ausserdem wurde Melipona duckei Friese 9 ausschliesslich an dieser 

Pflanze gefangen. 

235. Psoralea L. 

1040 . P . O n o b r y c h i s N u t t . [ F o e r s t e , Bot. Gaz. X I I I . 1888. p. 152. 
R o b . F low. I V . p. 7 9 — 8 0 ] . — H . — Die recht ansehnliche Pflanze t r ä g t 
Trauben mi t blauen B l ü t e n , die auf Bienen sehr anziehend wirken. G r ü n l i c h e 
Linien auf der Fahne bilden das Saftmal. F l ü g e l und Schiffchen besitzen 
Klappeinrichtung. Die Narbe ragt be t rächt l ich ü b e r die Antheren hervor und 
wird daher von Bienen beim Besuch zuerst gestreift. D ie K e l c h r ö h r e ist etwa 
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2 m m tief, so dass auch kleinere Ap iden — vorzugsweise Ar t en von Megachile — 

den H o n i g erbeuten k ö n n e n . 
Von B e s u c h e r n verzeichnete R o b e r t s o n in Illinois 12 langrüsselige und 5 

kurzrüsselige Apiden, 4 sonstige Hymenopteren, 2 langrüsselige Dipteren und 3 Falter. 

1 0 4 1 . P . p i n n a t a L . ( = L o t h o d e s p i n n . O. K z e . ) , eine aus Süd

a f r i k a stammende, i m Flugsande der Hafenstadt S. Pedro do R i o Grande in 
Brasi l ien angepflanzte A r t hat B l ü t e n , die nach L i n d m a n an M e d i c a g o s a t i v a 
erinnern. Die fast kreisrunde, hellviolette Fahne t r äg t ein schwarz violettes Saft
mal auf weissem Felde; ih r Nagel bi ldet eine fast röh ren fö rmige Rinne , die 
zum Saft loch am Grunde der Staubblattscheide f ü h r t . D i e monadelphischen Staub

f ä d e n bi lden eine am Grunde breit lö f fe i fö rmige , hinten aufgeschlitzte Röhre von 
etwas asymmetrischer F o r m . D i e B l ü t e n wurden an der genannten Stelle von 

dem grossen B o m b u s c a r b o n a r i u s H a n d l . e i f r i g besucht. 

Von B e s u c h e r n bemerkte S c o t t E l l i o t bei East London in Südafrika mehrere 
Falterarten, sowie eine grosse A p i d e (?Xylocopa) und Honigbienen. 

1 0 4 2 . P . d e c u m h e n s A i t . Die Explosionseinrichtung der B l ü t e beruht 

nach S c o t t E l l i o t vorzugsweise auf der Spannung der S t amina l röh re nach 

a u f w ä r t s , w ä h r e n d die entgegengesetzte Spannung der F l ü g e l und des Kiels 

s chwächer ist. D i e Fahne h ä l t die F l ü g e l oberhalb des Kie l s zusammen und 

w i r k t dadurch der Spannung entgegen. W i r d die Fahne durch ein Insekt in 

die H ö h e ged rück t , t r i t t die Explosion ein. 
Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t bei Kapstadt die H o n i g b i e n e . 

1 0 4 3 . A m o r p h a canescens N u t t . [ B e a l . Amer . Na t . I . p . 405; Mee

h a n Proc. Acad. Sei. P h i l . 1887. p . 329, 330 ; R o b . F low. I V - p . 80—81]. 
D i e Protogynie dieser Pflanze sowie von A . f r u t i c o s a wurde von B e a l an
gegeben. M e e h a n n i m m t Autogamie an, die nach M ü l l e r allerdings bei 

ausbleibendem Insektenbesuch eintreten kann . D ie B l ü t e n e i n r i c h t u n g von A. 

f r u t i c o s a wurde von H . M ü l l e r (vg l . H a n d b . I I , 1. p. 308) beschrieben, f 

Nach dem Ö f f n e n der B l ü t e streckt sich nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1640) 

zuerst der G r i f f e l , dann nacheinander die S t a u b b l ä t t e r und zuletzt die Fahne; 

ehe sich diese aber entfaltet , k r ü m m t sich der G r i f f e l derart, dass die Narbe 
zwischen die Antheren der n ä c h s t unteren B l ü t e gelangt und deren Pollen auf

n i m m t , wenn sie nicht vorher schon m i t eigenem Pollen belegt war (Bot. Cen
t r a l b l . 1887. B d . 37. p. 58). 

Von B e s u c h e r n bemerkte R o b e r t s o n in Illinois an 4 Tagen des Juni 8 lang
rüsselige und 5 kurzrüsselige Apiden, 14 sonstige Hymenopteren, 2 langrüsselige Dipteren 
und 3 Käfer. 

1 0 4 4 . P e t a l o s t e m o n v i o l a c e u s M c h x . ( = K u h n i s t e r a p u r p u r e a 

M a c M ) . D i e hel lpurpurnen B l ü t e n bi lden dichte Ä h r e n und sind nach 

R o b e r t s o n (Flow. I V p . 81—82) protandrisch. Die K r o n e ist fast regel
mäss ig , und die B e s t ä u b u n g s o r g a n e ragen soweit aus der B l ü t e hervor, dass 

Bienen bei blossem Ü b e r k r i e c b e n der Ä h r e n die Narben zu belegen und Pollen 
zu sammeln ve rmögen . Der H o n i g liegt wenig tief, da der K e l c h nur 3—4 mm J 

l ang ist. D ie B l ü t e n werden h ä u f i g e r des Pollens als des Nektars wegen * 
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ausgebeutet; auch treten unter den Besuchern mehr wespenartige Insekten auf,, 

als sonst an Papilionaten. 
Von B e s u c h e r n beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 7 Tagen des Juli 

14 langrüsselige und 10 kurzrüsselige Apiden, 7 sonstige Hymenopteren, 4 Falter, 1 kurz
rüsselige Diptere, 2 Käfer und 2 Hemipteren. 

236. Tephrosia Pers. 

1045 . T . v i r g i n i a n a P e r s . ( = C r a c c a v i r g i n i a n a L . ) hat nach 
R o b e r t s o n (Flow. I V . p. 82) B ü r s t e n e i n r i c h t u n g . Die Fahne ist hellgelb, 
F l ü g e l und Schiffchen ro tge fä rb t . D i e Narbe zeigt sich beim Hervortreten aus 
dem Schiffchen mi t Pollen belegt, wird aber wahrscheinlich erst nach dem Reiben 

\ ihrer Ober f l äche e m p f ä n g n i s f ä h i g . 
R o b e r t s o n sah in Illinois die Blüten nur von der Apide Megachile brevis 

Say $ sgd. u. psd. besucht. 

1046 . T . h e t e r a n t h a G r i s . , eine e in jähr ige Pflanze Argentiniens, t r äg t 
an den unteren, b la t t achse l s t änd igen B l ü t e n t r a u b e n kleistogame, sehr reduzierte 
Blüten, i n denen die Po l l enkö rne r direkt aus den Antheren ihre S c h l ä u c h e auf 
die Narbe senden; in den oberen Blattachseln dagegen entwickeln sich ve rhä l t 
nismässig grosse, deutlich entomophile B l ü t e n mit violetter Krone . Die am 
Standort der Pflanze in Flussbetten leicht eintretende Ü b e r s c h ü t t u n g derselben 
mit Sand mag die B i ldung der kleistogamen B l ü t e n veranlassen (nach H i e r o 
n y m u s in Jahresb. d. Schlesisch. Gesellsch. f. vaterl. K u l t . Sitz. v. 13. Jan . 

1887). 
1047 . T . sp ica ta T o r r , et G r . zeigt nach F . F o e r s t e (Bot. Gaz. 

X V H L p. 459) an den welkenden B l ü t e n einen auffal lenden Farbenwechsel 
aus Weiss i n Purpurn. 

1048. T . a m b i g u a C u r t . besitzt nach F . F o e r s t e (a. a. O.) weisse, 
zum Tei l braunrot geäder te B l ü t e n , die sich spä ter hellrot und zuletzt purpurn 
färben. 

* 1049 . T . Candida D C . (tropisches Asien). A u f Java f and K n u t h die 
Blüten von Xylocopa tenuiscapa Westw. besucht (determ. A l f k e n ) . 

* 1050 . M i l l e t t i a W . et A r n . spec. Einige riesige, am Strande der 
Insel Amsterdam an der Javasee stehende B ä u m e , die m i t ihrem Geäs t u n g e f ä h r 

eine F l ä c h e von 400 Quadratmetern einnahmen, sah K n u t h übe r und ü b e r 
mit honigduftenden rosa B lü t en bedeckt; sie wurden von Xylocopa tenuiscapa 
Westw. und X y l . aestuans L . besucht. 

1 0 5 1 . W i s t a r i a c h i n e n s i s D C . ( = K r a u n h i a f l o r i b u n d a T a u b . ) . 
G e n t r y (Americ. Nat . I X . 1875. p . 264—267) beobachtete den Besuch von 
H u m m e l n (Bombus pennsylvanicus, B . virginicus), H o l z b i e n e n (Xylocopa 
virginica) und H a u s b i e n e n (Apis) an den protogynen B l ü t e n ; die Mehrzahl 
derselben gewann H o n i g durch Einbruch; doch saugten einige H u m m e l n auch 
auf normalem Wege. A u c h einige F r ü c h t e wurden angesetzt. 

Die Narbe wi rd nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1564. p. 250) spontan m i t 
eigenem Pol len belegt; trotzdem bleiben die B l ü t e n meist steril. Die B l ü t e n -
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einrichtung wurde auch von J . C. R ü s s e l (Amer. N a t . X I I I . 1879. p. 648) 

untersucht. 
* Die i m spä te ren B l ü t e n zustande weit h e r a b h ä n g e n d e n , honigduftenden, 

hellvioletten B l ü t e n besitzen nach K n u t h ein etwas dunkleres Schiffchen; die 
Fahne hat am B l ü t e n e i n g a n g e ein gelbes Saf tmal und zwei V o r s p r ü n g e , die den 
G r u n d der F l ü g e l umfassen und diese dadurch i n ihrer Lage festhalten. Die 
B l ü t e besitzt eine einfache K l a p p Vorrichtung, deren E l a s t i z i t ä t bei wiederholten 
Besuchen n a c h l ä s s t . D ie Narbe liegt zwischen den Antheren u n d über rag t die
selben k a u m , so dass Fremd- u n d S e l b s t b e s t ä u b u n g mögl ich ist. U m den 
H o n i g i m B l ü t e n g r u n d e zu erreichen, ist eine R ü s s e l l ä n g e von kaum 5 min 

notwendig. 
Schon vom Beginne der Blütezeit an sah K n u t h am 1. Mai 1899 bei Tokio sehr 

zahlreiche Bienen, wie Xylocopa circumvolans Sm., Megachila japonica A l f k . die Blüten 
besuchen, dsgl. den Falter Colias shnoda de l'Orza (determ. A l f k e n ) . 

237. Robinia L. 

1 0 5 2 . R . h i s p i d a L . sah D . F . D a y (Bot. Gaz. X I V . 1889. p . 262) 
I n der Umgebung von B u f f a l o N . Y . , trotz reichlichen B l ü h e n s nur spärlich 

f r u c h t e n ; die Antheren enthielten wenig Pollen. 

Gleiches berichtet M e e h a n (Contrib. L i f e - H i s t . X . 1894. p. 58), doch 

f a n d C. F . S a u n d e r s i n der Umgebung von L i n v i l l e (Nord-Carolina) fruchtende 

Exemplare . 
1 0 5 3 . R . pseudacac ia L . ist f ü r die Hongindustr ie i m mittleren Chile 

nach J o h o w (Zur B e s t ä u b , chilen. B l ü t . I I . p . 36) wicht ig. 
1 0 5 4 . W i l l a r d i a m e x i c a n a Rose ( = C o u r s e t i a ? m e x i c a n a Wats.) . 

D i e B l ü t e n dieses mexikanischen, von R o s e (Contr. U . S. Na t . Herbar ium Vol . 

I . N . I V 1 8 9 1 . p. 97—98) beschriebenen Baumes werden von der Chalcidide 

T a n a o s t i g m a c o u r s e t i a e H o w a r d bewohnt, deren La rve i n dem gestielten 

Fruchtknoten lebt und denselben nach H o w a r d (Insect L i f e I I I . p. 145—147) 

i n eine Galle verwandelt. Der genannte Forscher schreibt (a. a. O.): „ T h e plant 

was i n f ü l l bloom, and f u l l y ha l f of the flowers bad the petals pierced with a 

smal l round hole opposite the stalked ovary. The hole extended through into 

the ovary, w 7hich was abnormally swollen, and which was f o u n d to contain in 
many instances a perfect adul t of a very abnormal Chalcidid just ready to 

emerge. Other unperforated flowers were examined, and i n similar swollen 
ovaries the same insect i n an advanced pupa state was found" . — Es scheint 
hier eine biologische Ä h n l i c h k e i t m i t den ebenfalls phytophagen Feigenwespen 

( B l a s t o p h a g a ) vorzuliegen (!). Ob irgend eine Beziehung des Gallinsekts zur 

B e s t ä u b u n g der B l ü t e vorhanden ist, bedarf der A u f k l ä r u n g 

238. Carmichalia R. Br. 

Die durch den Habi tus m e r k w ü r d i g e Gat tung Neu-Seelands hat nach 

K i r k (New Zeal. Inst . X X I X . 1897. p . 503—504) B l ü t e n (s. F i g . 88), deren 
Farbe bei den verschiedenen Ar t en rot , gelb, violet t oder hel lpurpurn mit 
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dunkleren Strichen, nur selten weiss ist. D i e Fahne ist zurückgesch lagen , die am 
Grunde geöhr ten F l ü g e l sind schmal, das Schiffchen schliesst die Geschlechts
organe ein. Der freie Te i l der 
diadelphischen S taubgefässe ist 
auffallend kurz, der G r i f f e l unbe
haart, nur bei einer A r t (C. K i r -
k i i H o o k . f .) spär l ich m i t W i m 

perhaaren besetzt. 

1055 . C. flagelliformis 
Col . Diese neusee länd i sche A r t 
t rägt unansehnliche, kleine, aber 
duftende und honigreiche B l ü t e n , 
deren Antheren schon i m Stadium 
der B l ü t e n ö f f n u n g a u s s t ä u b e n 
(nach T h o m s o n , New Zeal. 

p. 258). 
1056. D o n i a p u n i c e a 

D o n . ( = C l i a n t h u s p u n i c e u s 
B a n k s et So l . ) . D ie p räch t ig 
roten, geruchlosen B l ü t e n werden 
auf Neu-Seeland nach G. M . 
T h o m s o n (New Zeal. p . 258 
—259) mi t grossem E i f e r des 
Honigs wegen von M e l i p h a g i -

d e n (und Trichoglossiden?) be- F i g _ 8 8 > C a r m i c h a e l i a a u s t r a l i s R. Br . 

sucht. Sie zeichnen sich dadurch A stengelstück mit Blüten. B Längsschnitt der 
aus, dass sich die Fahne von den B l ü t e - — N a c h E n g l e r - P r a n t l . 

übrigen Krontei len völl ig zu rück 

schlägt, so dass bei der h ä n g e n d e n Lage der B l ü t e (s. F i g . 89) die stark ve r l änger t e 
Carina spornartig nach abwär t s gerichtet ist. D i e Griffelspitze t r i t t (nach T h o m s o n ) 
in der Regel f re i aus der B l ü t e hervor, ehe sich diese vo l l s t änd ig ö f f n e t , ist 
nur am äussers ten Ende stigmatisch und t r äg t eine H a a r b ü r s t e , die den schon 
in der B l ü t e n k n o s p e entlassenen Pollen aufn immt . Die beiden B lä t t e r des 
Schiffchens weichen nur da auseinander, wo die Antheren der kü r ze r en Staub
gefässe liegen; i m übr igen schlagen sich die R ä n d e r der Carina übere inander , 

um den G r i f f e l und den Pollen einzuschliessen. W e n n die blumenbesuchenden 
Vögel gegen das Schiffchen stossen, springt der G r i f f e l elastisch hervor und 

schleudert den angesammelten Pol len auf den K o p f des Besuchers. I m B l ü t e m 
gründe wird ein grosser Honigt ropfen angesammelt. 

Die ro tge fä rb ten B l ü t e n sah G. v. L a g e r h e i m ( Ü b . d. B e s t ä u b , v. 
Brachyot. ledifol . p. 114) an kul t iv ier ten Exemplaren i n Ecuador von K o l i b r i s 
eifrig besucht; desgl. die von S u t h e r l a n d i a f r u t e s c e n s R. Br . 

1 0 5 7 . S u t h e r l a n d i a f r u t e s c e n s R. B r . (Kapland). Nach S c o t t E l l i o t 

(a. a. O. p. 268—269) eine echte Schmetterhngsblumeneinrichtung mi t Bürsten--
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mechanismus. Die Fahne zeigt jedoch eine ähn l i che hochgradige V e r l ä n g e r u n g 

( 1 5 — 1 6 Lin ien) bei gleichzeitiger Redukt ion der F l ü g e l ( 5—6 L i n i e n ) wie bei 
E r y t h r i n a ; die Alae nehmen auch beim H e r a b d r ü c k e n des Kie l s keinen Ante i l 

an der Bewegung. Die B l ü t e n werden i m K a p l a n d vielfach von N e c t a r i n i a 
f a m o s a L . besucht. — K n u t h sah an den B l ü t e n i n Cal i fornien gelegentlich 

•den K o l i b r i Trochilus anna (Less.). 

1 0 5 8 . L e s s e r t i a p u l c h r a S i m s . D ie K e l c h r ö h r e h ä l t Fahne und Kiel 
zusammen; letzterer hat eine e igen tüml i che F o r m ; sein unterer R a n d fo lg t genau 

dem Umriss von Ovar und G r i f f e l , die beiden oberen R ä n d e r b e r ü h r e n sich in 
•einem engen Spalt , durch den beim N i e d e r d r ü c k e n der Pol len i n Fo rm eines 

Streifens hervorquil l t . D i e Narbe w i r d durch einen K r a n z langer, steifer Haare 
geschü tz t ( S c o t t E l l i o t S. A f r i c . p. 349). 

* 1 0 5 9 . C a r a g a n a C h a m l a g u L a m . beobachtete K n u t h bei Tokio. Die 
B l ü t e n sind gross, gelb, die Fahne zu rückgesch lagen , am Grunde schwach rötlich. 

D ie B l ü t e besitzt eine einfache Klappvor r ich tung; durch den D r u c k des be
suchenden Insektes werden die F l ü g e l und das Schiffchen h e r a b g e d r ü c k t und 

kehren ganz langsam i n die u r s p r ü n g l i c h e Lage z u r ü c k . Bei wiederholtem 

H e r a b d r ü c k e n geht die E las t i z i t ä t ganz verloren. D i e Narbe ü b e r r a g t die An

theren, auch die der f ü n f l ä n g e r e n S t a u b f ä d e n , wenn auch nur wenig, so doch 

genügend , u m F r e m d b e s t ä u b u n g zu e rmögl ichen . Zur Honigausbeutung ist eine 

R ü s s e l l ä n g e von 11 m m nö t ig , da die Besucher den K o p f unter die Fahne 
d r ä n g e n . 
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Nach dem V e r b l ü h e n wird das Schiffchen karminrot , die Fahne b räun l i ch 
purpurn, so dass die ä l te ren B l ü t e n zur E r h ö h u n g der A u g e n f ä l l i g k e i t des Strauches 
beitragen; sie werden jedoch von den Besuchern als honiglos erkannt und daher 
gemieden. 

Als B e s u c h e r und B e s t ä u b e r sah K n u t h vom 25. Apri l bis 1. Mai 1899 
nur Eucera chinensis Sm., diese aber sehr häufig, saugend. 

239. Astragalus L. 

Die i n I l l ino is einheimischen Papilionaten haben nach R o b e r t s o n (Philos. 
Flow. Seas. Amer. Nat . X X I X . 1895. p. 108) ihre H a u p t b l ü h p h a s e im S p ä t 
sommer, die mi t der Haupterscheinungszeit der hoch angepassten Apiden — 
zumal der A r t e n von Megachile — übere ins t immt . Zwei f r ü h b l ü h e n d e A r t e n 
(Astragalus mexicanus und Baptisia leucophaea) werden von H u m m e l n b e s t ä u b t 

und gehen dadurch dem Wettbewerb mi t anderen spä tb lühenden , h u m m e l b l ü t i g e n 
Papilionaten aus dem Wege. 

Die i n der Umgebung von Carl invi l le i n I l l ino is vorkommenden Astragalus-
Arten, A . m e x i c a n u s und A . e a n a d e n s i s , zeigen nach R o b e r t s o n (Trans
act. St. Louis V I I . p . 161—163) entsprechend ihrer verschiedenen Blü teze i t — 
die erstgenannte A r t b l ü h t von Mi t t e A p r i l bis Mi t te M a i , die zweite von A n 
fang J u l i bis Ende August — auch eine verschiedene B l ü t e n e i n r i c h t u n g , die 
mit dem ungleichen Insektenbesuch z u s a m m e n h ä n g t . A . m e x i c a n u s steht 
fast ganz unter der Herrschaft l angrüsse l iger H u m m e l w e i b c h e n , die i m 
F r ü h j a h r ausschliesslich f l iegen, und birgt daher den H o n i g i n grösserer Tiefe 
als A . e a n a d e n s i s , dessen B l ü t e n im spä te ren Sommer von H u m m e l 
a r b e i t e r n und nebenher auch von einigen anderen A p i d e n besucht werden. 

1060. A . m e x i c a n u s A . D C . [ R o b . F low. V p . 199]. — H h . — Die 
Blü ten sind gelblich-weiss, h ä u f i g m i t b läu l ichem A n f l u g an der Spitze des 
Schiffchens. F l ü g e l und Schiffchen stehen i n fester Verbindung. D ie starre 
Fahne bedeckt die übr igen Kronte i le und f ä l l t mi t der K e l c h r ö h r e i n gleiche 
Richtung. Letztere ist etwa 8 m m lang , aber die Blü ten te i l e sind so dicht i n 
dieselbe e ingefügt , dass nur Besucher mit 10—13 m m langem Rüsse l den Nektar 
zu erreichen ve rmögen . Dabei nehmen sie m i t der Unterseite des Kopfes Pol len 
auf. Die Narbe ragt wenig übe r die Antheren hervor; Autogamie erscheint bei 
ausbleibendem Insektenbesuch mögl ich . Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g passt nur f ü r lang
rüsselige Bienen. 

Von B e s u c h e r n verzeichnete R o b e r t s o n in Illinois an 3 Tagen des Apr i l 
und Mai 5 langrüsselige Bienen; 4 Falter stahlen den Honig. 

1 0 6 1 . A . eanadensis L . Die g rün l i chge lben B l ü t e n bilden nach R o b e r t 
s o n (a. a. O.) dichte Trauben, die von den anfliegenden Bienen ü b e r k r o c h e n 
werden. Der Besuche rkörpe r wird zuerst von der Narbe und dann von den 
Antheren gesteift; der K e l c h ist 4—5 m m tief, die Fahne springt weit vor. 

Genannter Beobachter sah an 5 Tagen des Juli und August die Blüten von 
A r b e i t e r n dreier H u m m e l a r t e n , sowie 3 anderen langrüsseligen Apiden besucht; 
eine einzelne Honigbiene versuchte vergeblich den Honig zu erlangen; auch 2 kurz-
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rüsselige Bienen und 1 Tagfalter wurden als Besucher notiert. — Sehn eck (Bot. Gaz. 
X V I . p. 313) beobachtete in Illinois Blumeneinbruch durch Xylocopa virginica. Die
selbe pflegt am Grunde der Krone einzubrechen. Apis mellifica benutzt dann die von 
Xylocopa gemachten Einbruchslöcher, doch dringt sie an unverletzten Blüten auch auf 
normalen Wege ein. Bombus pennsylvanicus und B. americanorum saugen den Honig 
ebenfalls in gewöhnlicher Weise. 

1 0 6 2 . A . B i g e l o v i i G r a y . C o c k e r e l l (Amer. N a t . X X X V I . 1902. 
p. 8 1 3 — 8 1 4 ) nennt als Blumenbesucher i n Neu Mex iko drei langrüsse l ige Apiden, 
darunter Podalirius porterae (Ckl l . ) . 

* 1 0 6 3 . A . lotendes L a m . ( = A . s i n i c u s T h u n b . ) . E i n sehr häufiges 
U n k r a u t auf feuchten Ä c k e r n und Wiesen bei T o k i o , wo i h n K n u t h beob

achtete. E t w a zehn purpurne B l ü t e n b i lden ein K ö p f c h e n , dem L o t u s c o r n i -
c u l a t u s ähn l i ch . D ie aufgerichtete, mi t einer L ä n g s f u r c h e versehene Fahne ist 

oben t r ü b purpurrot g e f ä r b t , nach unten zu heller, mi t dunkelpurpurnen Saft

malen. D ie F l ü g e l sind fast weiss, das Schiffchen an der Spitze lebhaf t purpur

rot. E in fache . Klappvor r ich tung . Schiffchen und F l ü g e l kehren nach dem Auf 
h ö r e n der durch das Insek t verursachten Belastung i n die f r ü h e r e Lage zurück. 

D i e Narbe ü b e r r a g t die Antheren der zehn gleich langen S t a u b b l ä t t e r um 1 mm. 

Nach wiederholtem N i e d e r d r ü c k e n sind die Geschlechtsorgane nicht mehr vom 
Schiffchen umschlossen. D ie ä l te ren B l ü t e n f ä r b e n sich dunkler . 

Von B e s u c h e r n beobachtete K n u t h in Japan die Apiden: Osmia taurus Sm., 
O. rufa L. , 0 . excavata A l f k . , Eucera chinensis Sm. 

1 0 6 4 . A e s c h y n o m e n e s e n s i t i v a S w . Die B l ü t e n sah D u c k e (a. a. 0.) 
bei P a r ä von denselben A p i d e n wie die von S t y l o s a n t h e s a n g u s t i f o l i a 

(s. N r . 1066), jedoch noch reichlicher, ausserdem von zwei A n t h i d i u m - A r t e n besucht 

1065 . C h a p m a n n i a T o r r , et G r a y . D i e m i t S t y l o s a n t h e s verwandte 

Gat tung hat nach A s a G r a y (Proc. Amer . Acad . Ar t s . Sei. 1875. p. 103 
bis 104) B l ü t e n , die durch ihren schon vor dem A u f b l ü h e n aus dem Schiffchen 

hervorragenden G r i f f e l ausgezeichnet sind und protogyn erscheinen. 

240. Stylosanthes Sw. 

Die Gat tung soll nach ä l t e ren Angaben zweierlei A r t e n von B l ü t e n neben

einander entwickeln , n ä m l i c h sterile, sonst vo l l s t änd ig ausgebildete und fertile, 
nackte B l ü t e n , die nur aus dem Ovar bestehen. P. T a u b e r t sagt übe r diesen 
I r r t u m i n seiner Monographie der Ga t tung S t y l o s a n t h e s (Verh . d . Bot. Ver. 

d. Prov. Brandenburg X X X I I . 1 8 9 1 . p . 10): „ W i e bei A r a c h i s betrachtete 

man den langen Kelchtubus der S t y l o s a n t h e s - B l ü t e als B lü tens t i e l und 
suchte das Ovar ium daher an einer Stelle, wo man es niemals f i n d e n konnte; 

den sehr fe inen, langen G r i f f e l ü b e r s a h man dabei vo l l s t änd ig . Andrerseits 
konstatierte man B l ü t e n , die scheinbar blumen- und staubblattlos waren, da für 

aber ein sehr deutliches Ovar hesassen. W i e erstere f ü r m ä n n l i c h e B l ü t e n ge

halten wurden, so betrachtete man letztere als weibliche oder fer t i le B lü ten ; 

niemand erkannte, dass diese blumen- und staubblattlosen B l ü t e n nichts anderes 
als normale, befruchtete Zwi t t e rb lü t en darstellen, die jedoch ihren sofort nach 
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der B l ü t e abfallenden Kelchtubus und damit auch die seinem oberen Rande 
inserierten Petala und Stamina verloren haben." S t y l o s a n t h e s besitzt hier

nach ausschliesslich Zwi t t e rb lü ten . 

1066 . S. b i f l o r a B . S. P . ( = S t . e l a t i o r Sw.) . I n einer von F F o e r s t e 
(Bot. Gaz. X V I I I . 1893. p. 462—463) ve röf fen t l i ch ten Notiz ü b e r die B l ü t e 
wird obiger I r r t u m wiederholt. Sonst ist der Beschreibung zu entnehmen, dass 
die B lü t e ihre horizontal vorgestreckte Fahne nach u n t e n , den K i e l aber nach 
o b e n richtet. D ie F l ü g e l h ä n g e n mi t dem K i e l nicht nur durch einen zahn
artigen Basalfortsatz, sondern auch mittelst einer Verzapfung zusammen, die i n 
eine entsprechende Ver t ie fung der seitlichen Carinalwand eingreift. Die oberen 

R ä n d e r des Kie l s sind m i t Ausnahme einer Strecke unweit der Spitze f r e i ; aus 
letzterer soll der „ u n f r u c h t b a r e " G r i f f e l i n der Regel hervorragen. Bei Insekten
besuch wird der Pollen aus der Spitze der Carina hervorgestossen und dem 
K o p f des Besuchers aufgeladen. A u f welche Weise der Pol len auf die tiefer 
stehenden, nackten, „weib l ichen" B l ü t e n zu gelangen vermag, erscheint dem Auto r 
rä t se lhaf t ; er hebt nur hervor, dass ihr Ovar bereits befruchtet zu sein schien, 
wenn die vo l l s tänd igen B l ü t e n g e ö f f n e t sind. 

R o b e r t s o n (Transact. St. Louis V I I . p. 163—165) beschreibt die B lü t en 

einrichtung wie fo lg t : 
Krone und S t a u b b l ä t t e r der kleinen gelben B lü t e sind dem obersten Te i l 

der Ke lchröhre inseriert. Die kre is förmige Fahne ist hellgelb und mi t wenigen 
Saftmallinien gezeichnet; die ebenfalls hocbgelben F l ü g e l h ä n g e n an der Spitze 
zusammen und bedecken den b l a s sge fä rb t en K i e l . Letzterer ist etwas einge
k r ü m m t und bis auf Basis und Spitze geschlossen. W i e bei L u p i n u s und C r o -
t a l a r i a ' s i n d f ü n f S t aubb l ä t t e r mi t langen, am Grunde befestigten Antheren und 
fünf andere m i t kurzen, i n der M i t t e angehefteten Beuteln vorhanden. A u c h 
sonst ist die Pumpeneinrichtung deutlich entwickelt, da beim N i e d e r d r ü c k e n des 
Kiels der Pollen i n Fo rm eines Bandes hervortri t t . Wahrscheinlich t r i t t w i rk 
liche B e s t ä u b u n g erst dann ein, wenn die Narbe vorher gerieben wurde. Die 
Fahne steht h ä u f i g wagerecht und der K i e l senkrecht — also umgekehrt wie 
gewöhnlich. Die B l ü t e n sind f ü r sehr kleine Bienen eingerichtet und wurden 
reichlich von Calliopsis andreniformis Sm. $ des Honigs wegen aufgesucht. 

Die Angabe F o e r s t e s (s. o.), zufolge der das Insekt an der B l ü t e von Stylos
anthes den Pollen mi t der Körperoberse i te aufnehmen soll, t r i f f t f ü r die e rwähn te 
Calliopsis-Art nach R o b e r t s o n nicht zu; vielmehr ladet dieselbe infolge von 

Kehrstellung beim Saugen den Pollen unterseits auf. 

1067 . S. a n g u s t i f o l i a V o g . 
D u c k e (a. a. 0.) verzeichnete bei Parä in Brasilien als Blumenbesucher die 

A p i d e n : 1. Halictus spp. 2. Coelioxys spp. 3. Megachile spp. 4. Melipona spp. 5. Tetra-
pedia diversipes Klug. 6. T. nasuta Sm. $ rf. 

1 0 6 8 . A r a c h i s h y p o g a e a L . Diese-durch ihre Geokarpie ausgezeichnete 
tropische Ku l tu rp f l anze t räg t nur chasmogame Blü ten , deren junge Fruch t durch 
V e r l ä n g e r u n g ihres T räge r s i n den Boden gezogen w i r d ; die oberen B l ü t e n ge
langen, auch wenn sie befruchtet sind, nach E n g l e r (Sitz. d. K . Preuss. A k a d . 

Knuth , Handbuch der Blütenbiologie. HI, 1. 26 
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d. Wissensch. Ber l in . 1895. V p. 65) nicht zur Fruchtentwickelung. A n der 
B l ü t e ist besonders die lange f a d e n f ö r m i g e K e l c h r ö h r e m e r k w ü r d i g , an deren 
Grunde das kleine Ovar mi t langem f a d e n f ö r m i g e n G r i f f e l sich befindet. Eine 
f lüch t ige Untersuchung, die L o e w an einigen i m Berliner botanischen Garten 
1892 kul t ivier ten Exemplaren vornahm, liess erkennen, dass die sonst bei Pa
pilionaten so allgemein verbreiteten Einr ichtungen der F r e m d b e s t ä u b u n g durch 
Insekten, wie G r i f f e l b ü r s t e , K l a p p - oder Nudelpressmechanismus u . dgl. , den 
e igen tüml i chen schlaff erscheinenden B l ü t e n fehlen. Es ist wohl ausschliessliche 
Autogamie der nur im Kulturzustande bekannten Pflanze anzunehmen. Weitere 
P r ü f u n g , besonders auch ein Vergleich m i t der n ä c h s t v e r w a n d t e n A . p r o s t r a t a 

B e n t h . Brasiliens, wäre sehr e rwünsch t (!). 

Nach M r s . P e t t i t (Mem. Torr . Bot . Club. I V . N r . 4) entwickelt die 

Erdnuss nur eine F o r m von chasmogamen B l ü t e n , die einzeln i n den Blatt-
achseln sitzen. Nach der Bef ruchtung und dem A b f a l l der verwelkten Blüten

teile ve r l änge r t sich das stark geotropische Gynophor und dr ingt i n die Erde, 
wobei es durch eine besonders ausge rüs t e t e , harte Stelle am Scheitel geschützt 
wi rd . W e n n das Ovar an diesem Eindr ingen verhindert w i r d , unterbleibt nach 

C o r r e a de M e l l o (Journ. L i n n . Soc. Bot . X L ) die Weiterentwickelung 

der Frucht . 

241. Desmodium Desv. (= Meibomia Adans.) 

Die B l ü t e n haben Explosionseinrichtung, die von B e s s e y ( A m . Nat . X I X . 
p . 711 — 713) f ü r D . s e s s i l i f o l i u m T o r r , und v o n F o e r s t e (Bot. Gaz. 

X I I I . p. 152) f ü r D . c a n a d e n s e D C . beschrieben wurde. R o b e r t s o n (Flow. 

I V p. 82—84) wies zuerst die Honiglosigkei t der B l ü t e n nach. Das die Ge
schlechtsorgane einschliessende Schiffchen wi rd nach Angabe des letztgenannten 

Beobachters durch zwei F o r t s ä t z e am Grunde der Fahne i n seiner Lage fest
gehalten; Schiffchen und Gesch lech t s säu le besitzen eine starke, entgegengesetzt 

gerichtete Spannung. Die ebenfalls von der Fahne gehaltenen F l ü g e l stehen 

i n fester Ve rb indung m i t dem Schiffchen u n d wirken als Sperrfedern. Die 

Filamente sind an der Spitze verbreitert u n d etwas nach aussen gebogen, so 
dass sie ein kleines K ö r b c h e n zur A u f n a h m e des f r e i werdenden Pollens her
stellen. F l i eg t eine Biene an der B l ü t e an, so f ü h r t sie ihren K o p f am Grunde 

der Fahne ein , w ä h r e n d sie zugleich mi t den Beinen einen oder beide Flügel 

der B l ü t e nach auswär t s und a b w ä r t s d r ü c k t , so dass letztere von der Fahne 
gelöst werden. Dadurch wi rd auch das Schiffchen f r e i , das n u n hef t ig nach 

unten schnellt. D i e gleichzeitig freigewordene Gesch l ech t s s äu l e springt nach 

oben und schleudert den i m F i l a m e n t k ö r b c h e n angesammelten Pollen an die 
Bauchseite des Besuchers. 

D ie i n I l l i no i s einheimischen A r t e n zeichnen sich nach R o b e r t s o n (Philos. 

F low . Seas. Amer . Na t . X X I X . 1895. p . 101) durch synchrones B l ü h e n aus; 

der Termin desselben f ä l l t m i t der Zeit zusammen, i n der ü b e r h a u p t die Legu
minosen des e r w ä h n t e n Gebiets ihre H a u p t b l ü h p h a s e erreichen. 
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1 0 6 9 . D . canadense D C . hat unter den verwandten Ar t en die gröss ten 
B l ü t e n , die nur von k rä f t i ge ren Ap iden zur Explosion gebracht werden. 

Von B e s u c h e r n bemerkte R o b e r t s o n in Il l inois: H y m e n o p t e r a : Apidae: 
1. Bombus separatus Cr. 2. B. americanorum F. 3. Melissodes bimaculata St. 
Farg. $ . 4. Megachile brevis Say § , selten und nur mühsam die Blüten ausbeutend. 

Die Explosionseinrichtung der B l ü t e n wurde von A . F . F o e r s t e (Bot. 
Gaz. X I I I . 1888. p. 152) beschrieben. Die Farbe der frischen B l ü t e ist he l l 
purpurn, mi t zwei weisslichen, purpurn g e s ä u m t e n Flecken am Fahnengrunde; 

zur Explosion gebrachte Blü ten , deren B e s t ä u b u n g s o r g a n e f re i hervorstehen, nehmen 
eine mehr bläul iche F ä r b u n g an. 

R o b e r t s o n sah an anderen nordamerikanischen D e s m o d i u m - A r t e n 
folgende A p i d e n : 

1070 . D . c u s p i d a t u m T . et G . 
1. Bombus americanorum F. ^. 2. Melissodes bimaculata St. Farg. $ . 3. Mega

chile brevis Say $ . 

1 0 7 1 . D . D i l l e n i i D a r l . 
Bombus americanorum F. 

1072 . D . p a n i c u l a t u m D C . 
1. Bombus americanorum F. §. 2. Melissodes bimaculata St. Farg. 3. Megachile 

brevis Say $ . M . mendica Cr. $ . 5. Calliopsis andreniformis Sm. § . 

1073 . D . s e s s i l i f o l i u m T . et G . 
Megachile brevis Say $ . 

1074 . D . m a r i l a n d i c u m B o o t t . 
hat kleine Blüten, die von der kleinen Calliopsis andreniformis Sm. 2 z u m Aus
stäuben gebracht werden. 

1075 . D . b a r b a t u m B e n t h . 
Die Blüten werden bei Parä von F a l t e n w e s p e n sowie F u r c h e n b i e n e n 

(Halictus) besucht. ( D u c k e , Beob. I I . S. 324). 

242. Lespedeza Mchx. 

Die Kleistogamie gewisser, nicht bezeichneter Ar ten wurde von B e r k e l e y 

(Gard. Chron. I . 1855. p. 3 6 ; cit. nach H e n s l o w ) und K u h n (Bot. Zeit, 1867. 

p. 67) angegeben. 
1076. L . v i o l a c e a P e r s . besitzt nach A . F . F o e r s t e (Notes on struc-

tures adapted to cross-fertilization Bot . Gaz. X I I I . p. 152—153) zweierlei B l ü t e n . 
Die i n den unteren Blattachseln sitzenden, kleinen, g r ü n l i c h e n B l ü t e n sind kleisto
gam und vollkommen fruchtbar , die oberen, blaupurpurnen, offenen B l ü t e n da
gegen f ü r Allogamie eingerichtet und nur gelegentlich fe r t i l . Die Klappeinr ich tung 
der B l ü t e n ist nur unvol lkommen ausgep räg t , so dass h ä u f i g F l ü g e l und K i e l 
nach dem N i e d e r d r ü c k e n i n der abwär t s geklappten Stellung verharren und die 

Bes t äubungso rgane unbedeckt lassen. 
1 0 7 7 . L . p r o c u m b e n s M c h x . [ R o b . F low. X V I I I . p. 230] . Die B l ü t e n 

sind he l lpurpurn; am Grunde der Fahne bildet ein dreieckiger, weisser F l eck 
das Saf tmal . In fo lge der Klappeinr ichtung kehren F l ü g e l und K i e l nach er
folgtem N i e d e r d r ü c k e n anfangs wieder i n ihre u r sprüng l iche Lage z u r ü c k ; die 

26* 
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Narbe wird von den Besuchern eher gestreift als die Antheren . K e l c h und 
Fahnennagel sind kurz , so dass der Nektar von einem 2—3 m m langen I n 

sek t en rüs se l a u s g e s c h ö p f t werden kann . 
Als B e s u c h e r beobachtete E o b e r t s o n in Illinois im August 3 langrüsselige 

und 2 kurzrüsselige Apiden, 1 Bombylide und 1 Falter. 

1078 . L . r e t i c u l a t a P e r s . ( = L . v i r g i n i c a B r i t t . ) [Rob. F l o w . a. a. 0.] 
D i e stark beblä t te r te , 3—4 dm hohe Pf lanze t r ä g t ziemlich dicht stehende, rosa 
g e f ä r b t e B l ü t e n . Letztere sind etwa 5 m m lang, die K e l c h r ö h r e hat eine L ä n g e 

von 2 mm, der Fahnennagel eine solche von 1,5 m m . 
Von B e s u c h e r n verzeichnete R o b e r t s o n (a. a. 0.) im August und September 

11 langrüsselige und 4 kurzrüsselige Bienen, sowie 4 Falter. 

1 0 7 9 . L . c a p i t a t a M c h x . (Rob. F low . a. a. O.). — Die B l ü t e n sind weiss; 
als Sa f tma l dienen rote Streifen am Grunde der Fahne. F l ü g e l und K i e l zeigen die 

gewöhn l i che Klappeinr ich tung. D e r Fahnennagel ist so lang, dass zur Erreichung 

des Honigs ein 3—4 m m langer R ü s s e l notwendig ist; die eingefalteten Ränder 

des Nagels leiten die Zunge des Besuchers zu der basalen Ö f f n u n g des Stami

naltubus. 
Als B e s u c h e r bemerkte R o b e r t s o n an oben erwähnter Stelle (im September) 

2 langrüsselige Bienen. 

1 0 8 0 . D a l b e r g i a L . fil. D i e B l ü t e n e i n r i c h t u n g scheint i n der A r t der 
Antherendehiscenz und anderen Merkmalen v o n dem gewöhn l i chen Typus der 

Papil ionaten wesentlich abzuweichen und steht auf einer v e r h ä l t n i s m ä s s i g nied
rigen Stufe der Ausb i ldung . — Die B l ü t e n einer unbestimmten D . - A r t fand 

H e u g l i n i n Nordos taf r ika von N e c t a r i n i a c r u e n t a t a besucht (nach D e l 
p i n o U l t . oss. P . I I . F . I I . p . 330). 

1 0 8 1 . B e r g e r o n i a se r icea M i c h e l i , m i t l i l a g e f ä r b t e n , angenehm duf

tenden B l ü t e n und M a c h a e r i u m a n g u s t i f o l i u m V o g . m i t monadelphischen 
S t a u b b l ä t t e r n und hinten offener F i l a m e n t r ö h r e — von L i n d m a n (Blüteneinr . 

Legum. I . p. 2 7 — 2 8 ) i n Brasi l ien untersucht — stimmen i n der Blüteneinr ich
tung i m ganzen m i t C o u b l a n d i a übe re in . 

1 0 8 2 . C o u b l a n d i a (Lonchocarpus ?) fluvialis L i n d m a n , ein k r ä f t i g e r Baum; 
den der Entdecker i n der N ä h e des Paraguay i m September u n d Oktober mit 

voreilenden B l ü t e n bedeckt fand, hat auf fa l l end kleine, he l l l i l a g e f ä r b t e Kronen 
mi t gelblichem Saf tmal ; ihre Teile sind ähn l i ch schlaff und locker verbunden 

wie bei C a m p t o s e m a n o b i l e und ermögl ichen einen ungehinderten Zutr i t t ; 

die S t a u b b l ä t t e r sind am Grunde diadelphisch, i n der M i t t e verwachsen, noch 
weiter a u f w ä r t s löst sich das hintere Fi lament wieder los; die Narbe ist klein 

u n d k n o p f f ö r m i g , eine G r i f f e l b ü r s t e feh l t . A l s Besucher zeigten sich ausschliess
l ich K o l i b r i s . 

243. Vouacapoua Aubl. 

1 0 8 3 . - V . ( A n d i r a ) cuyabens i s ( B e n t h . ) i n Brasi l ien mi t weisslich l i la 
g e f ä r b t e n , nach L a v e n d e l ö l riechenden B l ü t e n , s t immt nach L i n d m a n (Blüten
einr. Legum. I . p. 27—28) mi t C o u b l a n d i a übe re in . 
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1084 . V . ( A n d i r a ) i n e r m i s ( H . B . K . ) . A n den B l ü t e n sind bei P a r ä 
besonders M e g a c h i l e - A r t e n h ä u f i g ( D u c k e Beob. I L p. 324). 

1085 . D i p t e r y x Sch reb . ( = C o u m a r o u n a A u b l . ) . D i e vorwiegend 
dem Amazonasgebiet angehör igen Ar ten , wie D . o d o r a t a W i l l d . , bi lden höhere 
B ä u m e mi t ansehnlichen B lü t en , die nach D u c k e (Beob. p . I u. I I . p. 324) 
bei P a r ä i n Brasilien von unglaublichen Bienenmengen besucht werden. Das 
Gesumme derselben machte auf den Beobachter den E i n d r u c k eines stark 

sausenden Windes. Leider war er ausser s tände , die i n einer H ö h e von 30 m 
oder mehr fliegenden Bienenarten — wohl grosse C e n t r i s - A r t e n — ein-

zufangen. 
1 0 8 6 . V i c i a F a b a L . sab S t u r t e v a n t (Bot. Gaz. X I V 1889. p . 262) 

in amerikanischen G ä r t e n trotz reichlichen B l ü h e n s nur spär l ich F r ü c h t e an
setzen. 

244. Lathyrus L. 

1087 . L . odo ra tu s L . (Südeuropa) . H u m m e l n stehlen bisweilen den 
Honig , ohne die B e s t ä u b u n g s o r g a n e zu b e r ü h r e n (nach M i s s E s t h e r T h o m p 
s o n i n Asa Gray B u l l . N r . 6. 1894. p. 2 7 — 2 9 ; cit. nach Bot . Jahresb. 1896. I . 
p. 152). 

1088. L . m a r i t i m u s B i g e l . ist nach M e e h a n (Li t te r . N r . 1662) 
autogam. 

1089. P i s u m s a t i v u m L . Nach M e e h a n (Lit ter . N r . 1564. p . 246) 
bildet die B l ü t e ein vorzügl iches Beispiel f ü r eine autogame, den Pol len direkt 
auf der Narbe absetzende B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g , die auch stets zur Samen
bildung f ü h r t . Ä h n l i c h verhalten sich einige Bohnensorten. 

E . L . S t u r t e v a n t (Li t ter . N r . 2330) f a n d die B l ü t e n h ä u f i g schon 
in der Knospe b e s t ä u b t ; dagegen setzte V i c i a F a b a o f t nur spär l i ch 

Früch te an. 
* Die B l ü t e n einer bunten F o r m wurden nach K n u t h in Californien ge

legentlich von Trochilus anna (Less.) und anderen Kol ibr iar ten besucht. 

245. Clitoria L. 

1090. C. M a r i a n a L . Die B lü t en werden nach F . F o e r s t e (Bot. Gaz. 

X V I I I . p. 460—461) durch eine Drehung des Blü tens t i e l s m i t dem K i e l nach 
aufwär ts gekehrt. Der K e l c h bildet eine lange R ö h r e ; die weit ausgebreitete 
Fahne über rag t die üb r igen Krontei le be t rächt l ich . Der K i e l ist nach der Spitze 
zu mit einer Ausbauchung versehen, an der die sonst freien F l ü g e l mittelst 
einer schleimigen Substanz angekittet s ind; auch die stark eingefalteten, über
einander greifenden R ä n d e r des Kie l s sind i n gleicher Weise verbunden; nu r 
an seiner Spitze bleibt eine Ö f f n u n g f ü r den Durcht r i t t des Griffelendes f r e i . 

Die S t a u b g e f ä s s e sind diadelphisch, aber das zehnte, obere Stamen ist mi t den 
übr igen verklebt; nur an seiner Basis läss t es die beiden Saf t löcher f r e i , aus 
denen der von einer hufe i sen fö rmigen D r ü s e i m Inne rn des Staminaltubus 
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abgesonderte H o n i g austritt. Der verflachte G r i f f e l t r ä g t an der Oberseite und 
besonders am oberen Rande der Narbe eine H a a r b ü r s t e , m i t der bei Bienenbesuch 
der Pollen aus der Spitze des K ie l s herausgepresst w i r d . 

D ie Pflanze wurde auch i n Alabama von T r e l e a s e (Li t te r . N r . 2375) 

beobachtet; sie t r äg t nach i h m einzelnstehende, blasspurpurne, resupinierte B lü ten 
m i t Bü r s t ene in r i ch tung . 

1 0 9 1 . C. h e t e r o p h y l l a L a m . Die blauen B l ü t e n haben nach S c o t t 

E l l i o t (S. A f r . p. 349—350) wie die von T r e l e a s e beschriebenen von C l . 
M a r i a n a , eine resupinierte Stellung. Die grosse Fahne bildet den A n f l u g 

platz; der Pollen w i r d schon f rühze i t i g an die H a a r b ü r s t e auf der Innenseite 
des Gr i f f e l s abgegeben. Bei A u f w ä r t s b e w e g u n g der F l ü g e l u n d des Kie l s durch 

ein Insekt t r i t t die G r i f f e l b ü r s t e hervor. Das Nek ta r ium besteht aus einer 
kragenartigen Leiste innerhalb der S t a m i n a l r ö h r e und liegt wie ein Sattel auf 
dem Ovar. 

Als B e s u c h e r bemerkte S c o t t E l l i o t bei Fort Dauphin in Südafrika Apis 
mellifica L. und andere Hymenopteren. 

1092 . C. ( = T o r n a t e a T o u r n . ) s i m p l i c i f o l i a B e n t h . u n d C. l a u r i f o l i a 
P o i r . Gleich der von F o e r s t e (Bot. Gaz. X V H I . a. a. 0 . ) beschriebenen 

C l . M a r i a n a sind die achse l s t änd igen B l ü t e n resupiniert und m i t der Fahne 
nach unten gerichtet. Beide von L i n d m a n ( B e s t ä u b u n g s e i n r . I . Legum. p. 52) 

i n den Campos Brasiliens beobachtete A r t e n haben blassgelbe K r o n e n mi t violett 
gestreifter Fahne. 

1093 . C. P l u m i e r i B e n t h . und C. b r a s i l i a n a L . 
(beide unter B r a d b u r y a 0. K t z e . ) . D u c k e (a. a. 0.) beobachtete an den Blüten bei 
P a r ä die Apiden: 1. Euglossa nigrita Lep. 9 rf 2. E. smaragdina Perty 9 d"> 3. Xylo
copa aurulenta F. $ . 4. X. brasilianorum L . $ . 5. X . frontalis Ol. 9-

1 0 9 4 . C. T e r n a t e a L . Die K r o n e n werden i m botanischen Garten zu 
Buitenzorg nach B u r c k (Beitr. zur K e n n t n . d. myrmek. Pflanzen p . 82) regel
m ä s s i g durch Einbruch ihres Honigs beraubt. 

2 4 6 . B r a d b u r y a R a n n . ( = C e n t r o s e m a D C . ) 

1095 . B . v i r g i n i a n a ( L . ) 0 . K t z e . Nach F . F o e r s t e (Bot. Gaz. X V I L L 
p . 461—462) hat die B l ü t e durch Drehung des B lü t ens t i e l s eine verkehrte, mit 

dem K i e l nach oben gerichtete Lage. Die 5 m m lange K e l c h r ö h r e w i rd von 
den Z ä h n e n um 11 m m über rag t . Die Fahne ist gross und kre i s förmig . Die 
m i t dem K i e l u n g e f ä h r gleich langen F l ü g e l legen sich demselben dicht an und 

s ind durch einen Schleimstoff mi t ihm verbunden. Die oberen R ä n d e r der Carina 

h ä n g e n m i t Ausnahme einer Strecke von 4—5 m m zusammen, ohne organisch 

verwachsen zu sein. A u s dem freibleibenden Schlitz treten bei Insektenbesuch 

die Geschlechtsorgane hervor. Gri f fe lhaare fehlen, nur ist die Narbe besonders 

an ihrem Oberrande mi t Haaren umgeben. Das obere, zehnte S t a u b g e f ä s s ist 

f r e i ; der Spalt der übr igen vereinigten Stamina ist mi t Ausnahme einer Strecke 
an der Basis und an der Spitze verklebt oder schwach verwachsen. 
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Die Pflanze hat nach T r e l e a s e (Li t ter . N r . 2375) wie C l i t o r i a resupi
nierte B l ü t e n , an denen die Besucher — H u m m e l n und Bienen — unterhalb 
des Kiels eindringen. Derselbe Beobachter e r w ä h n t (Amer. Nat . X I I I . p. 692 ; 
cit. nach P a m m e l Trans. Acad. Sei. St. Louis V . p. 273) auch Blumen
einbruch. 

1 0 9 6 . B . v i r g i n i a n a ( L . ) 0 . K t z e . f . p a s e u o r u m M a r t . D i e bei S. 
Pedro do Rio Grande von L i n d m a n (Bes täubungse inr . I . Legum. p. 50 bis 52) 
untersuchte Pflanze ist eine V a r i e t ä t der von F o e r s t e (Bot. Gaz. X V I I I . 

1893. p. 459—465) beschriebenen C e n t r o s e m a v i r g i n i a n a B t h . D ie an 
der resupinierten B l ü t e abwär t s gerichtete Fahne dient als A n f l u g p l a t z der Be

sucher und wird an ihrer R ü c k s e i t e durch eine höcker förmige Sperrvorrichtung 
(in den Beschreibungen als calcar oder vesica bezeichnet) i n ihrer Lage er
halten. Die i m Schiffchen geborgenen Geschlechtsorgane sind abwär t s g e k r ü m m t 
und bilden einen fast vol l s tändigen Kre i s ; die S t a u b f a d e n r ö h r e ist m i t dem 
Schiffchen verwachsen und e n t h ä l t am Grunde des Ovars die als gelbe, kurze 
Scheide entwickelte H o n i g d r ü s e . Der Honigraum liegt an der unteren Seite 
der S taubbla t t röhre und wird von dem löf fe la r t igen Fahnenstiel umschlossen. 
Die f lach ausgebreitete, quer abgestutzte Narbe t r äg t an ihrer Kan te einen 
Wimperkragen, mi t dem nach ihrem Aus t r i t t aus dem Schiffchen der Pollen 
vom I n s e k t e n k ö r p e r abgeschabt wird . V o n Besuchern sah L i n d m a n grosse 
B o m b u s - und X y l o c o p a - A r t e n . 

Ä h n l i c h e Einrichtungen besitzen C e n t r o s e m a b i f i d a B e n t h . , a n g u s t i 
f o l i a B e n t h . und p u b e s c e n s B e n t h . (sub B r a d b u r y a O. K t z e ° ) , die 
L i n d m a n in Matto Grosso vom Oktober bis J u n i b l ü h e n d antraf. 

2 4 7 . A m p h i c a r p a E l l . 

[ E l l i o t , Joum. Acad. Nat . Sc. Philadelphia. I . p. 372 ; M e e h a n , Proc. 
Acad. Nat . Sc. Phi lad. 1887. p . 3 2 3 - 3 3 3 . — A d e l i n e - F . S c h i v e l y , L i f e 
Histor. Amphicarp. monoic. Contrib. Botan. Laboratory. Pennsylvania. V o l . I . 

1897. p. 270—363. — A . F S c h i v e l y , Recent observations on Amphicarpaea 
monoica. Public. U n i v . Pennsylvania. New Series. V Contrib. f r o m the Labor . 

V o l . I I . 1898. N . 1. p. 20—30.J 

1097. A. monoica Ell. (= Glycine comosa L). Die in Nordamerika 
einheimische und von dortigen Forschern wie E l l i o t , A s a G r a y und M e e 

h a n in der B l ü t e n e i n r i c h t u n g mehrfach beschriebene Pflanze wurde neuerdings 

von M i s s A d e l i n e S c h i v e l y (a. a. O.) nach morphologisch-histologischen, 
physiologischen und biologischen Gesichtspunkten sehr eingehend untersucht. 
Es entwickeln sich nach- und nebeneinander vier A r t e n von B l ü t e n , n ä m l i c h : 
1. chasmogame, normal gebaute S o m m e r b l ü t e n mit purpurner Krone ; 2. redu
zierte, oberirdische B l ü t e n von weissgrünl icher Farbe; 3. unterirdische, kleisto
game B l ü t e n und 4. bei K u l t u r im G e w ä c h s h a u s e auch oberirdische, kleistogame 
W i n t e r b l ü t e n . Diesen vier B l ü t e n a r t e n entsprechen ebenso viele Fruchtformen. 
Die aus unterirdischen Samen hervorgehenden Pflanzen sind k rä f t i ge r und 
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besitzen einen windenden Stengel, w ä h r e n d die S ä m l i n g e oberirdischer H e r k u n f t 
schwächl icher erscheinen und meist keine Neigung zum W i n d e n bekunden. 

Die chasmogamen S o m m e r b l ü t e n entstehen am oberen T e i l der Pflanze 
an b l a t t achse l s t änd igen Trauben vom J u n i bis September und besitzen die ge

wöhnl iche E in r i ch tung von Papilionaten-Blumen. A m Grunde der Fahne ist 
das Saf tmal nur als dunklerer Farbenstreifen angedeutet; die Ve rb indung zwischen 
F l ü g e l n und Fahne, sowie das Nektar ium am Grunde des Ovars ist vorhanden; 
die S t a u b b l ä t t e r sind diadelphisch. Ih re Antheren s t ä u b e n bereits i m Knospen-
zustande der B l ü t e , doch wi rd zu dieser Zeit die Narbe noch dicht von einer 
e n d s t ä n d i g e n H a a r b ü r s t e umgeben. Der anfangs h a k e n f ö r m i g e G r i f f e l streckt 

sich spä t e r gerade, und die reife Narbe erscheint' als eine glatte, scharf um
schriebene F l ä c h e , deren Umkre is von abstehenden Haaren gebildet wird. Als 

B e s t ä u b u n g s m o d u s w i r d Autogamie angenommen, doch fehlen auch die Anzeichen 
v o n F r e m d b e s t ä u b u n g nach Ans ich t S c h i v e l y s nicht völ l ig. D i e Fruchtbar^ 

kei t dieser B l ü t e n an wildwachsenden S t ö c k e n ist zwar eine spär l iche , doch sind 

sie keineswegs steri l , wie bisweilen i n floristischen W e r k e n angegeben wird. 
A u s den (a. a. O. p . 340—341) mitgeteilten Beobacbtungsdaten folgt , dass auf 

100 B l ü t e n i m Durchschnit t 24 F r u c h t h ü l s e n zu rechnen sind. Dagegen ist 

die H ü l s e n p r o d u k t i o n der S o m m e r b l ü t e n an Pf lanzen , die i m Gewächshause 

ku l t i v i e r t wurden, auf fa l lend gering u n d trat nur bei ca. 1,5 °/o der B lü t en ein 
(berechnet nach den Angaben auf p. 342—345) . D ie H ü l s e n sind fast sichel
fö rmig , tragen an beiden N ä h t e n kleine Stachelhaare u n d enthalten i n der Regel 

drei Samen. 
Die zweite oberirdische B l ü t e n f o r m m i t reduzierter K r o n e f inde t sich nur 

am unteren T e i l der Pflanze i n den Blattachseln oder an v e r l ä n g e r t e n Achsel

sprossen u n d erscheint erst zur Zeit völ l iger E n t f a l t u n g der chasmogamen 

S o m m e r b l ü t e n . Der K e l c h ist kleiner u n d hat kü rze re Z ä h n e als bei letzteren; 
die K r o n b l ä t t e r sind stark reduziert oder fehlen ganz. D i e Stamina sind kurz 

und nur teilweise f e r t i l ; der G r i f f e l bleibt h a k e n f ö r m i g g e k r ü m m t und seine 

e n d s t ä n d i g e H a a r b ü r s t e ist weniger entwickelt oder ist ganz u n t e r d r ü c k t ; die 

Antheren bleiben geschlossen u n d die P o l l e n s c h l ä u c h e wachsen direkt zur Narbe. 

Entsprechend dieser kleistantherischen B e s t ä u b u n g s f o r m , ist Autogamie unver

meidlich; auch zeitigt jede B l ü t e ohne Ausnahme sehr schnell eine Frucht, 
die abgesehen von der etwas geringeren Grösse den H ü l s e n der S o m m e r b l ü t e n 
ähne l t . 

D i e unterirdischen kleistogamen B l ü t e n entstehen an langen, o f t ver
zweigten, negativ heliotropischen A u s l ä u f e r n , die i n der Regel i n den Achsehi 

der Kotyledonen oder auch den Achseln von E r s t l i n g s b l ä t t e r n schon frühzei t ig 
angelegt werden und zum Erdboden h i n wachsen, ohne, wie es scheint, i n den

selben spontan eindringen zu k ö n n e n . Bei der K u l t u r mussten diese Triebe 

m i t Erde bedeckt werden, u m sie zur B l ü t e n - u n d F ruch tb i ldung zu bringen; 

an wildwachsenden Exemplaren werden die Triebspitzen wahrscheinlich durch 
aufschlagenden Regen oder unter Beihi l fe von W ü r m e r n i n den Boden ver

senkt, i n dem sie dann weiterwachsen und sich fast nach A r t der B l ü t e n s t ä n d e 
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verzweigen. Unterhalb der E i n z e l b l ü t e n bemerkt man zwei kleine Vorb lä t t chen , 
aber ke in Tragblatt . D ie B l ü t e n sind i m Zustand der Geschlechtsreife nur 
etwa 1 m m lang und völ l ig kronlos; sie enthalten 2—6 S taubb lä t t e r , von denen 
nur 2—4 sich f e r t i l entwickeln. Das Ovar t räg t einen kurzen Grif fe lhaken, 
dem an der Spitze die H a a r b ü r s t e feh l t ; die Po l l ensch läuche dringen auch hier 
direkt aus den Staubbeuteln auf die eng benachbarte Narbe. Die aus diesen 
Blüten i n grosser Zahl und i n den verschiedensten Stadien hervorgehenden 
Früch te sind von kurz eiförmiger Gestalt, bleiben geschlossen und enthalten nur 
1—2 Samen. 

Die nur an Kul turexemplaren beobachteten W i n t e r b l ü t e n stellen eine wohl 
infolge von Lichtmangel entstehende Ü b e r g a n g s f o r m zwischen den oberirdischen 
und den unterirdischen, kleistogamen Blüten dar; sie erzeugen jedoch eine Frucht, 
die der der chasmogamen S o m m e r b l ü t e n am nächs ten steht. — I m wilden Zu
stande an offenen, nicht bewaldeten Stellen — z. B . auf sandigen F l u s s b ä n k e n 
in der N ä h e von Ches tnut -Hi l l — wachsende Pflanzen trugen zahlreiche chasmo-
game B l ü t e n , dagegen nur spär l iche unterirdische. Umgekehrt fehlten an be
waldeten Standorten i n der Regel die offenen B l ü t e n ganz, wäh rend die kleisto
gamen, ober- oder unterirdischen in F ü l l e vorhanden waren. 

Besonders bemerkenswert ist i n vorliegendem Fal le das Auf t re ten einer 
besonderen Ubergangsform zwischen den chasmogamen, oberirdischen und den 
kleistogamen, unterirdischen B lü t en . Uber die Xenogamie der normalen F o r m 
kann kein Zweifel bestehen, da bei ausschliesslicher Autogamie derselben die 
Fruchtbarke i t sverhä l tn i sse ganz andere sein würden , als sie von M i s s S c h i v e l y 
nach Obigem gefunden worden sind (!). Ü b r i g e n s hat diese Beobachterin über
sehen, dass Insektenbesuch an den B l ü t e n der nahe verwandten A . P i t c h e r i 
.durch R o b e r t s o n (s. w. u.) tha t säch l ich festgestellt wurde (!). Letztere A r t 
betrachtet S c h i v e l y als eine Mas t form von A . m o n o i c a , w ä h r e n d A . s a r -
m e n t o s a eine Magerform darzustellen scheint. 

Die chasmogamen B l ü t e n bringen nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1591) bei 
Philadelphia bisweilen keine, i n anderen F ä l l e n zahlreiche Samen hervor (nach 
Bot, Jb. 1880. I . p. 172—173) . — Unterirdische F r ü c h t e , die M e e h a n an 
D a r w i n sendete, enthielten nur je 1 Samen, dagegen oberirdische, die D a r w i n 
selbst zog, je 1—3 Samen; die letzteren hatten aber ein v ie l geringeres Ge

wicht als die unterirdischen (ebenda 1879. I . p. 129). 
Nach weiteren Beobachtungen von M i s s A d e l i n e S c h i v e l y (Bot. Gaz. 

X X V . p. 117) bringen die kleinen, kleistogamen B l ü t e n , wenn sie mi t Erde 
bedeckt werden, einsamige, d ü n n h ä u t i g e F r ü c h t e an stelle der mehrsamigen und 
dickwandigen, oberirdischen F r ü c h t e hervor. Dasselbe geschieht auch bei ein
gegrabenen chasmogamen B l ü t e n k n o s p e n , die noch im Zusammenhange m i t der 

Pflanze stehen. 
1098 . A . P i t c h e r i T o r r , et G r . (Nordamerika). Die B l ü t e n werden nach 

R o b e r t s o n (Bot. Gaz. X V . 1890. p. 200 — 201) i n I l l ino is von H u m m e l n 
(Bombus americanorum F . ) , aber bisweilen auch von dem nordamerikanischen 
K o l i b r i (Trochilus colubris L . ) , besucht. Nach dem vorgenannten A u t o r sind 
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die blassblauen B l ü t e n zu einer etwas dichten Traube z u s a m m e n g e d r ä n g t , so 
dass die Schaufunkt ion von dem B l ü t e n s t a n d e und weniger von der Fahne aus
g e ü b t wird , wie sonst bei einzeln stehenden B l ü t e n . A u c h bilden F l ü g e l und 
K i e l eine wenig bequeme Si tz f läche , weshalb sich die Insekten auf die Inflores
cenz setzen und von B l ü t e zu B l ü t e kriechen. D ie K e l c h r ö h r e ist auffallend 
l ang (6 mm) und der H o n i g daher f ü r kurzrüsse l ige Insekten unzugängl ich ; 
auch ist die Stel lung der rings u m die ü b r i g e n Kronte i le eingefalteten Fahne 
derart, dass der Hon igzu t r i t t noch mehr erschwert w i r d ; nur Besucher mi t einer 
R ü s s e l l ä n g e von mehr als 11 m m k ö n n e n den H o n i g bequem erreichen. — Die 
Gat tung A . zeigt nach T a u b e r t ( in E n g l e r s N a t ü r l . Pf lanzenfam. Legumi
nosae p . 359) am Fahnengrunde nur undeutliche Ö h r c h e n , sowie F l ü g e l , die 

dem Schiffchen leicht a n h ä n g e n ; der Hebelmecbanismus kann demnach nur 
schwach entwickelt sein, wor in sich i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t den Angaben 

R o b e r t s o n s eine Tendenz zur Ä n d e r u n g der gewöhn l i chen Schmetterlings

blumeneinrichtung zu erkennen giebt. Ob etwa die ro tb lü t igen A r t e n (früher 
zu C o l o g a n i a K u n t h gestellt) Mexikos u n d S ü d a m e r i k a s orni thophil sind, 

w ä r e n ä h e r festzustellen. 

2 4 8 . E r y t h r i n a L . 

Die Blüten von E. crista galli L. wurden zuerst von Delpino (Ult. 

oss. P . I . p . 64—66) genauer untersucht und ihres grossen Honigreichtums, 
ihrer scharlachroten Farbe u n d auffal lenden Festigkeit wegen, sowie mi t Rück

sicht auf ihre eigenartige K o n s t r u k t i o n als orni thophi l gedeutet. Zugleich wies 

er darauf h i n , dass letztere bei E . c r i s t a g a l l i einen anderen Typus zeigt, 
als z. B . bei E . v e l u t i n a , bei der die Carina stark reduziert ist und die Stami

n a l s ä u l e an der nicht umgekehrten B l ü t e f r e i hervorragt, w ä h r e n d bei erstge

nannter A r t die B l ü t e n durch Drehung des B lü t ens t i e l s eine inverse, die Fahne 

nach a b w ä r t s kehrende Lage erhalten u n d die Carina zu einer starren, die Sta

m i n a l s ä u l e fest einschliessenden, nicht wie bei vielen anderen Schmetterlings

blumen z u r ü c k k l a p p b a r e n Scheide umgestaltet wi rd . Diese dient zugleich als 

Safthalter f ü r den ausserordentlich reichlichen H o n i g , der aus zehn perigynen 

H ö c k e r n i n dem Zwischenraum zwischen Staminaltubus und Basis des Gynä-
ceums abgesondert wdrd und durch den Medianspalt des Tubus i n den um
gebenden H o h l r a u m der Carina eindringt. Bei E . v e l u t i n a wird dagegen 
der H o n i g nur i n geringer Menge — und zwar aus dem B l ü t e n b o d e n im 

Umkre i s des Ovariumgrundes — abgesondert; als Safthalter dient nur der 
Staminalcylinder, an dessen Basis zwei neben dem freien S t a u b g e f ä s s befind

liche L ö c h e r den Saf tzutr i t t i n der bei Papilionaceen gewöhn l i chen Weise er
mögl ichen . 

Die von D e l p i n o auf G r u n d der B l ü t e n k o n s t r u k t i o n angenommene 

Ornithophil ie von E r y t h r i n a wurde durch T h o m a s B e l t i n Nicaragua (1874) 

und spä te r auch durch T r e l e a s e i n Nordamerika (1880) bes tä t ig t , die an den 
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Blumen verschiedener A r t e n den Besuch von K o l i b r i s feststell ten 1 ) . E r 
gänzende Beobachtungen an afrikanischen A r t e n wurden von S c o t t E l l i o f e 
(Ornith. Flowers, etc. p. 267—268) gemacht, der mehrere A r t e n von N e c t a 

r i n i a sowie Z o s t e r o p s v i r e n s B p . als h ä u f i g e Besucher von E r y t h r i n a 
c a f f r a angiebt und beobachtete, wie der Voge l , an der B l ü t e n s t a n d a c h s e sich 
festklammernd, den Schnabel i n die honigbergende Carina e i n f ü h r t und sich 
dabei die Brust m i t Pol len b e s t ä u b t , den er dann an ä l t e ren B l ü t e n wieder 
absetzt. 

1099 . E . c r i s t a g a l l i L . (Brasilien). A n Exemplaren des Berliner 
botanischen Gartens f and L o e w die B l ü t e n (s. F i g . 90) im wesentlichen 
mit der Beschreibung D e l p i n o s übere ins t immend gebaut. Die durch Drehung 

Fig. 90. E r y t h r i n a c r i s t a g a l l i L . 
A Blühender Zweig, B Blüte nach teilweiser Entfernung des linken Schiffchenblättchens. — 

Nach E n g l e r - P r a n t l . 

des Blütenstiels um 180° veranlasste Umkehrung war auch hier zu beobachten. 
Aus dem schief abgeschnittenen, undeutlich zweilippigen, scharlachroten K e l c h 
von ca. 10 mm L ä n g e und u n g e f ä h r gleicher Breite erhebt sich nach a u f w ä r t s 

i) H. Müller (Fertil. of Flowers. 1883. p. 215) citiert hierzu eine ältere Angabe 
D a r w i n s , nach der in Neusüdwales E r y t h r i n a nur reichlich fruchtet, nachdem 
die Blüten geschüttelt wurden. — G o u l d (Introduction to the Trochilidae p. 65) giebt 
an, dass eine K o l i b r i a r t (Lampornis veraguensis Gould) in Panama die Blüten einer 
grossen, baumartigen E r y t h r i n a - A r t aufsucht. 
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z u n ä c h s t die b o g e n f ö r m i g g e k r ü m m t e Carina von 34 m m L ä n g e und 6 mm 
Breite, die die S t a m i n a l s ä u l e derartig umfasst, dass nur die Enden der freien 
Filamente nebst der z u r ü c k g e k r ü m m t e n Griffelspi tze hervorragen (s. F i g . 90 

bei B) . D e m K i e l g e g e n ü b e r erstreckt sich die Fahne als eine i n der Mitte 
zusammengefaltete, starre Platte bis zu einer L ä n g e von 45 m m und einer 
Breite von 30 mm, deren a u f w ä r t s geschlagene und am Grunde den K i e l um
fassende S e i t e n r ä n d e r eine vortreff l iche F ü h r u n g f ü r einen dazwischen einge
schobenen Vogelschnabel bilden. Die Alae sind zwischen Fahne und Kielbasis 
nu r als ganz kurze A n h ä n g s e l von ca. 6 m m L ä n g e angedeutet. Der sonst 
bei Papilionaten a u s g e p r ä g t e Hebelmechanismus, sowie die mi t diesem Hand 
i n H a n d gehende Verb indung der basalen Kronte i le f eh l t vo l l s t änd ig . A l l e 

B l ü t e n t e i l e sind aus mechanisch festem Gewebe aufgebaut. Der ca. 40 mm 
lange Staminalcylinder umschliesst den weiblichen Geschlechtsapparat derartig, 
dass nur die h a k e n f ö r m i g g e k r ü m m t e Griffelspi tze m i t der k re i s fö rmig umran

deten Narbe hervortr i t t . U m 3 — 5 m m weiter ragen die freien Filamente des 

Staminalcylinders ü b e r die Griffelspi tze hervor u n d stellen ihre Antheren derart, 
dass die a u s s t ä u b e n d e Fugenseite sich gegen das B l ü t e n i n n e r e und also auch 

gegen das V e x i l l u m richtet; das zehnte, freie S t a u b g e f ä s s endet m i t seiner A n 

there unterhalb der Griffelspitze und schliesst den L ä n g s s p a l t des Staminal
cylinders von oben her. D ie Honigsekretion f indet innerhalb des letzteren in 
der von D e l p i n o beschriebenen Weise statt. Der innere Ke lchgrund bietet hier 

noch eine bisher übe r sehene E i g e n t ü m l i c h k e i t dar, indem er i n der Umgebung 
des Staminaltubus und der Carina von einem lockeren, mehligen Gewebe aus
gekleidet w i rd , das sich leicht i n einzelne, lose, kleine A m y l u m k ö r n c h e n führende 

Zel len trennen läss t . Ü b e r die biologische Verwendung desselben ist nichts 
bekannt, 

N i m m t man einen vor der B l ü t e schwebenden K o l i b r i an , der seinen 

Schnabel zwischen den starren R ä n d e r n der Fahne s c h r ä g a b w ä r t s i n die honig

f ü h r e n d e Basis der Carina e in füh r t , so muss derselbe bei der angegebenen Stel
l u n g der Antheren diese letzteren b e r ü h r e n und sich v o n o b e n h e r — bei 

einer L ä n g e von Schnabel - { - Zunge von ca. 3,4 cm*) etwa an der Stirn —• 

m i t Pol len beladen. D a die Griffelspi tze mi t der Narbe aber weiter nach unten 
vorragt als die Antheren der neun verwachsenen Stamina, so muss der Vogel 

bei Besuch einer zweiten B l ü t e zunächs t die Narbe b e r ü h r e n und diese eher 
b e s t ä u b e n , als er neuen Pol len aus den kurz darauf gestreiften Antheren auf
n i m m t . 

L i n d m a n (Blü tene inr . I . Legum. p. 57—60) untersuchte die B lü ten im 

Vaterlande der Pflanze, die z. B . i n Sumpfgegenden am unteren Parana u. a. 
massenhaft vorkommt. Ihre ziegelroten B l ü t e n stehen an der langen, traubigen 

Gesamtinflorescenz meist zu dreien beisammen; hierbei richten sich die beiden 

i ) Diese Länge ergiebt sich aus dem Abstände zwischen den Antheren und dem 
Ort der Honigsekretion an der Basis des Staminalcylinders und entspricht somit un
gefähr auch der Längsdimension der Carina selbst. 
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seitlichen, ä l t e ren B l ü t e n derart gegen die M i t t e l b l ü t e , dass die rechte B l ü t e 
nach l inks, die l inke nach rechts g e k r ü m m t ist; diese Asymmetrie, die ü b r i g e n s 
auch an der Mi t t e lb lü te angedeutet is t , w i r d durch das schräge Hervortreten 
der Kronteile aus dem einseitig aufgeschlitzten K e l c h bedingt. Das Schiffchen 
besteht aus zwei l äng l ichen , schmalen, ganz freien B lä t t e rn , die nicht hinreichen, 
um die Gesch lech tssäu le zu umschliessen; dieselbe ragt vielmehr etwa i n halber 
H ö h e nebst dem medianen, freien Staubblatt aus den S c h i f f c h e n b l ä t t e r n f r e i 
heraus. Die aus der S t a u b b l a t t r ö h r e austretenden, reichlichen Honig t ropfen 
werden zwischen den B l ä t t e r n des Schiffchens festgehalten und an den Staub
fäden entlang geleitet. Der Honigzugang liegt also an der biologisch oberen Seite 
der Blüte . 

Als B e s u c h e r sah L i n d m a n in Rio Grande do Sul K o l i b r i s an den Blüten, 
ausserdem aber wurden sie eifrig von schwarzen, grossen H u m m e l n (Bombus carbo-
narius Handl.) bestäubt. Das Tier flog direkt an das Schiffchen heran, aus dem die 
Staubbeutel und die Narbe sehr weit herausragen, drehte sich dann um dieselben, bis 
es unterhalb der Geschlechtssäule hing, die Bauchseite den Antheren zugewendet, und 
schritt dann vorwärts gegen den Honigbehälter zu, wo die grossen freien Nektartropfen 
ausgebeutet wurden; der Rüssel wurde zwischen die beiden Blätter des Schiffchens 
eingeführt. Während des Saugens blieb die Spitze des Hinterleibes in längerem Kon
takt mit den Antheren und der kahlen Griffelspitze (die Narbe ist hier klein, knopf-
förmig). Einige Hummeln verübten Einbruch, indem sie die Schiffchenblätter an der 
Konvexseite durchbohrten. Auch Honigbienen und eine schmalleibige Wespe beteiligten 
sich am Nektarsaugen, kommen aber als Bestäuber nicht in Betracht. Die Blüten sind 
dem Zerbeissen durch Schleppameisen (Atta) sehr ausgesetzt. — Nach diesen Be
obachtungen erscheinen die Blüten nicht als ausschliesslich ornithophil. 

1100 . E . c a f f r a T h u n b , (Südaf r ika ) . Bei dieser von S c o t t E l l i o t (Orn. 
Flow. p. 2 6 7) beschriebenen, ebenfall s schar lachb lü t igen A r t ist die B l ü t e n k o n s t r u k t i o n 
eine wesentlich andere als bei E . c r i s t a g a l l i . D ie B l ü t e n sind nicht u m 
gewendet und die Carina ist ku rz ; die S t amina l s äu l e ragt grösstentei ls f r e i hervor. 
I n der vol lkommen entwickelten B l ü t e stellen sich S taubge fäs se und G r i f f e l 
ungefähr parallel zum Blü tens t ie l ein und k r ü m m e n sich stark nach a u f w ä r t s , 
später bewegen sie sich nach abwär t s und der G r i f f e l streckt sich so, dass die 
Narbe gegen die Brust eines l ä n g s der B l ü t e n s t a n d a c h s e kletternden Vogels 
stossen muss. I n diesem Fal le muss also P o l l e n a b l a d u n g a u f d e r U n t e r 
s e i t e des B e s u c h e r k ö r p e r s s tat tf inden, wie S c o t t E l l i o t auch direkt 
beobachtete; er f ü g t h inzu , dass wegen der starken E i n k r ü m m u n g der G r i f f e l 
spitze gegen das V e x i l l u m (die übr igens auch bei E . c r i s t a g a l l i vorhanden 
ist) der Vogel niemals S e l b s t b e s t ä u b u n g der B l ü t e , sondern immer nur Fremd
bes täubung veranlassen k ö n n e . A u c h tei l t er eine Beobachtung von E . S. G a l 

p i n (Gard. Chron. 3. ser. I X . 1891 . p. 330 — 331) m i t , nach der der Voge l 
bei E i n f ü h r u n g des Schnabels in die S t a m i n a l s ä u l e die S t a u b g e f ä s s e i n die 

H ö h e d rück t . 
A u c h M a r s h a l l sah nach Angabe von S h e l l e y (Birds of A f r i c . V o l . I L 

cit. nach W e r t h ) die B l ü t e n von X e c t a r i n i d e n besucht, 

1 1 0 1 . E . i n d i c a L a m . (Tropisches Asien , Australien). S c o t t E l l i o t 
untersuchte die B lü t en dieser A r t auf Maurit ius und f and sie i m ganzen über -
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einstimmend mi t denen von E . c a f f r a ; nur ist durch Verd ickung der oberen 
C a r i n a l r ä n d e r der Zugang zum H o n i g i n s t ä r k e r e m Grade erschwert. Letzterer 
w i rd aus 10 H ö c k e r n innerhalb des Staminalcylinders abgesondert. E ine weitere 
E i g e n t ü m l i c h k e i t besteht hier da r in , dass trotz der E i n k r ü m m u n g der Gr i f fe l 
spitze gegen das V e x i l l u m die Narbe n ich t ü b e r , sondern unter dem Niveau 
der Antheren liegt. A u f Mauri t ius ist die A r t sicherlich orni thophi l . 

D i e B l ü t e n e i n r i c h t u n g wurde auch von E . W e r t h (Verh . d. Bot . Ver. 
Prov. Brandenburg. 42 . Jahrg. 1900. p . 242—244) beschrieben und abgebildet, 
-der Exemplare auf der Inse l Tumba tu untersuchte; er f a n d , dass der Griffel 
immer nach einer bestimmten Blü tense i t e — und zwar an sämt l i chen Blüten 
eines Baumes immer nach der gleichen Seite — gewendet ist und siebt i n dieser 

E i g e n t ü m l i c h k e i t , die an Enant iostyl ie erinnert, einen die Kreuzung getrennter 

'S töcke f ö r d e r n d e n Umstand. V o n Besuchern bemerkte er mehrere Individuen 
des H o n i g v o g e l s Anthotbreptes bypodi la Jard . , der sowohl im freien Fluge 

als i n angeklammerter Stel lung den H o n i g ausleert. 

F r . D a h l (Sitz.-Ber. d . Gesellsch. naturf. Freunde. B e r l i n 1900. p. 109 

bis 110) f a n d die B l ü t e n auf dem Bismarck-Archipel niemals von Honigvögeln 
(Cinnyris) besucht — vielleicht wei l die Pflanze dort e i n g e f ü h r t ist. Genannter 

Forscher neigt zu der A n n a h m e , dass die Cinnyr iden des Bismarck-Archipels 

f ü b e r h a u p t keinen H o n i g saugen. 
M o s e l e y (Notes by a Natural is t on the Challenger L o n d o n 1879. p. 295) 

sah auf den F i j i - I n s e l n eine L o r i - A r t (Domicel la solitaria) u n d eine Meliphagide 
(Myzomela jugularis) den H o n i g der B l ü t e n saugen. A u c h bei Cape Y o r k in 

Aus t ra l ien beobachtete derselbe Forscher mehrere H o n i g v ö g e l (Ptilotis chrysotis, 

P . f i l igera , Myzomela sp. und Nectarinia frenata) , die dem H o n i g und den 
Insekten i n den B l ü t e n nachgingen; ein kleiner, p inse lzüng ige r Papagei (Tricho-

glossus swainsonii) n i m m t mi t seinem Schnabel soviel H o n i g auf, dass man 

letzteren deutlich heraustropfen sieht, wenn der angeschossene Vogel tot zu 
Boden f ä l l t (a. a. O. p. 351—352) . 

1 1 0 2 . E . t o m e n t o s a R . B r . der Kil imandscharo-Flora ist nach V o l k e n s 

-(Über die B e s t ä u b , einiger Loran th . u . Proteac. Be r l i n . 1899. p . 268) ornithophil 
und wi rd von H o n i g v ö g e l n b e s t ä u b t . 

1 1 0 3 . E . he rbacea L . Die B l ü t e n sah T r e l e a s e (Amer. Nat . 1880. 

p . 362) i n Alabama von K o l i b r i s (Trochilus colubris L . ) besucht. 
1 1 0 4 . E . m o n o s p e r m a G a u d . auf den Sandwich-Inseln hat grosse, ziegel

rote oder blassgelbe B l ü t e n , die i n dichten Trauben am Ende blattloser Zweige 

stehen (s. A . H e l l e r , Minnesota Bot . Studies Minneapolis 1897. p . 834). 
1 1 0 5 . E . sp . A n dem „pa lo sobre", einen zur Blü teze i t laublosen Strauch 

Nicaraguas, beobachtete T h o m a s B e l t (The Natura l is t i n Nicaragua. London 

1874) zwei K o l i b r i a r t e n (Heliomaster pallidiceps Gou ld = Flor icola superba 
G . Shaw und Phaethornis longirostris Less. et de L a t t . ) als Blumenbesucher 

(cit. nach S c h i m p e r , Pflanzengeographie. Jena 1898, p. 134—135) . — A u c h 

O o u l d ( In t rod . to the Trochi l . p. 65) nennt als Besucher einer unbestimmten 

E - A r t i n Costa Rica und Veragua den K o l i b r i Lampornis veraguensis Göuld. 
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1106 . E . C o r a l l o d e n d r o n L . , v e l u t i n a W i l l d . und u m b r o s a H . B . K . 
J o h o w (Zur Biologie der f loralen und extrafloralen Schau-Apparate, p . 51) sagt 
über diese auf den westindischen Inseln vorkommenden E r y t h r i n a - A r t e n : „Be
trachtet man i n f r ü h e r Morgenstunde einen dieser riesigen B l u m e n s t r ä u s s e i n 
der N ä h e , so f indet man i h n nicht selten von einem Heer insektensuchender 
Kolibris, welche aus weiter En t fe rnung durch die Pracht der B l ü t e n angelockt 
werden, wie von einem Bienenschwarm umsummt". 

A u f Tr inidad beobachtete H . C r ü g e r (Bot. Zeit. 1854. p. 14. Anm. ) , 

dass die B ä u m e w ä h r e n d der letzten Regenperiode in kurzer Zeit sämt l iche 
Blät ter abwerfen und dann einige Tage spä te r dicht mi t den scharlachroten 
Blüten bedeckt sind. A u c h bei Lagoa Santa i n Brasilien b l ü h e n E . v e l u t i n a 
W i l l d . und E . C o r a l l o d e n d r o n L . nach W a r m i n g (Lag. Sant. p . 387) 
in blattlosem Zustande. Gleiches berichtet A . E r n s t (Bot. Zeit. 1876. p . 39) 
aus Caräcas von E . u m b r o s a H . B . K . und E . m i t i s J a c q . 

249. Apios Mnch. 

1107 . A . t u b e r o s a M c h . Die braunpurpurnen B l ü t e n , deren Geruch 
nach A s a G r a y (Manual . 5. E d i t . p. 140) an Veilchen erinnert, werden nach 
W . N . ^ C l u t e (Asa Gray B u l l . 1894. N r . 4. p. 3—4; cit. nach Bot . Jahresb. 
1896. I . p . 126) von zahlreichen Bienen und anderen Insekten besucht, bleiben 
aber an kultivierten und wilden Pflanzen in der Regel steril; doch wurde ( A d -

ditional Notes ebenda N r . 3. 1895. p. 5) bisweilen spärl icher Fruchtansatz be
obachtet. Die Pflanze vermehrt sich auf vegetativem Wege durch K n o l l e n . 
Die Unfruchtbarkei t wurde auch von F a n n y E . L a n g d o n (Asa Gray B u l l . 

1894. Nr . 7. p . 39 ; cit. nach. Bot . Jahresb. 1896. I , p . 141) i n Nordamerika 
und von F . H i l d e b r a n d (Einige biologische Beobachtungen, Ber. Deutsch. 
Bot. Gesellsch. X I X . 1 9 0 1 . p. 479—483) i n Deutschland bes tä t ig t . Letzterer 
Forscher bringt die Unfruchtbarkei t mi t der e igen tüml ichen B l ü t e n k o n s t r u k t i o n 
in Zusammenhang, die ihm als eine „Degene ra t i on der typischen Papilionaceen-
blüte" erscheint. Der Bau der B l ü t e n wurde aus füh r l i ch von L o e w (Flora 
1891. p. 160—170) beschrieben und durch Abbi ldungen er läu ter t (vgl . B d . I I , 1. 

p. 264 F ig . 80 und p . 344—345) . 
Die B lü ten r i spe w i r f t nach F o e r s t e (Bot. Gaz. X V I I I . p . 465) die Spitze 

der Inflorescenz nebst den ansitzenden Seitenverzweigungen und dann auch die 
obersten B l ü t e n der üb r igen Seitenstrahlen ab, worauf die Abgliederungsstellen 

secernieren und sich wie extraflorale Nektarien verhalten. 
1108 . A P r i c e a n a R o b i n s . Die von M i s s P r i c e i m südl ichen K e n 

tucky entdeckte A r t zeichnet sich nach der Beschreibung R o b i n s o n s (Bot. 
Gaz. X X V . 1898. p. 450—453) durch einen verdickten, schwammigen Fortsatz 
der Fahnenspitze aus. Die d ichtb lü t ige Inflorescenz setzt sich aus 5 0 — 7 0 weiss-

grünl ichen, an der Spitze der Krontei le hel lpurpurn ü b e r l a u f e n e n B l ü t e n zu
sammen. A n denselben beobachtete M i s s P r i c e den F a l t e r Eudamus t i ty-

rus F. , sowie H o n i g b i e n e n und H u m m e l n , von denen die letzteren an
scheinend nur m ü h s a m zum H o n i g zu gelangen vermochten. 
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1109 . M u c u n a u r e n s D C . und M . r o s t r a t a B e n t h . Die B l ü t e n sah 
D u c k e (Beob. I I . p . 324) bei M a c a p ä i n Brasilien ausschliesslich von K o l i 

b r i s , niemals von Bienen besucht. 

1110 . G a l a e t i a canescens B e n t h . i n Texas t r ä g t oberirdische, chasmo-
game und unterirdische, kleistogame B l ü t e n (nach E n g l e r i n Sitzungsb. K . 

A k a d . Wissensch. B e r l i n 1895. V . p. 58). 

1 1 1 1 . C a m p t o s e m a n o b i l e L i n d m . i n den trockenen Campos Matto-
Grossos ist nach L i n d m a n (a. a. O. p. 25—26) durch lange, schlaffe, lose 
verbundene K r o n b l ä t t e r von innen kirschroter, aussen schwefelgelber Farbe ohne 
Saf tmal u n d durch u n g e s c h ü t z t hervorstehende Antheren ausgezeichnet. Genannter 
Beobachter sah die B l ü t e n nur von K o l i b r i s besucht, die ihre Zunge i n hori
zontaler R ich tung e i n f ü h r t e n und dabei die Antheren streiften. 

1 1 1 2 . D i o c l e a l a s i o e a r p a M a r t . 
An den Blüten dieses brasilianischen Schlingstrauchs beobachtete D u c k e (Beob. 

I . S. 50) bei P a r ä folgende Apiden: 1. Acanthopus splendidus F. 2. Centris conspersa 
Mocs. $ r f . 3. C. lineolata Lep. cf • 4. C. personata Sm. cf 5. Megachile spp. (grosse 
Arten). 6. Melipona cupira D. T. $ r f . 7. Melipona spp. 8. Xylocopa frontalis Ol. 
Später fing er (Beob. I I . S. 324) ausserdem: mehrere Centris-, sowie Euglossa-, Xylocopa-
und Melissa-Arten (s. Besucherverz. in Bd. I I I , 2). 

250. Canavalia Adans. 

1 1 1 3 . C. e n s i f o r m i s D C . D ie grossen r ö t l i c h - p u r p u r n e n B l ü t e n dieser 
von S c o t t E l l i o t (S. A f r . p. 350) i n S ü d a f r i k a beobachteten A r t sind sehr 
ansehnlich. D i e Fahne ist stark z u r ü c k g e s c h l a g e n und die B a s a l r ä n d e r ihrer 
F l anken sind a b w ä r t s i n verdickte Zapfen ausgezogen, die den Zwischenraum 

zwischen den o h r f ö r m i g e n F o r t s ä t z e n u n d den N ä g e l n der F l ü g e l ausfüllen. 
E ine L ä n g s a u s b a u c h u n g an jeder Seite des Kie l s f ü g t sich oben und unten in 

die F l ü g e l ein. D ie Ö h r c h e n der letzteren sind nach r ü c k w ä r t s unter die Fahne 

ve r l änge r t und derart verdickt , dass sie den Zugang völ l ig a u s f ü l l e n und der 
H o n i g nicht ausfliessen kann . Beim N i e d e r d r ü c k e n treten S t a u b g e f ä s s e nebst 

G r i f f e l hervor, u n d i n j ü n g e r e n B l ü t e n w i r d etwas Pol len hervorgeschleudert, da 

die K i e l r ä n d e r die Stamina festhalten. Die Honigabsonderung ist reichlich. 
Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t bei Fort Dauphin Xylocopa violacea 

(L.) und Falter. 

1 1 1 4 . C. p i c t a M a r t . , i n Mat to Grosso von L i n d m a n (a. a. O. p. 54 
bis 57) untersucht, zeigt i n ihrer B l ü t e n k o n s t r u k t i o n eine gewisse Analogie mit 

S a l v i a . D ie starre H a u p t b l ü t e n a c h s e ist gegen den Boden gerichtet, die Blüten 
sind an ganz reduzierten Stielen derart befestigt, dass die F l ü g e l mi t dem 

Schiffchen i n die H ö h e geschlagen sind u n d die Fahne sich horizontal 

darunter vorstreckt. A u f letzterer f l iegen die Besucher — grosse schwarze 

H u m m e l n — wie an einer B l ü t e vom Lippentypus an u n d haben dann das 

ver t ika l emporgerichtete Schiffchen als eine breite F l ä c h e vor sich, an deren 

Seiten weit a u s e i n a n d e r g e r ü c k t die schmalen und langen F l ü g e l emporstehen. 

Die dem Besucher zugekehrten R ä n d e r des Schiffchens sind übere inander 
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geschlagen und bilden eine ihm unzugäng l i che „ D o p p e l t h ü r " , h in te rwär t s an der 

konvexen Seite ist das Schiffchen dagegen durch einen Spalt geöf fne t . Beim 
D r ü c k e n gegen die D o p p e l t h ü r wird das Schiffchen g e k r ü m m t , das Ros t rum 
senkt sich übe r die H u m m e l und die B e s t ä u b u n g s o r g a n e treten langsam aus 
der R o s t r u i n ö f f n u n g hervor; eine Gr i f f e lbü r s t e fehlt . Zur E i n f ü h r u n g i n den 
H o n i g b e h ä l t e r muss die Rüsse lsp i tze eine scharfe K r ü m m u n g nach der R ü c k e n 

seite des Tieres machen, wie sie den H u m m e l n — aber auch den brasilianischen 

Faltern aus der Gattung M a r p e s i a — möglich ist. 

1 1 1 5 . C. b o n a r i e n s i s L i n d l . , eine i n Rio Grande do Sul von L i n d m a n 
(Bestäub. I . Legum. p. 53—54) untersuchte Liane, hat umgewendete, m i t der 
kreisförmigen, dunkelpurpurnen Fahne nach abwär t s gerichtete B lü ten . Dieselbe 
dient als Anf lugp la t z der Besucher und ruht dem sche ibenförmig verflachten 
Kelch als fester Unterlage auf. Die B lü ten wurden von grossen H u m m e l n 
besucht, die von der Fahne aus den K o p f i n den Spalt des a u f w ä r t s gerichteten 

Schiffchens e i n f ü h r e n ; die S t aubb la t t röh re w i rd an ihrer Basis durch zwei dort 
übergreifende Basallappen des Schiffchens festgehalten, 

1116. C g l a d i a t a D C . Die rot-violetten B l ü t e n werden nach F rau 
D r . N i e u w e n h u i s v. U e x k ü l l i m botanischen Garten zu Buitenzorg von 
Xylocopa tenuiscapa Westw. besucht. 

1117 . R h y n c h o s i a c r a s s i f o l i a B t h . hat Bür s t ene in r i ch tung und s t immt 
im wesentlichen mit V i g n a und anderen Phaseoleen überein ( S c o t t E l l i o t 

a. a. O.). 

251. Phaseolus L. 

Die B lü t ene in r i ch tung ist durch die spiralige Drehung der Schiffchen spitze 
(des Rostrum) bemerkenswert, aus deren Ö f f n u n g durch geeigneten D r u c k des 
Besuchers die behaarte, zum Ausfegen des Pollens bestimmte Griffelspitze i n 
schiefer Richt img hervortrit t . Dami t ist eine geringere oder s tä rkere Asymmetrie 
der Blü te verbunden. Die von L i n d m a n (Blü tene inr . I . Legumin . p. 32 — 50) 
untersuchten, brasilianischen A r t e n zeigen eine merkwürd ige Stufenfolge von 
fast streng zygomorphen Formen mi t schwach spiralig gedrehtem Schiffchen bis 
zu den sonderbaren, völ l ig un rege lmäss igen Blü tenges ta l t en von P. C a r a c a l l a 
und a p p e n d i c u l a t u s . Die Pollenaufladung erfolgt je nach der B l ü t e n k o n 
struktion teils am R ü c k e n , teils an der rechten oder l i nken Körperse i t e — i n 
einigen F ä l l e n (bei P. p r o s t r a t u s und verwandten Arten?) vielleicht auch 

an der Brustseite — des Besuchers. 

1118 . P . c l i t o r i o i d e s M a r t . , eine niedrige Schlingpflanze der brasiliani

schen Campos, mi t blassvioletten B l ü t e n , zeigt eine schmale, schiefgebogene 
Schiffchenspitze — das Rostrum — , die eine linkswendige (im Sinne des A u f 
steigens) Spirale von 1 — l 1 / * U m l ä u f e n macht, aber ziemlich o f fen und kurz 
ist, so dass sie mehr einem s ichel förmigen Bogen gleicht. I h r oberster, lebhaft 
violett ge fä rb t e r T e i l l iegt so hoch oben an der Fahne, dass ein Besucher den 
W e g zum H o n i g unterhalb der i m Schiffchen liegenden B e s t ä u b u n g s o r g a n e 

Knuth , Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 27 
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nehmen muss und also eine impollinazione nototriba, bez. pleurotriba i m Sinne 
D e l p i n o s erfolgt ; der von der Griffe lspi tze herausgefegte Pollen setzt sich am 

R ü c k e n bez. an der l i nken Körpe r se i t e des Besuchers ab ( L i n d m a n a. a. 0 . 

p. 33—35) . A u c h bei 
1 1 1 9 . P . p e d u n c u l a r i s H . B . K . b e s c h r ä n k t sich die Asymmetrie auf 

das Schiffchen und die Gesch lech t s säu le ; die B l ü t e n k o n s t r u k t i o n gleicht daher 

der vorigen. 

1120 . P . C a r a c a l l a L . ist eine i m S ü d e n bisweilen angepflanzte Riesen
liane m i t grossen, bis 5 cm langen, o rangeähn l i ch duftenden und merkwürd ig 
gestalteten B l ü t e n , deren E in r i ch tung u n d Insektenbesuch zuerst von D e l p i n o 

( A t t i Soc. I t a l . V o l . X L 1868. p. 2 6 5 ; v g l . auch Bot . Zeit. 1867. p. 282—283) 
beschrieben wurde. L i n d m a n (a. a. O. p. 4 3 — 4 7 ) untersuchte die B lü t en im 

M ä r z 1893 i n Rio Grande do Sul . Die g l ä n z e n d weisse, schwach rosa über-
flogene und m i t einem gelben, schwarz gestrichelten Saf tmal gezierte Fahne 

wendet ihre s c h n e c k e n f ö r m i g gewundene Spitze nach der rechten Blütense i te . 

Das ebenfalls völ l ig asymmetrische F l ü g e l p a a r m i t dunkelrot-violetten Aussen-

seiten liegt i n zwei Etagen übe re inande r , so dass der untere (u r sp rüng l i ch rechte) 
F l ü g e l den Anf lugp l a t z f ü r die Besucher b i lde t ; das unten l insenfö rmig zu

s a m m e n g e d r ü c k t e , sehr grosse und k r ä f t i g e Schiffchen l ä u f t i n einen d ü n n e n , 

m i t 4 U m l ä u f e n k n ä u e l a r t i g zusammengewickelten Schlauch aus; die Achse 

dieser Spirale hegt fast wagerecht und m i t der B l ü t e n a c h s e paral lel ; die enge 
nur 1 m m breite M ü n d u n g des Schlauches n i m m t die vom Betrachter am 

weitesten nach aussen oder vo rn gelegene Stelle ein. 
Die Blüten sah L i n d m a n von einer grossen H u m m e l besucht; sie flog sofort 

auf dem unteren Flügel der Blüte an und drang unter der spiralförmigen Spitze des 
Rostrum ein; an dieser Stelle liegt gerade vor ihr das gelbe Saftmal der Fahne und 
dicht darunter der Honigzugang — eine kleine Rinne von 2 mm breiter Mündung —. 
die von einem Höcker an der Basis des darüber liegenden, hinteren, freien Staubfadens 
verschlossen wird. Sobald sie auf dies Hindernis stösst, beginnt sie kräf t ig das Schiffchen 
herabzudrücken, das jedoch wegen der Starrheit des Staubfadencylinders und der festen 
Einfügung der Kronteile in einen sehr dickwandigen Kelch einen entsprechend grossen 
Widerstand leistet. Während dieser langwierigen Anstrengung der Hummel sieht man 
die Griffelspitze nebst einer bedeutenden Quantität Pollen aus dem Rostrum heraus
treten, wobei die Griffelspitze sich nach links vom Betrachter hin bewegt, sofort aber 
einen Zirkelbogen nach unten hin beschreibt; der Rücken des Besuchers wird jetzt ge
troffen und mit Blütenstaub beladen. Dem grossen Honigreichtum der Blüte ent
sprechend dauex-t ein einzelner Besuch der Hummel bis 30 Sekunden. 

1 1 2 1 . P . a p p e n d i c u l a t u s B e n t h . i n Südbras i l i en bildet m i t ihren völlig 
u n r e g e l m ä s s i g e n , bizarren B l ü t e n nach L i n d m a n (a. a. O. p . 4 7 — 5 0 ) einen 

besonderen Typus unter den P h a s e o l u s - A r t e n . D ie Grundfarbe ist weiss, 

das Saf tmal am Grunde der Fahne besteht aus 2 u n r e g e l m ä s s i g e n , gelben 

F lecken , die F l ü g e l sind violet t gestreift. D i e etwa k re i s fö rmige Fahne ähne l t 

einem niedrigen, breitkrempigen H u t , der i n u n g e f ä h r wagerechter Lage den 

übr igen B lü t en t e i l en a u f g e s t ü l p t ist. D ie F l ü g e l sind u n r e g e l m ä s s i g buckl ig 

und haben sehr d ü n n e , schwache N ä g e l , die daher m i t der Schiffchenbasis ver

schmolzen sind und an dieser Stelle dicke, runzlige Polster bi lden. Der l i nke 
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(rechts vom Beobachter liegende) F l ü g e l ist der Anf lugp la t z f ü r die Insekten, 
die unter dem Gewölbe der Fahne zum H o n i g eindringen müssen . Das 
Schiffchen stellt einen r ingsum bis zur Spitze geschlossenen, aber nur schwach 
(linkswendig) gedrehten Schlauch dar, dessen Bostrum h a k e n f ö r m i g gegen den 
linken F l ü g e l umgebogen ist. 

Als B e s u c h e r beobachtete L i n d m a n grosse B o m b us- Arten, die von dem 
linken Flügel aus unter dem Bogen des Rostrum vordrangen. Dabei drücken sie 
letzteres mit der linken Körperseite ein wenig aus dem Wege und pressen auf die 
Basis des Schiffchens; der Widerstand der starren Geschlechtssäule bedingt dann auch 
hier das Hervortreten derselben aus der Mündung des schlauchförmigen Rostrum, wobei 
der Besucher an seiner rechten Körperseite — also pleurotrib — den Blütenstaub 
aufladet. 

1122 . P . t r u x i l l e n s i s H . B . K . , eine südamer ikan i sche Schlingpflanze 
mit grösseren, weisslichen, an den F l ü g e l n rotgestreiften, asymmetrischen B l ü t e n 
hat eine i n der Grösse reduzierte Fahne, einen zum Anf lugp la t z der Insekten 
bestimmten, s t ä rker gewölbten, rechten F l ü g e l und ein be t rächt l ich vergrösser tes 
Schiffchen, das nach rechts h in gewölbear t ig gebogen ist. Unte r diesem Ge
wölbe liegt der W e g zum H o n i g b e h ä l t e r , so dass der eindringende Besucher die 
uhrfederähnl iche Spirale des Rostrum übe r seinem K o p f e hat. D u r c h D r u c k 
gegen das Schiffchen steigt die m i t Pol len beladene Griffelspitze aus der spalten-
förmigen Ö f f n u n g des Rostrum hervor und wird hier gegen das Insekt heraus
geschoben ( L i n d m a n a. a. O. p . 36—37) . 

1123 . P . v u l g a r i s L . v a r . p r a e c o x A l e f . Die Aba r t (auch als v a r . 
n i g e r oder a t r o c o e r u l e s c e n s bezeichnet) l iefert die schwarzen Bohnen der 
Brasilianer und t r äg t nach L i n d m a n (a. a. O. p. 37—40) i n Rio Grande do 
Sul i m März oder A p r i l an n iedr igwüchs igen S töcken B l ü t e n mi t rosa g e f ä r b t e n 
F lüge ln und Fahne nebst weisslichem, an der Spitze g rün-ge lbem Schi f fchen; 
der frische Pollen ist g r au -g rün . Aus brasilianischem Samen zog der genannte 
Forscher i n Stockholm bei Zimmerkul tur k rä f t i ge Pflanzen, die reichlich b l ü h t e n 
und schnell an jeder B l ü t e Samen ansetzten; K u l t u r e n aus dem geernteten 
Samen wurden mehrere Jahre m i t gleichem Erfolge fortgesetzt. D a die B l ü t e n 
sich einzeln ö f f n e n und nur einen Tag fr isch bleiben, ist F r e m d b e s t ä u b u n g unter 
diesen U m s t ä n d e n sicher ausgeschlossen und die Pflanze demnach hochgradig 
selbstfertil, was m i t den Ergebnissen F r u h w i r t h s (Progr. z. 80. Jahresb. d. 
K g l . W ü r t t e m b . Landwirtsch. A k a d . Hohenheim 1898) und auch mi t denen 

D a r w i n s 1 ) übe re ins t immt . 
Die B lü t ene in r i ch tung von P . v u l g a r i s ist zwar schon i n Handb . I I . 1. 

p. 342—344 geschildert, doch sind hier die wichtigsten Punkte der L i n d m a n s c h e n 

i) Darwin giebt (Wirkung der Kreuz- und Selbstbefr. der Pflanzen. Deutsch. 
Ausgab. 1877. S. 144) ausdrücklich an, dass „die Blüten v o n P h a s . v u l g a r i s in hohem 
Grade fruchtbar sind, wenn Insekten ausgeschlossen werden"; auch beziehen sich seine 
berühmten, in Gardeners Chronicle von 1857 und 1858 beschriebenen Versuche nach 
einer Anmerkung (a. a. 0 . S. 141) zu Ph. coccineus (Lam.) grösstenteils auf letztere 
Pflanze, die zu P. multiflorus (Willd.) gehört und deren Sterilität bei Insektenabschluss 
sicher festgestellt ist. Hiernach ist das in Band I L 1. S. 342—343 Gesagte zu berichtigen. 

27* 
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Beschreibung zum Vergleich mi t den anderen, von i hm untersuchten P h a s e o l u s -
A r t e n wenigstens anzudeuten. Das s c h n e c k e n f ö r m i g gewundene (mit 1 1 / ä U m 

läufen) Rostrum des Schiffchens liegt i n einer senkrechten Ebene sehr weit nach 

der l inken Seite (vom Betrachter aus) der B l ü t e h i n . E i n Insek t m ü s s t e ober
halb der Spirale a n r ü c k e n und „ k a n n also die sei twärts liegende M ü n d u n g des 
Rostrum nicht b e r ü h r e n " Schon durch ein geringes H e r a b d r ü c k e n wi rd der 

spiralige Te i l des Rostrum in seinen W i n d u n g e n kontrahier t , wobei der „feste 

und elastische G r i f f e l , der sieh nicht enger zusammenwinden l ä s s t , mi t grosser 
K r a f t aus der M ü n d u n g herausgetrieben wi rd" . L i n d m a n bezweifelt, dass ein 

oberhalb der Spirale eindringendes Insekt v o n der hervortretenden Narbe ge
t ro f fen werden k ö n n e . E r w ä h n e n s w e r t ist auch die von i h m festgestellte Honig-

armut, bezw. Honiglos igkei t der B l ü t e n . 
1 1 2 4 . P . v u l g a r i s L . w i rd u m Lagoa Santa i n Brasil ien i n zahlreichen 

Farbenspielarten (rot, gelb u . a.) als gewöhnl ichs te Nahrungspflanze zweimal im 

Jahre gezogen ( W a r m i n g Lagoa Santa p. 329 — 330). 
1125 . P, d i v e r s i f o l i u s P e r s . Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g ä h n e l t nach A . F . 

F o e r s t e (Li t te r . N . 700) der von P h . v u l g a r i s , doch feh l t die doppelte 
Schraubendrehung der Scbiffchenspitze. 

1 1 2 6 . P . a d e n a n t h u s M e y . D ie B l ü t e n e i n r i c h t u n g f and S c o t t E l l i o t 
(S. A f r . p. 350—351) der von C a n a v a l i a e n s i f o r m i s ähn l i ch . D ie unteren 
Basalteile an den F l anken der Fahne sind wie bei genannter A r t verdickt, 

ausserdem ist ein zweiter verdickter Vorsp rung am ausgehöh l t en Fahnengrunde 
vorhanden. Zwischen diese beiden Verdickungen greifen die Ö h r c h e n der F lüge l 
ein und drehen sich beim N i e d e r d r ü c k e n um den unteren Vorsprung. D a aber 
jeder F l ü g e l an seinem unteren Rande einen kleinen, wagerechten Fortsatz trägt, 

der unter die Carina greift , und ferner der K e l c h eine feste, lederartige Beschaffen
heit hat, bewirkt das N i e d e r d r ü c k e n nur eine V e r ä n d e r u n g i m Vert ikaldurch
schnitt der F l ü g e l ; derselbe geht aus elliptischer F o r m i n einen Kreis über. 

Es g e n ü g t dies, u m das Schiffchen zu ö f f n e n und die m i t Po l len bedeckte, nur 
schwach g e k r ü m m t e Griffelspitze hervortreten zu lassen. 

Als B e s u c h e r wurden von S c o t t E l l i o t Honigbienen und Falter bemerkt. 

1 1 2 7 . P . l u n a t u s L . wurde von S c o t t E l l i o t (a. a. 0 . p. 350) in 

S ü d a f r i k a untersucht. Der K i e l ist i n F o r m einer Spirale mi t l 1 ^ U m l ä u f e n 
gewunden; i m Unterschied zu P c o c c i n e u s (nach der Beschreibung von 

F a r r e r ) ist der A n h a n g am unpaaren Staubblatt völ l ig symmetrisch. Die Be
s t ä u b u n g f indet i n gleicher Weise wie bei P. C a r a c a l l a (nach D e l p i n o ) statt. 

Von B e s u c h e r n wurden von S c o t t E l l i o t Honigbienen und verschiedene 
Falter bemerkt. 

1 1 2 8 . P . p r o s t r a t u s B e n t h . bildet nach L i n d m a n (a. a. O.) unter den 

brasilianischen A r t e n der Gat tung einen besonderen biologischen Typus , der 

durch starke Redukt ion der Fahne, senkrechte Ü b e r e i n a n d e r s t e l l u n g der beiden 
F l ü g e l und geringe En twicke lung des k n i e f ö r m i g gebogenen Schiffchens gekenn

zeichnet wi rd . D ie Fahne ist kelchartig und g r ü n , die mi t Ober- und Unter

lippe einer Labiate zu vergleichenden F l ü g e l ockerfarben mi t braunroten Adern . 
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Das Schiffchen ist quer übe r den B l ü t e n e i n g a n g g e k r ü m m t und t r äg t an seiner 
Konkavseite ein merkwürd iges „behaar tes H ö c k e r c h e n " , dessen F u n k t i o n noch 
zu en t rä t se ln ist. Ebenso ist vor l äu f ig nicht zu entscheiden, ob der E i n t r i t t 
der Bes täuber oberhalb oder unterhalb des Rostrum zu erfolgen hat, da die um 

Porto Alegre beobachteten B l ü t e n unbesucht blieben. 
1129. P . e r y t h r o l o m a M a r t . und P . p sammodes L i n d i n . — beide 

mit ziegelroten F l ü g e l n — sowie auch P . s emie rec tus L . m i t dunkelpurpur-
braunen B l ü t e n nebst P . l o n g i p e d u n c u l a t u s M a r t . schliessen sich dem Typus 

von P. p r o s t r a t u s an. 

1130. P . s emie rec tus L . entfaltet bei H o n o l u l u seine dunkelroten B l ü t e n 
nach A . H e l l e r (Minnesota Bot. Stud. Minneapolis. 1897. p. 836) erst Nach
mittags. 

1 1 3 1 . S t r o p h o s t y l e s a n g u l o s a E l l . [ F o e r s t e A m . Nat . X I X . p. 887 
bis 8 8 8 ; R o b . F low. V p. 199—200] . — Das Schiffchen ist stark nach rechts 
geschlagen und derart g e k r ü m m t , dass seine Spitze übe r die Basis zu liegen 
kommt. Letztere hat eine breite sackförmige Gestalt und t r äg t oben einen 
Fortsatz, der den Nektarzugang versperrt. Der l inke F l ü g e l wendet sich zur 
rechten Seite h inüber , so dass sich die blumenbesuchende Biene auf letzterer 
niederlassen und zwischen der Schiffchenspitze und dem Basalfortsatz i n die 
Blüte eindringen muss. Diesen Fortsatz fasst sie m i t den Vorderbeinen und 
drückt dadurch das Schiffchen zu rück und zugleich nach a b w ä r t s , worauf die 
Narbe und die p o l l e n f ü h r e n d e G r i f f e l b ü r s t e ihr übe r den Thorax fegen. A u f 
diese Weise e m p f ä n g t die Narbe f remden, von f r ü h e r besuchten B l ü t e n mit
gebrachten Pollen, w ä h r e n d die Gr i f f e lbü r s t e eine neue Pollenladung am Thorax 
des Besuchers absetzt. Sobald die Biene den Basalfortsatz los läs s t , kehren 
Schiffchen und G r i f f e l i n ihre u r sp rüng l i che Lage zurück . 

Von B e s u c h e r n bemerkte R o b e r t s o n in Illinois nur die A p i d e n : 1. Mega
chile brevis Say 9> s § d . u. psd. 2. M. exilis Cr. rf sgd. Ausserdem wurden an den 
extrafloralen Nektarien der Pflanze 20 Hymenopteren, 12 Dipteren und 1 Hemiptere 
saugend beobachtet. Myrmekophilie scheint nicht vorzuliegen. 

1132 . V o a n d z e i a s u b t e r r a n e a T h o u a r s der T r o p e n l ä n d e r wurde von 
T a u b e r t i m botanischen Garten zu Ber l in beobachtet und entwickelt i n den 
Erdboden eindringende B l ü t e n s t ä n d e aus den Blattachseln der dem Boden an
liegenden Zweige; die Knospen werden aber durch späteres A u f w ä r t s w a c h s e n 
der Blütens t ie le aus der Erde herausgehoben und entwickeln sich zu chasmogamen 

B lü t en ; zuletzt wi rd durch weiteres Wachstum der unterirdischen Teile die heran
reifende Fruch t wieder i n die Erde gezogen (nach E n g l e r i n Sitzungsb. K . 
Akad. Wissensch. Ber l in . 1895. V - p. 65 — 6 6 ) ; die offenen B l ü t e n sollen nach 
C o r r e a de M e l l e - (Journ. L i n n . Soc. Bot. V o l . X I . 1870. p. 254 ; cit. von 
D a r w i n ) i n Brasilien niemals F r ü c h t e entwickeln. 

252. Vigna Savi. 

1133 . V . s inens i s L i n d l , (englisch: cowpea) t r ä g t am obersten T e i l der 

Blü tens t ie le nach T r e l e a s e (Litter . Nr . 2376) einige kleine extraflorale 
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Nektarien, deren H o n i g Ameisen und Falter anlockt (nach Bot . Jb . 1879. I . 
p. 124). — Die B l ü t e n dieser weitverbreiteten Ku l tu rp f l anze wurden von L i n d 

m a n (Blü tene inr ich t . I . Legumin . p. 30—31) an Exemplaren untersucht, die er 
aus brasilianischem Samen in Stockholm gezogen hatte. Ubereinst immend mit 
F r u h w i r t h s Beobachtungen an V m e l a n o p h t h a l m u s (Progr. z. 80. Jahresb. 
d. K g l . W ü r t t e m b . Landwir tsch . A k a d . Hohenheim. 1898) ist auch hier die 
B l ü t e n d a u e r sehr kurz , da die am f r ü h e n Morgen e r ö f f n e t e n B l ü t e n schon um 

9 —9 x /2 U h r vormittags welken. Die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g ist etwa die von 
L a t h y r u s , aber die Narbe ist schief der nach rechts g e k r ü m m t e n Griffelspitze 

aufgesetzt. D i e B l ü t e n erwiesen sieh wie die von F r u h w i r t h beschriebenen 
als autogam und autokarp. 

1 1 3 4 . V . l u t e o l a B e n t h . , eine i n S ü d a m e r i k a und auch sonst verbreitete 

Schlingpflanze mi t blassgelben, an P i s u m erinnernden B lü t en , bildet nach 

L i n d m a n (a. a. O. p . 31—32) biologisch einen Ubergangsschritt zu Phase-
o l u s , da der G r i f f e l innerhalb des Schiffchens eine schwach spiralige K r ü m m u n g 
nach l inks aufweist. 

1 1 3 5 . Y . t r i l o b a W a l p . zeigt nach S c o t t E l l i o t (S. A f r . p. 351) im 

Vergleiche z u P h a s e o l u s a d e n a n t h u s insofern einen weiteren Fortschrit t der 
B l ü t e n e i n r i c h t u n g , als zur Ve rb indung zwischen Fahne u n d F l ü g e l n noch ein 

drittes Paar von Verdickungen auf t r i t t , das sich i n Zapfenform auf die Aussen
seite der F l ü g e l ö h r c h e n legt. Der Fahnennagel t r ä g t unterseits zwei vor

springende Leisten, die das unpaare Stamen an seinem breiten Teile fest um
fassen. Der G r i f f e l t r i t t hier nur aus einer kleinen Ö f f n u n g an der Kielspitze 
hervor. 

1136. V - a n g u s t i f o l i a B t h . hat nach S c o t t E l l i o t (a. a. O. p. 351—352) 
stark asymmetrische B l ü t e n . Der Fahnennagel hat die auch bei voriger A r t 
e r w ä h n t e n Leisten. A n der Fahnenplatte befindet sich — etwa 4 L i n i e n von 

der Basis entfernt — ein kege l förmiger Zapfen rechts vom Mit te lnerv. Der 

G r i f f e l bildet von seinem Ursprung am Ovar z u n ä c h s t ein vertikales S t ü c k und 

sch läg t sich dann, i m rechten W i n k e l abbiegend, nach l i n k s , wobei er gleich

zeitig so gedreht erscheint, dass seine Unterseite sich nach oben kehrt. Die 

Narbe bildet einen schwachen Vorsprung am verflachten Grif fe lende. Die rechte 
K i e l h ä l f t e umfasst m i t ihrer Spitze i n F o r m einer l ö f f e i f ö r m i g e n Decke das 

horizontale Grif fe lende und t r ä g t an ihrem Basalteil ein Ö h r c h e n , das vom 
Ö h r c h e n des rechten F l ü g e l s bedeckt und festgehalten wi rd . Beim Nieder

d r ü c k e n gleitet nur die rechte K i e l h ä l f t e nach unten und aussen übe r den 

G r i f f e l for t . Andererseits bi ldet die l inke K i e l h ä l f t e ü b e r dem Griffelende eine 

A r t von Tasche, i n der die Antheren l iegen; seitlich an diesem T e i l des Kiels 

— etwa halbwegs nach unten — erhebt sich ein kege l fö rmige r Vorsprung, der 

den Rand des l i n k e n F l ü g e l s beim N i e d e r d r ü c k e n fes thä l t , Dadurch kommt 

eine Drehung der l inken K i e l h ä l f t e u m eine horizontale Achse zu s t ände , wobei 
sich die Kielspitze nach aussen wendet. 

B e s u c h e r der Blüte vermochte S c o t t E l l i o t nicht aufzufinden; doch ist anzu
nehmen, dass ein auf den Blütenflügeln sich niederlassendes Insekt beim Eindringen in der 
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Gegend des Fahnenzapfens Abwärtsbewegung der rechten, sowie Drehung der linken 
Kielhälfte — und damit ein Hervortreten der Bestäubungsorgane — bewirken mtisste; 
beim Verlassen der Blüte könnte es dann, um Bestäubung herbeizuführen, die Griffel
spitze von unten her streifen. — Die Pflanze war bei Prätoria steril. 

1137 . D o l i c h o s L a b i a » L . Die Einr ich tung der Fahne zeigt eine ge
wisse Ähn l i chke i t m i t der von C a n a v a l i a , P h a s e o l u s und V i g n a ; die 

vorderen Zapfen sind gross, ha lbk re i s fö rmig und halten die O b e r r ä n d e r der 
F l ü g e l fest i n der Mi t t e l l in ie zusammen. Der verdickte Fahnennagel besitzt 
eine A u s h ö h l u n g , i n der das unpaare Stamen festliegt, so dass ein Insekten

rüssel unmögl ich oberhalb des genannten S taubgefässes einzudringen vermag. 
Die Hebung f indet hier jedenfalls i n der Weise statt, wie es F a r r e r f ü r 
P h a s e o l u s c o c c i n e u s beschrieb. A n jeder Seite des Kie l s f ü g t sich ein kegel
förmiger Zapfen in eine tiefe A u s h ö h l u n g des entsprechenden F lüge l s ein. Die 
Narbe nebst der p o l l e n f ü h r e n d e n Gr i f f e lbü r s t e t r i t t aus einem Längssch l i t z des 

Kiels — gerade gegenübe r der Fahne — hervor. Das Nektar ium umgiebt i n 
Form eines Kragens das gestielte Ovar ( S c o t t E l l i o t a. a. O. p. 352—353) . 

95. Familie Geraniaceae. 

253. Geranium L. 

Die von T r e l e a s e (Mem. Boston Soc. V o l . I V 1887. p. 71—84) stu
dierten G e r a n i u m - A r t e n Nordamerikas zeigen wie die europä ischen eine Stufen
folge von grossblumigen, stark protandrischen und allogamen Formen (G. m a c u -
l a t u m L . u . a.) bis zu k le inb lü t igen , homo- und autogamen Spezies (G. C a r o 
l i n i a n u m L . ) ; zu letzterer Gruppe gehören auch die i n Nordamerika einge
schleppten G . p u s i l l u m L . und m o l l e L . , bei denen die kurze Lebensdauer 
und reichliche Samenbildung das Festsetzen i n dem neuen Wohngebiete er
leichtert hat. 

1138 . G . m a c u l a t u m L . [ R o b . F low. I I I . p . 299—300] . — B . — Die 
Blü tene in r i ch tung stimmt m i t der der grossblüt igen G e r a n i u m - A r t e n , wie 
G. p a l u s t r e und G. p r a t e n s e , überein . Zuerst entlassen die f ü n f äusseren 
S taubgefässe ihren Pollen und dann ebenso die fün f inneren; die Antheren fa l len 
i n der Regel ab, ehe die Narben empfängnis fäh ig ' sind. Autogamie ist demnach 
ausgeschlossen. R o b e r t s o n beobachtete, dass bei u n g ü n s t i g e m Wetter die 
Blü ten langsamer ihren Geschlechtszustand ä n d e r n ; manche verharren bis zu 
drei Tagen i m m ä n n l i c h e n und andere ebenso lange im weiblichen Zustande. 
Dagegen durchlaufen sie bei warmem Wetter beide Stadien am näml ichen Tage. 

Verschiedene kleine Insektenarten (Anthreniden u . a.) fliegen auf den K r o n 
b lä t te rn an und ve rmögen den H o n i g zu erlangen, obgleich sie als B e s t ä u b e r 
von zweifelhafter Bedeutung sind, da sie nicht regelmässig Antheren und Narben 
berühren . Grössere , langrüsse l ige Ap iden sind die eigentlichen Bes täuber . 

R o b e r t s o n verzeichnete in Illinois an 7 Tagen des Mai 6 langrüsselige und 
7 kurzrüsselige Apiden, 1 lang- und 1 kurzrüsselige Diptere, 1 Tagfalter und 1 Sphingide. 
T r e l e a s e beobachtete in Wisconsin 2 kurzrüsselige und 2 langrüsselige Apiden als 
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Besucher. Ein oligotroper Blumenbesucher ist Anthrena geranii maculati Robts. (Flow. 
X I X . p. 36.) 

1139 . G . c a r o l i n i a n u m L . [ R o b . F low . X I . p . 272] . — Der 2—4 dm 
hohe, sich m i t seineu Zweigen stark ausbreitende Stengel t r ä g t zahlreiche, aber 

wenig augenfä l l ige , blassrosarote B l ü t e n . Die K r o n e erreicht einen Durchmesser 
von 7 mm. Die Protandrie ist nur schwach ausgep räg t . D i e Antheren des 

inneren Staubblattkreises stehen so dicht an den Narben, dass bei ausbleibendem 
Lisektenbesuch leicht spontane Autogamie eintr i t t . D i e B l ü t e n sind kleinen 

Apiden angepasst. 
Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an einem Junitage 3 lang

rüsselige und 6 kurzrüsselige Apiden, 1 Faltenwespe, 1 Schwebfliege und 1 Falter. 

1 1 4 0 . G . a t r o p u r p u r e u m H e l l e r . 
C o c k e r e l l (Amer. Nat. X X X V I . 1902. p. 810) nennt als Blumenbestäuber dieser 

A r t in New Mexiko eine Colletes-Art. 

1 1 4 1 . G . R i c h a r d s o n i i F . et M . Die i n den kalifornischen Bergen von 

A l i c e J . M e r r i t t (E ry th . I V p . 149) untersuchte Pflanze hat einen charak
teristischen Geruch. Die blassrosaroten K r o n b l ä t t e r sind mi t karmoisinroten Saft
mal l inien gezeichnet; H o n i g w i r d reichlich abgesondert u n d von Haaren auf 

den K r o n n ä g e l n geschü tz t , ist aber ganz leicht zugängl ich . Die Protandrie ist 
so a u s g e p r ä g t , dass in der Regel die Antheren bereits abgefallen sind, wenn 

die Narben sich entfal ten. D a der Niveauabstand zwischen den unteren A n 
theren und den K r o n b l ä t t e r n etwa vier L i n i e n , zwischen den letzteren und den 

Griffelspi tzen f ü n f bis sechs L i n i e n be t räg t , so k ö n n e n kleine Insekten unschwer 

H o n i g p l ü n d e r n , ohne die B e s t ä u b u n g s o r g a n e zu b e r ü h r e n . D ie Pflanze trug 
i m Bear V a l l e y reichlich F r ü c h t e . 

Als unnütze B e s u c h e r bemerkte M e r r i t t kleine Megachile- und Prosopis-Arten, 
von normalen Bestäubern Arten von Podalirius, Osmia, Coelioxys sowie B o m b u s c a l i 
f o r n i c u s , die sich fast stets an die Staubblüten oder die Griffel anklammerten; auch 
grosse Fliegen, die meist auf der Krone zu sitzen pflegen, können beim Anfliegen Be
stäubung bewirken. 

1142. G. s a n g u i n e u m L . , i n Nordamerika eingeschleppt, ist daselbst 

nach M e e h a n (Lit ter . N r . 1564. p . 248—249) ebenso stark protandrisch wie 

i n seiner He ima t ; dementsprechend setzt auch nur etwa die H ä l f t e der B lü t en 
Samen an. 

1 1 4 3 . G . m o l l e L . Die P o l l e n k ö r n e r haben nach B . D . H a l s t e d (Lit ter . 

N r . 878) eine Grösse von 110—117 p (Cit . nach Bot . Jb . 1889. I . p. 523). 

1144 . G . m i e r o p h y l l u m H o o k . f . auf Neu-Seeland s t immt i n der Blü ten
einrichtung m i t dem dort eingeschleppten G. m o l l e L . übere in (nach G. M . 
T h o m s o n New Zeal. p. 256—257) . 

1 1 4 5 . G . f a v o s u m H ö c h s t , und G . t r i l o p h u m B o i s s . sind nach U r b a n 

(Jahrb. d . Be r l . Bot . Gartens I I I . 1884. p. 234 f f . ) mi t kleistogamer und 

chasmogamer B l ü t e n f o r m bekannt. G . o m p h a l o d e u m L g e . ist i n seiner 

Gartenform seit vielen Generationen auf S e l b s t b e s t ä u b u n g angewiesen. 
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2 5 4 . E r o d i u m L ' H e r i t . 

1146. E . a rboreseens W i l l d . Diese w ü s t e n b e w o h n e n d e A r t t r ä g t nach 
F i s c h (Beitr. p. 39—40) i n dichten Dolden stehende, grosse, schwach nach 
Veilchen riechende B l ü t e n , die nach 5 — 6 Stunden bis zur Mittagszeit ihre 
Anthese beendet haben und daher in der Nacht an den vorhandenen Knospen 

keines Schutzes b e d ü r f e n . Der B lü tendurchmesse r be t räg t 25—35 mm. V o n 
den fünf karminroten, am Grunde schwarz geäde r t en K r o n b l ä t t e r n sind die 
beiden oberen durch ein basales, schwarzes, m i t durchscheinenden, weissen 
Flecken geziertes Saf tmal ausgezeichnet. N u r die f ü n f inneren S t a u b b l ä t t e r 

sind fer t i l und drehen ihren anfangs introrsen Beutel beim A u f b l ü h e n nach 
aussen; die f ü n f äusseren Stamina sind zu bewimperten Schuppen reduziert. 
Die fünf den Filamentbasen der fer t i len S taubb lä t t e r gegenübe r s t ehenden Hon ig 
drüsen sondern reichlich H o n i g i n völl ig freier Lage (Klasse A nach M ü l l e r s 
Einteilung) ab. Der aus den f ü n f verbundenen F r u c h t b l ä t t e r n gebildete Kegel 
des B lü t encen t rums t r ä g t am Ende f ü n f samtartige Narben, die schon i n der 
Knospe völlig entwickelt sind. Die Antheren s t äuben erst zur Zeit der B lü t en -
Öffnung, so dass also schwache Protogynie vorliegt. Bei A n f a n g des B l ü h e n s 
ist Autogamie wegen des Abbiegens der S t a u b b l ä t t e r von den Narben ausge
schlossen, gegen Ende der Blü teze i t ist sie dagegen durch das Zusammenschliessen 
der Kelchblä t te r und centripetale Bewegung der S t a u b b l ä t t e r zu den Narben h in 
unvermeidlich. 

Als B e s u c h e r bemerkte F i s c h im Frühjahr bei H e l u a n nur eine kleine 
Muscide, die an der Geschlechtssäule anflog, sowie eine Ameise. 

1147. E . g l a u c o p h y l l u m A i t . , wie die vorige ein Bewohner der ägypt i 
schen W ü s t e , hat kleinere, nur 10 —15 m m Durchmesser erreichende, niemals 
sich völlig entfaltende (hemikleistogame) B lü t en von mattroter F ä r b u n g ; das 
Saftmal der oberen K r o n b l ä t t e r feh l t ; auch secernieren die H o n i g d r ü s e n nur 
schwach. Die Protogynie ist wie bei E . a r b o r e s e e n s wenig ausgepräg t , Selbst
bestäubung spielt in den ephemeren B l ü t e n aber gegen Schluss der Blü teze i t 
eine stärkere Rolle oder ist bei wenig sich ö f f n e n d e n B l ü t e n sogar der aus

schliessliche B e s t ä u b u n g s m o d u s (nach F i s c h , Beitr. p. 40—41) . 

1148. E. e i c u t a r i u m L ' H e r i t . sah R e i c h e ( E n g l e r s Jahrb. X X I . 1896. 
p. 40) i n Chile am Rio Maule immer nur i n der aktinomorphen F o r m b lühen . 

255. Pelargonium L'Herit. 

Die vorzugsweise dem Kaplande angehör ige Gat tung zeichnet sich durch 
zygomorphe B l ü t e n und einen einseitig gestellten, dem Blütens t ie l angewachsenen 

Honigsporn aus. Mehrere A r t e n wie P. n o c t u r n u m ( = P. triste Ait .?) , P. l o -
b a t u m W i l l d . u . a. werden von D e l p i n o ( U l t . oss. P. I L F . I I . p. 274 
bis 275) wegen ihrer t r ü b e n B l ü t e n f a r b e , ihres näch t l i chen Wohlgeruches und 
der L ä n g e ihres Honigsporns (bisweilen bis 3,5 cm) zu dem sphingophilen R ö h -

renblumentypus gestellt. A u c h M a t t e i ( I lepidotteri e la dicogamia, Bologna 
1888. p. 36) nennt P. n o c t u r n u m und t r i s t e als nach t fa l t e rb lü t ig . 
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Andere A r t e n von P., wie r u t a e f o l i u m B ä k . , besitzen nach D e l p i n o 

(a. a. O. p. 262) Schnietterlingsblumeneinrichtung und sind also vermutlich 
meli t tophi l . 

Kolibribesuche e r w ä h n t e T r e l e a s e (Amer. Na t . X I V - 1880. p. 362) aus 

Alabama. A u c h in den G ä r t e n von Bogota wurde an einer G e r a n i u m - A r t 
(oder Pelargonium?) mi t scharlachroten B l ü t e n h ä u f i g ein K o l i b r i (Lesbia 
amaryll is) beobachtet (nach G o u l d bei D e l p i n o a. a. 0 . p. 334). W e s t 

w o o d sah die Tabanide Pangonia rostrata die B l ü t e n von P e l a r g o n i u m be
suchen (nach T r e l e a s e M e m . Boston. Soc. Na t . H i s t . I V - p. 103). 

1 1 4 9 . P . g r a v e o l e n s L ' H e r i t . D i e stark ausgesprochene Protandrie der 

B l ü t e n wurde von C. R . B a r n e s (Bot. Gaz. V I I . p . 161) e r w ä h n t . 

1 1 5 0 . P . E c k l o n i H a r y . D ie weissen oder fleischfarbenen Blü ten dieser 

s ü d a f r i k a n i s c h e n A r t stehen nach S c o t t E l l i o t (S. A f r . p. 339) auf blattlosen, 
bis zwei Fuss langen Achsen und sind protandrisch. D i e nach oben ausstäu

benden Antheren bilden eine ebene, mi t Pol len bedeckte F l ä c h e , die von der 
Bauchseite der Besucher gestreift w i r d ; im weiblichen Stadium biegen sich die 

drei oberen G r i f f e l s t ä rke r nach r ü c k w ä r t s als die beiden unteren und nehmen 
genau die Stelle e in , an der sich im m ä n n l i c h e n Stadium die Antheren be

fanden. Der etwa l 1 / 2 Z o l l lange H o n i g k a n a l l äss t Anpassung an Nachtfalter 
vermuten. 

S c o t t E l l i o t beobacbtete be iPrä to r ia in Südafrika an der Blüte eine H y m e n o 
p t er e, die durch ein Einbruchsloch über dem Honigkanal Nektar stahl. 

1 1 5 1 . P . b e t u l i n u m A i t . hat nach S c o t t E l l i o t (a. a. 0 . ) einenHollig-

kanal von 1U Z o l l L ä n g e ; die Filamente der f ü n f oberen S t a u b b l ä t t e r sind etwas 
verwachsen. 

1 1 5 2 . P . h i r t u m J a c q . hat einen Hon igkana l von 15 L i n i e n Tiefe. 

1 
9 6 . F a m i l i e O x a l i d a c e a e . 

256. Oxalis L. 

Die ausgedehnten Untersuchungen, die H i l d e b r a n d übe r die Lebensver

hä l tn i s se der O x a l i s - A r t e n (Jena 1884) v e r ö f f e n t l i c h t e , geben Kenntnis von 
neuen, b lü tenbio log isch wichtigen Thatsachen, die i n den f r ü h e r e n B ä n d e n des 

Handbuches bisher u n e r w ä h n t blieben. Gleiches g i l t f ü r spä te r angestellte Be

obachtungen des genannten Forschers übe r den Trimorphismus der O x a l i s -

b l ü t e n (Bot. Zeit. 1887. N r . 1—3; Bot. Centralbl . B d . 79. 1899. p. 1—4). 
E i n hierher gehör iges allgemeines Ergebnis formulier t H i l d e b r a n d (Bot. Zeit. 

1887. p. 38) folgendermassen: „ I m allgemeinen möch te man versucht sein, zu 

sagen, dass je u n f r u c h t b a r e r die Formen einer A r t bei Se lbs tbes täubung 

sind, d e s t o l e i c h t e r u n t e r d e n d u r c h V e r e i n i g u n g z w e i e r F o r m e n 

e r z e u g t e n N a c h k o m m e n a u c h d i e d r i t t e a u f t r i t t , z. B . bei 0 . la -

s i a n d r a Z u c c , hingegen j e f r u c h t b a r e r e i n e F o r m i n s i c h , e i n 

d e s t o z ä h e r e s F e s t h a l t e n a n d i e s e r F o r m i n i h r e n N a c h k o m m e n 
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z . B . bei O. c a r n o s a M o l . und i n c a r n a t a L . Doch zeigen sich auch Aus
nahmen, und um eine feste Regel aufzustellen, sind die Erfahrungen noch lange 
nicht zahlreich genug" Weitere Experimente, z. B . m i t O. D e p p e i L o d d . 

(Bot.. Centralbl. B d . 79. p. 2—3), die i n der Regel bei K u l t u r in europäischen 
Gärten nur i n der kurzgr i f fe l igen, mi t Pollen der eigenen F o r m unfruchtbaren 
Blüten auf t r i t t , bewiesen ferner, dass bei ausnahmsweisem Samenansatz einer 
solchen Form unter den Säml ingen auch die beiden, bis dahin fehlenden For

men — bei O. D e p p e i also auch mittel- und langgriffei ige Exemplare — auf
zutreten vermögen . „Die Anlage zu allen drei Formen — schreibt H i l d e 
b r a n d t (a. a. O. p. 3) hat sich viele Generationen hindurch i n den Brutzwiebeln 
fortgepflanzt und trat erst dann i n die Erscheinung, als durch geschlechtliche 
Zeugung Nachkommen gebildet wurden." Es liegt hierin eine A r t von experi
mentellem Beweis d a f ü r , dass bei gewissen trimorphen Ar ten die Sexualkerne 
sämtlicher Ind iv iduen gleicher B l ü t e n f o r m bereits die Anlage zu allen drei Sexual
formen enthalten und sie daher auch bei vegetativer Weitertei lung der Kerne 
durch die Brutzwiebeln auf beliebig viele Pflanzengenerationen vererben k ö n n e n , 
so dass selbst im F a l l von Kreuzung zweier Individuen der näml i chen Fo rm 
wie eben bei 0 . D e p p e i Säml inge aller drei Formen sich ergeben müssen . 
Auch bei 0 . b i f i d a T h b g . trat die lange schlummernde Anlage zur Lang-
griffeligkeit bei der geschlechtlichen For tpf lanzung — und zwar zwischen mit tel-
und kurzgriffeligen S töcken — wieder i n die Erscheinung (a. a. O. p. 3). 

1153. 0 . rosea Jacq . , 0 . m i c r a n t h a B e r t , und 0 . a l s ino ides W a l p . 
sind kurzlebige Ar ten , i n deren homostylen B l ü t e n durch S e l b s t b e s t ä u b u n g reich

liche Autokarpie eintr i t t (nach H i l d e b r a n d Lebensv. d. Oxal . p . 4 — 5 ) . 

R e i c h e ( E n g l e r s Jb. X V I I I . 1894. p. 267) fand bei O. ro sea J a c q . 
in Chile als M i t t e l aus Beobachtungen an drei verschiedenen Standorten 36,7 °/'o 
kurzgriffeiige, 31,3 °/o mit telgriffel ige und 32° /o langgriffelige Stöcke . Wahr
scheinlich hat er eine andere A r t untersucht als H i l d e b r a n d (!). 

O x a l i s m i c r a n t h a B e r t , i n Chile b l ü h t nach R e i c h e (Eng l . Jahrb. 

X V I I I . 1894. p. 266) bisweilen kleistogam. 

1154. 0 . O r t g i e s i i R e g e l . , eine mit fleischigem Stengel ausdauernde A r t 
wurde von H i l d e b r a n d (Lebensv. a. a. O. p. 8) nur i n der langgrif feiigen, 
aber steril bleibenden Form beobachtet und ist i n der Heimat wahrscheinlich 
trimorph. Die verwandte O. p u b e s c e n s H . B . K . hat dagegen homostyle, auto-

game Blü ten . 

1155. 0 . l o b a t a S i m s . Die leuchtend gelben, safranduftenden B l ü t e n 
wurden von H i l d e b r a n d (Lebensv. p. 40) nur i n der kurzgriffel igen F o r m 
mit mangelhaftem Fruchtansatz beobachtet und sind wahrscheinlich t r imorph. 

Die Blüten sah R e i c h e (Engl. Jahrb. .XXI, 1896. S. 39) in den Steppen Chiles 
am Rio Maule häufig von A p i s m e l l i f i c a besucht. 

1156 . 0 . t e t r a p h y l l a Cav . wurde von H i l d e b r a n d (Lebensv. p. 43) nur 

in der langgrif feiigen, völl ig sterilen Fo rm beobachtet. 

1157 . 0 . r u b e l l a J a c q . wurde von H i l d e b r a n d (Lebensv. p. 51) i n 
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der mit te lgr i f fe i igen F o r m beobachtet; als kurzgr i f fe i ige F o r m gehör t O. m u l t i -

f l o r a J a c q . hierher. 
1158 . 0 . v e r s i e o l o r L . mi t leuchtend weissen, unterseits rotberandeten, 

an der Basis gelb g e f ä r b t e n B lü t en ist i n der langgr i f fe l igen F o r m völl ig selbst

steril und wohl t r imorph ( H i l d e b r a n d , Lebensv. p. 60). S c o t t E l l i o t 

(S. A f r . p. 339 — 340) f and die A r t i n S ü d a f r i k a ebenfalls heterostyl-trimorph, 
und zwar waren die langgriffe l igen S töcke zahlreicher als die kurzgriffel igen. 

1 1 5 9 . 0 . i n c a r n a t a L . wurde von H i l d e b r a n d i n der langgriffeligen, 
m i t eigenem Pollen völ l ig fruchtbaren B l ü t e n f o r m beobachtet (Lebens-
verh. p. 63). 

1160 . 0 . C o p p o l e r i i T o d . , m i t grossen, gelben B l ü t e n , wurde von H i l d e -

b r a n d (Lebensv. p. 71) nur i n der langgri f fe l igen F o r m beobachtet, die einige 
gute Samen lieferte. 

1 1 6 1 . 0 . f a b a e f o l a J a c q . wurde von H i l d e b r a n d (a. a. O. p. 72) nur 

i n der mi t te lgr i f feiigen Fo rm beobachtet; vielleicht gehör t 0 . l a n c i f o l i a Jacq, 
als langgriffe l ige F o r m dazu. 

1 1 6 2 . 0 . M a j o r a n a e T o d . erwies sich nach H i l d e b r a n d (a. a. 0 . p. 73) 
i n der mi t te lgr i f fe l igen F o r m als steril. 

1163 . 0 . c e r n u a T h b g . , m i t grossen, gelben B lü t en , wurde von H i l d e 
b r a n d (Lebensv. p . 83) nur i n der kurzgr i f fe l igen , m i t eigenem Pollen 
unfruchtbaren B l ü t e n f o r m beobachtet; doch bildeten sich durch Bestäubung 

mi t Pol len von O. c o m p r e s s a J a c q . ( langgriffel ig) einige, spä te r jedoch ab
fallende F r ü c h t e aus. 

1 1 6 4 . 0 . compressa J a c q . A u c h diese von H i l d e b r a n d (Lebensv. 
p. 86) nur i n der langgr i f fe l igen , selbststerilen F o r m beobachtete A r t brachte 

durch B e s t ä u b u n g m i t Pol len von O. c e r n u a T h b g . einige taube Früchte 
hervor. 

1165 . 0 . v a r i a b i l i s J acq . i n der kurzgr i f fe l igen F o r m zeigte bei Kreuzung 
mi t der mi t te lgr i f fe l igen F o r m von 0 . p u r p u r e a J a c q . bisweilen Fruchtan

satz; doch keimten die Samen nicht ( H i l d e b r a n d a. a. O. p. 92). Auch 

S c o t t E l l i o t f and die A r t in S ü d a f r i k a trimorph-heterostyl, und zwar waren 

die kurzgr i f fe l igen S töcke zahlreicher als die langgr i f fe l igen ( S . - A f r . p. 339 
bis 340). 

1166 . 0 . P i o t t a e C o l l a . Die schmutzig orangeroten B l ü t e n der lang
gr i f fe l igen F o r m erwiesen sich bei k ü n s t l i c h e r B e s t ä u b u n g als f ruchtbar ( H i l d e 
b r a n d Lebensv. p. 96). 

1167 . 0 . c a r n o s a M o l i n . Die grossen, gelben B l ü t e n wurden von H i l d e 

b r a n d (Lebensv. p. 10) nur i n der mi t te lgr i f fe l igen F o r m beobachtet und er
wiesen sich bei Insektenabschluss als fruchtbar. 

1 1 6 8 . 0 . hedysa ro ides H . B . K . , eine A r t m i t verholzenden, unteren 

Achsen, wurde von H i l d e b r a n d (Lebensv. p. 11) vorwiegend mittelgriffelig, 

in einem F a l l auch kurzgr i f f e i ig beobachtet; durch k ü n s t l i c h e B e s t ä u b u n g beider 
Formen wurde Samenansatz erzielt. 

1169 . 0 . r u s c i f o r m i s M i q . , ein kleiner Strauch Brasiliens, entwickelt 
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kleine, gelbe, langgriffel ige B lü t en , die wahrscheinlich i n der Heimat der Pflanze 
trimorph sind (mit O. d a p h n i f o r m i s als mit te lgr i f feiiger und O. s a l i c i f o r m i s 

als kurzgrif feiiger Form nach H i l d e b r a n d Lebensv. p . 13). 
1170. 0 . r h o m b i f o l i a J a c q . aus Caracas wurde nur i n der langgriffe l igen 

Form von H i l d e b r a n d (Lebensv. p. 15) beobachtet, ist aber i n der Heimat 
wahrscheinlich t r imorph. 

1 1 7 1 . 0 . d e n d r o i d e s K t h . hat nach H i l d e b r a n d (Lebensv. p. 16) hel l 
violette, homostyle und autogame B l ü t e n ; bisweilen t r i t t die B e s t ä u b u n g schon 
in geschlossener Knospe ein. 

1172. 0 . t r opaeo lo ides H o r t . , mi t 0 . c o r n i c u l a t a nahe verwandt, 
entwickelt wie letztere gelbe, homostyle und autogame B l ü t e n ( H i l d e b r a n d 
Lebensv. p. 18). 

1173. 0 . o r e g a n a T . et G r . (Kal i fornien) stimmt in den vegetativen 
Teilen mit 0 . a c e t o s e l l a L . überein, jedoch wurden nur chasmogame B l ü t e n 
beobachtet ( H i l d e b r a n d Lebensv. p. 22). 

1174. 0 . R e g n e l l i M i q . (Brasilien; ist ausgezeichnet t r imorph mit Selbst
sterilität der drei Sexualformen unter sich ( H i l d e b r a n d Lebensv. p. 24—25) . 

1175. 0 . a r t i c u l a t a Sav. wurde von H i l d e b r a n d (Lebensv. p . 28) 
in der lang- und mit te lgr iffel igen F o r m beobachtet, die auch an isolierten B l ü t e n 
sich fruchtbar erwiesen. 

1176. 0 . v e s p e r t i l i o n i s T . et G . s t immt i n der Vegetationsweise m i t 
0. l a s i a n d r a Z u c c . übe re in ; die kleinen, unansehnlichen, hellvioletten B l ü t e n 
wurden von H i l d e b r a n d (Lebensv. p. 36) nur i n der mi t te lgr i f fe l igen Fo rm 
beobachtet und zeigten sich steril. 

1177. 0 . l a s i a n d r a Zucc . H i l d e b r a n d (Bot. Zeit. 1887. p. 1—3) 
beobachtete Jahrzehnte hindurch an Gartenexemplaren immer nur die kurzgr i f fei ige 
Form, die selbststeril war und durch Zwiebelbrut vermehrt wurde. A l s er nun 
die Blüten dieser kurzgriffel igen Fo rm m i t Pollen der mit telgriffel igen C. H e r -
n a n d e s i i aus Padua bes t äub te , die von C. l a s i a n d r a spezifisch nicht zu 
trennen ist, ergaben sich Kapseln mi t reichlichem Samen; unter den S ä m l i n g e n 
erwiesen sich 8 als langgr i f fe l ig , 11 als m i t t e l - u n d 13 als kurzgrif fe i ig . Ebenso 
verhielt es sich mi t analog erzeugten S ä m l i n g e n der kurzgriffel igen Fo rm. Bei 
sexueller Vereinigung von je zwei Sexualformen kann somit auch die dritte, 
vorher nicht vorhandene, erzeugt werden. H i l d e b r a n d e rk l ä r t dies daraus, 
dass sich die Anlagen der dr i t ten ( in vorliegendem F a l l der langgriffeligen) 
Form durch viele ungeschlechtlich erzeugte Generationen hindurch latent for t 
zupflanzen vermögen. 

1178. 0 . l a s iope ta l a Z u c c . verhä l t sich nach H i l d e b r a n d (Bot. Zeit 
1887. p. 4) ähnl ich wie O. l a s i a n d r a . 

1179. 0 . S r n i t h i i Send , erzeugt bei sexueller Vereinigung der mit te l -
und kurzgriffeligen F o r m auch die langgriffel ige F o r m ( H i l d e b r a n d Bot. Zeit. 

1887. p. 6). 
1180 . 0 . v a l d i v i a n a (Autor?) verhäl t sich nach H i l d e b r a n d (Bot. Zeit. 

1887. p. 20) wie O. l a s i a n d r a . 

i 
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1 1 8 1 . 0 . c a t h e r i n e n s i s N . E . B r o w n . ( = O. R e g n c l l i D a r w i n , 
F r . M ü l l e r und H i l d e b r a n d i n ä l t e ren Schrif ten) . Bei sexueller Vereini

gung der verschiedenen Formen ergeben die S ä m l i n g e nur diejenigen beiden 

Formen, von denen sie direkt abstammen; so wurden von S ä m l i n g e n der kurz
gr i f fe l igen F o r m 14 mit te l - und 10 kurzgr i f feiige, von den S ä m l i n g e n der mittel

gr i f fe l igen F o r m 20 mittel- und 18 kurzgr i f feiige Exemplare durch H i l d e 

b r a n d (Bot. Zeit. 1887. p . 1 9 — 2 0 ) erhalten. H i e r fehlte also die dritte 

F o r m (!). 

1 1 8 2 . 0 . c rass ipes U r b . D ie mit te lgr i f fe l ige F o r m ist i n sich nicht 

absolut selbststeril, sondern zeigt eine schwache Fruchtbarkei t . W u r d e sie mit 

Pol len der langgri f fe l igen F o r m oder letztere mi t Pollen der mittelgriffeligen 

F o r m b e s t ä u b t , t rat reichliche Samenbildung e in , aber unter den Sämlingen 

wurden immer nur lang- und mi t te lgr i f fe l ige Exemplare gefunden ( H i l d e b r a n d 

Bot . Zeit. 1887. p. 2 1 — 2 2 ) ; auch hier w i rd die drit te F o r m nicht latent vererbt 
und ist also auch n icht durch die sexuelle Vereinigung der beiden anderen 

Formen zu erzielen (!). 

Zusammenfassend bemerkte H i l d e b r a n d (Bot. Zeit. 1887. p. 37) über 

das Verhal ten der t r imorphen O x a l i s - F o r m e n folgendes: 

1. V o l l s t ä n d i g unfruchtbar bei Vereinigung der gleichen Sexualform zeigten 

sich: O. l a s i a n d r a , D e p p e i , b i f i d a , f l a b e l l i f o l i a , c e r n u a (kurz-

gr i f fe l ig ) — O. v e s p e r t i l i o n i s , b i f i d a , M a j o r a n a e , o b t u s a (nrittel-
gr i f fe l ig) — O. t e t r a p h y l l a , b r a s i l i e n s i s , v e r s i c o l o r , c o m p r e s s a , 

C o p p o l e r i i , h i r t a ( langgriffei ig) . ( I n diesen F ä U e n l ä s s t sich die dritte Form 
meist durch sexuelle Vereinigung der beiden anderen hervorbringen!) 

2. Ausnahmsweisen und schwachen Fruchtansatz bei Selbs tbes täubung 

innerhalb des gleichen Formenkreises zeigten O. B o w i e i (kurzgriffel ig) und 
O. c a t h e r i n e n s i s (mit te lgr i f fe i ig) . ( I n diesen F ä l l e n w i r d bei sexueller Ver

einigung von je zwei Exemplaren derselben oder zweier Formen meist die dritte 
latente F o r m nicht ü b e r t r a g e n ! ) 

3. S t ä rke re Fruchtbarkei t bei S e l b s t b e s t ä u b u n g besassen: O. v a l d i v i a n a 

und O. s p e c i o s a ; noch s t ä rke re : O. l o b a t a , p e n t a p h y l l a und crass ipes , 

endlich völ l ig f ruchtbar i n sich waren: O. a r t i c u l a t a (mit te l - und langgrif feiig), 

O. i n c a r n a t a , r o s e a und P i o t t a e ( langgriffei ig) , sowie 0 . c a r n o s a (mittel-
g r i f fe l ig ) . ( I n diesen F ä l l e n fehl t die F ä h i g k e i t zum Hervorbr ingen der dritten 
F o r m aus der sexuellen Vere in igung der beiden anderen Formen!) 

E i n Schema, das die Vererbung der drei verschiedenen Sexualformanlagen 

bei den tr imorphen O x a l i s - A r t e n anschaulich macht, wurde von L o e w (Ein

f ü h r u n g i n die Blü tenb io log ie . Be r l i n 1895. p . 243 f f . ) aufgestellt. 
E ine Gruppe nordamerikanischer, m i t der g e l b b l ü t i g e n O x a l i s c o r n i -

c u l a t a L . verwandter A r t e n umfasst nach T r e l e a s e neben homostylen"For

men andere, bei denen ein e igen tüml iches Schwanken i n dem gegenseitigen 

L ä n g e n v e r h ä l t n i s der B e s t ä u b u n g s o r g a n e hervortr i t t , und endlich solche, die sich 

vol lkommen heterostyl erweisen. ( V g l . N r . 1186-—88). 
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1183 . 0 . v i o l a c e a L . [ T r e l e a s e , The Heterogony of Oxalis violacea. 

Amer. Naturalist . X V I . 1882. p. 13—19; A Study of N o r t h American Ge
raniaceae. M e m . Boston Soc. Nat . H i s t . V o l . I V . 1887. p. 8 6 — 8 8 ; Trans. St. 

Louis Acad. Scienc. V - p. 2 8 6 — 2 9 1 ; R o b . F low. X L p. 272—273] . 
Die Pflanze hat nach T r e l e a s e (a. a. O. p . 9 0 — 9 1 ; 94—95) eine ä h n 

liche Wachstumsart wie O. a c e t o s e l l a L . , unterscheidet sich aber durch hetero-
style B lü ten . D ie K r o n b l ä t t e r sind rosa oder weiss g e f ä r b t und etwa dreimal 
länger als der Ke lch . T r e l e a s e vermochte an zahlreichen Exemplaren ver
schiedener H e r k u n f t — aus Wisconsin , I l l ino i s u . s. w. — immer nur lang-

und kurzgrif feiige, niemals die mit telgriffel ige F o r m festzustellen und n i m m t 
deshalb an, dass die A r t aus einer tr imorphen Grundfo rm zu Dimorphie über
gegangen sei. D a f ü r spricht, dass die S t a u b b l ä t t e r deutlich i n 2 Reihen über
einander stehen; nach B . M . V a u g h a n soll der Pol len der mittleren Staub
gefässe sowohl bei der lang- als der kurzgriffel igen F o r m eine Andeutung von 
Verkümmerung zeigen. 

Nach R o b e r t s o n tragen die ca. 1 dm hohen B l ü t e n s t e n g e l eine Dolde 
mit wenigen, rosapurpurnen B l ü t e n , deren K r o n b l ä t t e r sich bis zu einem Durch
messer von 20 m m ausbreiten. A m Grunde d r ä n g e n sich die K r o n n ä g e l zu 
einer etwa 5 m m langen, am S c h l ü n d e erweiterten R ö h r e zusammen, die durch 
die 10 S taubgefässe und die 5 G r i f f e l verengt wi rd . Innen zeigt die R ö h r e 
grünliche, un te rwär t s verbreiterte Streifen auf weisslichem Grunde. Der ca. 4 m m 
lange Kelch steht aufrecht und h ä l t die von den K r o n n ä g e l n gebildete R ö h r e 
fest zusammen. Bei der langgri f fe l igen F o r m ist spontane Autogamie u n m ö g 
lich, die jedoch bei der kurzgriffel igen durch Po l lenfa l l eintreten kann. Die B l ü t e 

wird reichlich von kleinen Apiden besucht. 

Als B e s u c h e r verzeichnete E o b e r t s o n in Illinois an 11 Tagen des Mai 
12 langrüsselige und 13 kurzrüsselige Apiden, sowie 3 Falter. 

1184. 0 . ace tose l la L . M e e h a n (Lit ter . N r . 1591) f and nur die kleisto

gamen Blü ten fruchtbar (nach Bot. Jb . 1880. I . p . 172). 

1185. 0 . ace tose l la L . v a r . o r e g a n a N u t t . ist wie ihre auch i n Europa 
verbreitete Hauptar t und die n ä c h s t v e r w a n d t e O. t r i l l i i f o l i a H o o k , homostyl 
mit zwei Reihen ungleich langer Stamina, die auf allen S töcken vom P i s t i l l 
überragt werden; der Pollen zeigt jedoch keine Differenzierung ( T r e l e a s e a. a. O . 

p. 96—97). Die Pflanze ist mi t N r . 1173 identisch. 

1186. 0 . c o r n i c u l a t a L . v a r . m a c r a n t h a ( = O. p i l o s a N u t t . ? ) 
ändert nach T r e l e a s e (a. a. O. p . 96) stark i n der L ä n g e der B e s t ä u b u n g s 
organe ab, so dass fast eine lang-, mit tel- und kurzgriffel ige Form unterschieden 
werden k ö n n e n , worüber er eine Anzah l von Messungen mitteilt , die Pollen

zellen wurden jedoch nicht n ä h e r untersucht. 

-1187. 0 . c o r n i c u l a t a L . ve rhä l t sich auf Neu-Seeland i n ihrer B l ü t e n -
%brichtung nach G. M . T h o m s o n (New Zeal. p. 257) wie die europäische 
Pflanze. * I n Japan beobachtete K n u t h neben chasmogamen zahlreiche kleisto

game Blü t en . 
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0 . c o r n i c u l a t a v a r . s t r i c t a S a v . Weitere Li t te ra tur : B . D . 

H a l s t e d Li t t e r . N r . 888. 
1 1 8 8 . 0 . S u k s d o r f i i T r e l . D ie i n der Umgebung von Por t land (Oregon) 

h ä u f i g e A r t besitzt heterostyl-trimorphe B l ü t e n . Die L ä n g e n der Bes t äubungs 

organe in den drei verschiedenen B l ü t e n f o r m e n haben nach den Messungen von 

W G. E l i o t (Measurements of the tr imorphic flowers of O x a l i s S u k s 

d o r f i i , Trans. Acad . Sc. St. Lou is V p . 278—285) folgende Durchschnitts

werte ( in m m ) : 

Langgriffelige Form Mittelgriffelige Form Kurzgriffelige Form 
P i s t i l l 9,44 L ä n g e r e Staubgef. 9,11 L ä n g e r e Staubgef. 9,78 

L ä n g e r e Staubgef. 5,09 P i s t i l l 7,08 K ü r z e r e Staubgef. 7,77 

K ü r z e r e Staubgef. 4,10 K ü r z e r e Staubgef. 4,50 P i s t i l l 4,60 

A u f f a l l e n d erscheint hier besonders das Mindermass (5,09) der längeren 
S t a u b g e f ä s s e bei der langgr i f fe l igen F o r m im Vergleich zu den ü b r i g e n einander 

entsprechenden Organen, da man bei völ l ig a u s g e p r ä g t e m Trimorphismus eine 
gleiche L ä n g e der drei entsprechenden Organformen erwarten sollte. 

I n einer Note zu der A b h a n d l u n g E 1 i o t s bebt T r e l e a s e (Observations 

suggested by the preceding Paper. I b i d . p. 286—291) hervor, dass dieselbe 
E i g e n t ü m l i c h k e i t sich nach seinen f r ü h e r e n Beobachtungen ( A m . Nat . 1882. 

p . 13) auch bei O x a l i s v i o l a c e a L . f inde t , die jedoch nur i n einer lang
gr i f fe l igen und kurzgr i f fe l igen F o r m mi t je zwei verschieden langen Sätzen von 

S t aubge fä s sen auf t r i t t . D ie relativen H ä u f i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e der Formen von 
O. S u k s d o r f i i und v i o l a c e a sind nach T r e l e a s e folgende: 

O x a l i s S u k s d o r f i i 0 . v i o l a c e a 
Langgr i f f e l ig 25 63 
Mi t t e lg r i f fe i ig 54 — 

Kurzg r i f fei ig 21 37 

100 100 

0 . S u k s d o r f i i gehör t nebst der ihr nahe verwandten, ebenfalls trimorphen 

O. r e c u r v a T r e l . x ) zu der oben e r w ä h n t e n , nordamerikanischen Formenreihe der 

C o r n i c u l a t a - G r u p p e (vgl . T r e l e a s e i n Bot . Gaz. X I I . p . 166—167) . Wie 
es scheint, ist bei diesen Formen der Trimorphismus noch i n der Entwickelung 
begr i f fen (!). 

D ie Messungen von T r e l e a s e ergaben folgende Mittelwerte (in f.i) f ü r die 
G r ö s s e der Pollenzellen von O. S u k s d o r f i i T r e l . und O. r e e u r v a T r e l . : 

A. M i t t e l g r i f f e l i g e B l ü t e B. K u r z g r i f f e l i g e B l ü t e 
Lange Stamina Kurze Stamina Lange Stamina Kurze Stamina 

O . S u k s d o r f i i 45,4 34,2 49 42 

A. L a n g g r i f f e l i g e B l ü t e B. K u r z g r i f f e l i g e B l ü t e 
Mittlere Stamina Kurze Stamina Lange Stamina Kurze Stamina 

0 . r e e u r v a 28,2 25,7 34,1 32,4 

1 
J ) Nach B r i t t o n und B r o w n (Illustr. Flor. I I . p. 347) ist O x a l i s r e e u r v a 

T r e l . identisch mit 0. g r a n d i s S m a l l , aber nicht mit 0. r e e u r v a E l l . 
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1189 . 0 . m a c r o s t y l i s Jacq.. (Autor?), eine s ü d a m e r i k a n i s c h e A r t mi t langer, 

enger K r o n r ö h r e , ist f a l t e rb lü t ig ( T r e l e a s e , Mem. Boston Soc. p . 97). 
1 1 9 0 . 0 . b u l b o c a s t a n u m P h i l , i n Chile besitzt nach R e i c h e ( E n g l . 

Jahrb. X V I I I . 1894. p . 266) wie viele andere A r t e n des gleichen Wohngebiets 

( 0 . g l u t i n o s a P h i l . , t o r t u o s a L i n d l . , i n c a n a P h i l , etc.) autogame. 
Blüten , i n denen sich die Narben bald den oberen, bald den unteren Antheren 

anlegen. 
1 1 9 1 . 0 . m a g e l l a n i c a F o r s t . , eine neusee ländisch-aus t ra l i sche A r t ent

wickelt nach T h o m s o n (New Zeal. p. 257) weisse, duftlose B l ü t e n mi t f ü n f 
kürzeren, zuerst a u s s t ä u b e n d e n , und f ü n f l änge ren S t aubb lä t t e rn , die in gleicher 
H ö h e mit dem G r i f f e l stehen; beim Welken schliessen sich die K r o n b l ä t t e r zu 

einer A r t Cylinder zusammen und bewirken beim A b f a l l e n infolge der h ä n g e n d e n 
Lage der welkenden B l ü t e n rege lmäss ig Se lb s tbe s t äubung . Letztere scheint aber 
wirkungslos zu sein, da eine Anzahl Pflanzen unter Glasabschluss steril blieb. 

1192 . A v e r r h o a c a r a m b o l a L . macht nach B u r c k (Not. biol . i n A n n . 
d. Jard. Bot. de Buitenzorg V I . p . 253) unter den sonst vielfach tr imorphen 
Oxalidaceen eine Ausnahme, da ihre B l ü t e n heterostyl-dimorph sind. A l s Be
weis f ü r die H e r k u n f t derselben von einer u r sp rüng l i ch tr imorphen Stammform 
sind die kurzen, inneren Stamina mi t völlig reduzierten Antheren zu betrachten. 

97 Familie Tropaeolaceae. 

2 5 7 . T r o p a e o l u m L . 

Die i n der Farbe sehr ve ränder l i chen B l ü t e n von T . t r i c o l o r S w e e t . 
und einigen verwandten Ar ten S ü d a m e r i k a s betrachtet D e l p i n o ( U l t . oss. P . I I . 
F . I I . p. 251) wegen der hor i zon ta l -hängenden Stellung, der reichlichen Nektar
absonderung, des Fehlens einer f ü r grössere Apiden geeigneten S i t z f l äche und 
der Enge des sporn fö rmigen Safthalters als orni thophil . 

Kul t iv ie r te Ar t en sah G. v . L a g e r h e i m ( Ü b . d. Bes t äub , v. Brachyot. 
•ledifol.) i n Ecuador von K o l i b r i s (Petasophora iolata Gould) besucht. 

1193 . T . m a j u s L . zeigt nach G. v a n I n g e n (Bot. Gaz. X I I . p. 229) 

bisweilen an 2—5 Stellen des B l ü t e n s p o r n s Einbruchstellen. 
1194 . T . l e p i d u m P h i l , und andere b l a u b l ü h e n d e A r t e n Chiles weichen 

nach B u c h e n a u (Tropaeolaceae i n E n g l e r s Pflanzenreich H e f t 10. p. 8) 
durch Protogynie von anderen protandrischen Ar t en ab. A u c h S e l b s t b e s t ä u b u n g 

kommt bei diesen A r t e n vor. 

98. Familie Linaceae. 

2 5 8 . L i n u m L . 

1 1 9 5 . L . L e w i s i i P u r s h i n Nordamerika unterscheidet sich nach T r e 

l e a s e ( A . Revision of Nor th American Linaceae, Trans. Acad. Sei. St. L o u i s . 
V" p . 8 9) von dem nahe verwandten, aber heterostylen L i n u m p e r e n n e 
der alten W e l t vorzugsweise durch die Homostylie. I n der Regel entsprechen 

Knuth , Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 28 
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die B l ü t e n u n g e f ä h r der langgr i f fe l igen F o r m dimorpher Pflanzen, doch kommen 
auch solche mi t gleich langen G r i f f e l n und S t a u b g e f ä s s e n vor; i n einem Fal le 

wurde ein Exemplar beobachtet, dessen G r i f f e l k a u m bis zum Grunde der A n 

theren aufragte. Nach M e e h a n ( B u l l . Torr . Bot . Club. V I . p . 189) soll die 

amerikanische Pflanze selbstfertil sein, w ä h r e n d L . p e r e n n e nach D a r w i n 

und H i l d e b r a n d selbststeril ist. 

1 1 9 6 . L . pe r enne L . Unte r diesem Namen e r w ä h n t C o c k e r e l l (Bot. 

Gaz. X I I I . 1888. p . 215) eine weissblüt ige F o r m der sonst b l a u b l ü t i g e n Pflanze 
Von den alpinen H ö h e n Colorados i n Nordamerika. Wahrscheinl ich ist L i n u m 

L e w i s i i P u r s h gemeint. 

* 1 1 9 7 . L . u s i t a t i s s i m u m L . 
Die Blüten sah K n u t h in Kalifornien von Apis mellifica L . besucht. 

1 1 9 8 . L . m o n o g y n u m F o r s t . , eine n e u s e e l ä n d i s c h e A r t , besitzt nach 

T h o m s o n (New Zeal. p. 256) homostyle, weisse, du f t - und honiglose B lü ten , 
die m i t eigenem Pollen unfruchtbar zu sein scheinen. 

99. Familie Erythroxylaceae. 

259. Erythroxylon L. 

D i e i n Buitenzorg kul t iv ier ten A r t e n v o n E r y t h r o x y l o n : E . l u c i d u m 

M o o n aus Ceylon, E . l a u r i f o l i u m L a m . , E . C o c a v a r . S p r u c e a n u m 

B u r c k und E . b o l i v i a n u m B u r c k — gaben W - B u r c k (Over de eigen-

aardige heterostylie der bloemen van E r y t h r o x y l o n , Ned . K r u i d k . Archief . 2. Ser. 

V I . 3e Bi j lage tot de 55 e V e r g . der Ned . Bot. Vereen. 28. Jan . 1893) Gelegen
heit, die bei genannter Gat tung von D a r w i n angenommene Dimorphie n ä h e r 

zu p r ü f e n . Zugleich wurden auch amerikanische, v o n P e y r i t s c h beschriebene 

A r t e n zum Vergleich herangezogen. Es stellte sich heraus, dass bei E r y t h r o 

x y l o n ein eigenartiger Zwischenzustand zwischen dimorpher und trimorpher 
Heterostylie vorhegt, der durch die Tendenz der kü rze ren Stamina zur Ver

l ä n g e r u n g auf das Mass der grösseren gekennzeichnet ist. B u r c k n immt die 

Trimorphie der B l ü t e n als den u r s p r ü n g l i c h e n Zustand derselben an und leitet 
daraus die verschiedenen Formen i n folgender Weise ab: 

1. A u s der langgr i f fe l igen F o r m entsteht durch V e r l ä n g e r u n g der kürzeren 
S t a u b b l ä t t e r eine F o r m ( A ' ) mi t langem G r i f f e l u n d zwei Kreisen mittellanger 

Stamina, wie sie z. B . bei E . b u r m a n i c u m G r i f f , vorliest 

2. A u s der mi t te lgr i f fe l igen F o r m bildet sich auf gleiche Weise eine 

F o r m (B') mi t mittel langem G r i f f e l und zwei Kreisen langer S t a u b b l ä t t e r — 

z. B . bei E . v a c c i n i i f o l i u m M a r t . und E . c o e l o p h l e b i u m M a r t . 

3. A u s der kurzgr i f fe l igen F o r m endlich geht eine F o r m ( C ) mit kurzem 

G r i f f e l und zwei Kreisen langer Stamina hervor — z. B . bei E . p a r v i s t i -
. p u l a t u m P e y r . und E . r e v o l u t u m M a r t . 

D a unter der gemachten Annahme zwischen den Formen B ' und C keine, 

zwischen A ' und C nur eine einzige, zwischen A ' u n d B ' aber zwei legitime 
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Verbindungen möglich sind, m ü s s e n die letzten beiden Formen stetig an Anzah l 
der Ind iv iduen zunehmen, wäh rend die dritte Fo rm abnimmt, bis schliesslich nor
male Dimorphie hergestellt ist. Hervorzuheben ist zur B e g r ü n d u n g dieser A n 
schauung, dass bei E r y t h r o x y l o n l u c i d u m in der Tha t ausser den schon 
bekannten, langgriffel igen und kurzgriffel igen Formen auch die rein-mit telgriffel ige 
im Garten von Buitenzorg aufgefunden wurde. Hierdurch e rhöh t sich die Wahr 
scheinlichkeit, dass sich spä te r auch f ü r andere A r t e n die noch fehlenden Formen 

finden werden. Andererseits ist eine scharfe Scheidung der heterostylen Formen 
durch völlige Ster i l i tä t der il legitimen Verbindungen bei E r y t h r o x y l o n nicht 

Fig. 91. E r y t h r o x y l o n . 
A Zweig von E. Coca Lam. B kurzgriffelige Blüte, C langgriffelige Blüte von E. pulehrum 

St. H i l . — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

vorhanden, da z. B . E . C o c a v a r . S p r u c e a n u m — die Mutterpflanze der 
Cocablätter des Handels — auf Java nur i n der langgriffel igen Form bekannt 
ist und trotzdem daselbst das ganze Jahr übe r F r ü c h t e t rägt . B u r c k n immt 
an, dass i n vorliegendem F a l l die Heterostylie eine von ursprüngl ichen Stamm
formen auf die einzelnen A r t e n vererbte, aber f ü r die Nachkommen nicht mehr 
in gleichem Grade nü tz l iche Eigenschaft darstelle. — Lang- und kurzgriffel ige 

B lü ten fo rm von E . p u l e h r u m St . H i l . sind in F i g . 91 abgebildet. 
28* 
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1 1 9 9 . E . floribundum M a r t . 
B l u m e n b e s u c h e r dieser A r t bei Parä in Brasilien sind nach D u c k e (Beob. I I . 

S. 324) Furchenbienen (Halictus), sowie Grab- und Faltenwespen. 

1 2 0 0 . E . Cot;a L a m . Die unscheinbaren, weissgelben B l ü t e n dieser süd

amerikanischen Kul tu rp f l anze haben f ü n f kleine K r o n b l ä t t e r , an deren Innen

seite eine basale, ausgehöh l te Ligularschuppe (s. F i g . 9 1 bei B. u. C) von ca. 
2 m m L ä n g e entwickelt ist. Diese Ligularschuppen umschliessen genau die 

durch Verwachsung der 10 Filamente gebildete R ö h r e , deren Aussenwand nach 

R e i c h e ( in E n g l e r s Na t . Pf lanz. I I I , 4. p. 37) mehr oder weniger drüsig 
ist. Hiernach liegt es nahe, den e r w ä h n t e n , d rüs igen T e i l als Nektar ium, die 

5 L i g u l a r a u s h ö h l u n g e n als Safthalter oder Saftdecken zu betrachten. Jedoch 

schieden die i m Berliner botanischen Garten beobachteten B l ü t e n keinen deutlich 
wahrnehmbaren H o n i g ab ( L o e w 1892!). 

Als B l u m e n b e s u c h e r beobachtete D u c k e im botanischen Garten von Parä 
zahlreiche Grab- und Faltenwespen, von Bienen eine Anthidium-Art und viele Halic
tus spp. 

1 2 0 1 . E . sp. Eine brasilianische, von F r i t z M ü l l e r an D a r w i n ge
sendete, unbestimmte A r t erwies sich als anscheinend heterostyl ( D a r w i n , Ver

schied. Blü tenf . Stuttgart 1877. p. 105 — 106). 

1 2 0 2 . E . l u c i d u m M o o n ( = S e t h i a a c u m i n a t a A r n . ) auf Ceylon 

t r i t t nach T h w a i t e s i n zwei ungleich gr i f fei igen B l ü t e n f o r m e n auf ( D a r w i n , 
Versch. Blü tenf . Stuttgart 1877. p. 106). 

1203 . E . t o r t u o s u m M a r t . und andere brasilianische A r t e n (E . c a m -
p e s t r e S t . H i l . , s u b r o t u n d u m St . H i l . ) b l ü h e n nach W a r m i n g (Lagoa 

Santa p. 402) zweimal i m Jahre, doch ist das zweite B l ü h e n spärl ich. 

100. Familie Zygophyllaceae. 

260. Fagonia Tourn. 

1204. F . m o l l i s D e l . — eine W ü s t e n p f l a n z e von h ä u f i g pols ter förmigem 
Wuchs — entwickelt nach F i s c h (Beitr. p . 4 9 — 5 0 ) i m F r ü h j a h r ephemere, 
nur einen halben Tag g e ö f f n e t e , dunkelkarminrote B l ü t e n von 15—22 mm 

Durchmesser. D ie Honigabsonderung feh l t ganz; auch ist dementsprechend 

weder ein Discus noch ein von den S t a u b b l a t t n e b e n b l ä t t e r n gebildeter Safthalter 
vorhanden. D ie B l ü t e n sind schwach protogyn; der G r i f f e l m i t der unschein

baren, ku rzpap i l lö sen Narbe streckt sich h ä u f i g schon zwischen den erst wenig 

auseinander weichenden K r ö n b lä t t e rn hervor. V o n den 10 S t a u b b l ä t t e r n f ü h r e n 

zuerst nur die äusseren eine centrifugale Bewegung aus; zuletzt biegen sich 

sämt l i che S t a u b g e f ä s s e ü b e r der B l ü t e n m i t t e und dicht übe r der Narbe zu

sammen, so dass unfehlbar Autogamie eintreten muss; auch schliessen sich dann 
die K r o n b l ä t t e r und d r ü c k e n die Antheren noch fester an die Narbe. 

Insektenbesuch wurde bei Heluan von F i s c h nicht wahrgenommen. 

1 2 0 5 . F . k a h i r i n a Bo i s s . unterscheidet sich von voriger A r t — abge-
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sehen von dem niederliegenden Wuchs — in der B l ü t e n e i n r i c h t u n g nur wenig; 
der Krondurchmesser be t r äg t 12—17 mm. 

Als B e s u c h e r sah F i s c h an genannter Stelle nur eine Syrphide und einen Käfer. 

1206 . F . a r a b i c a L . , eine aufrechtwachsende Strauchart der ägyp t i schen 
Wüs te , hat eine ganz ä h n l i c h e B l ü t e n e i n r i c h t u n g wie die beiden vorigen A r t e n 
( F i s c h a. a. 0 . p. 51). 

261. Zygophyllum L. 

Der B l ü t e n b a u von Z . c o r n u t u m Coss. ist i n F i g . 92 dargestellt. 

1207 . Z . s i m p l e x L . wächs t dem Boden dicht angeschmiegt nach F i s c h 
(Beitr. p. 43—45) in der ägyp t i schen W ü s t e bei Heluan und t r ä g t einzeln stehende, 

im ausgebreiteten Zustande 7—8 m m messende B l ü t e n m i t orangegelben K r o n 
blät tern. A m Grunde jedes der 10 S t a u b b l ä t t e r stehen zwei kleine, trocken
häutige Blä t t chen , die zusammen i m Umkreise des Ovars einen t r i ch te r fö rmigen 
Safthalter f ü r den H o n i g des intrastaminalen Blü tend i scus bilden. Letzterer 
liegt auf der inneren Seite der Staub
blätter am Grunde des f ü n f f u r c h i g e n 
Ovars und besitzt entsprechend den 

ihm fest aufliegenden Filamenten 10 
Einfurchungen. Der ziemlich lange 
Gr i f f e l t r äg t eine unscheinbare, kron-
förmige Narbe mi t sehr kurzen Pa
pillen. Diese sind bereits i n der 
Knospe entwickelt , während die 
Antheren erst beim A u f b l ü h e n zu 
stäuben beginnen. Es liegt somit 
Protogynie vor, die aber hier wie i n 

ähnl ichen F ä l l e n funk t ione l l m i t Homogamie gleichwertig ist. D i e anfangs ein
gebogenen B e s t ä u b u n g s o r g a n e f ü h r e n beim A u f b l ü h e n Bewegungen aus, bei denen 
sich Antheren und Narbe kreuzen; doch sind erstere i n diesem Moment noch 
nicht g e ö f f n e t , so dass Autogamie vermieden wi rd ; letztere t r i t t auch spä t e r 
höchstens i n A u s n a h m e f ä l l e n ein. 

Als B l u m e n b e s u c h e r wurde je eine Muscide, Vespide und Ameise von F i s c h 
bemerkt. 

1208 . Z . c o c c i n e u m L . wurde an gleicher Stelle wie Z. s i m p l e x von 

F i s c h (a. a. O. p. 45—47) beobachtet und unterscheidet sich von jenem 
ausser durch den aufrechten Wuchs durch die weniger geöf fne ten , becher förmigen 
Blüten, i n denen die beiden hautartigen N e b e n b l ä t t c h e n am Grunde der Staub
gefässe paarweise verwachsen sind. D a dieselben i n der B lü t enmi t t e nur einen 
schmalen Zugang zum H o n i g freilassen, dienen sie ausser als Safthalter zugleich 
der R ü s s e l f ü h r u n g und zum Schutz gegen Benetzung oder u n n ü t z e B l u m e n g ä s t e . 
Die Bewegungen der B e s t ä u b u n g s o r g a n e fehlen den B lü t en . Anfangs wi rd 
durch schwache Protogynie F r e m d b e s t ä u b u n g begüns t ig t ; später t r i t t Autogamie 
durch direkte B e r ü h r u n g von Antheren und Narbe oder durch Po l lenfa l l aus 

Fig. 92. Z y g o p h y l l u m c o r n u t u m Coss. 
A Blüte halb geöffnet. B dieselbe ganz geöffnet. 

Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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den l ä n g e r e n , zuerst a u s s t ä u b e n d e n K e l c h s t a u b f ä d e n rege lmäss ig ein und ist 

nach d a r ü b e r angestellten Versuchen völlig wirksam. Der versteckte H o n i g 

(Klasse B nach M ü l l e r s Eintei lung) l iegt sehr f lach, so dass auch viele kurz
rüsse l ige Insekten zur Ausbeutung be fäh ig t sind. Kleinere Besucher fliegen auf 
dem Kronensaume, grössere auf den K e l c h b l ä t t e r n an. 

Von B e s u c h e r n beobachtete F i s c h bei Heluan 9 verschiedene Bienenarten, 
1 Chalcis-Species, 2 Wespen, 3 Musciden, 1 Käfer und 2 Ameisen. 

1209 . Z . sp . 
An einer unbestimmten Art in Unterägypten fing 0. S c h m i e d e k n e c h t (Litter. 

Nr. 3374): Apidae: 1. Pararhophites quadratus H. Friese. 2. Colletes nanus H. Friese. 
3. Anthrena argyreo fasciata Schmied. Vespidae: 4. Odynerus osiris Schmiedkn. 5. Ptero-
chilus pharaonum Schmiedkn. 

1 2 1 0 . Z . a l b u m L . schliesst sich i n der B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g nahe an 

Z. c o c c i n e u m an ( F i s c h a. a. O. p. 4 7 — 4 8 ) ; der Honigbergung nach haben 
die B l ü t e n eine Mit te l s te l lung zwischen den 

Blumenklassen B und A B . 
Von B e s u c h e r n beobachtete F i s c h bei 

Heluan eine Apide (Anthidium sp.), ferner je 
1 Grabwespe, Vespide, Syrphide, Muscide und ein 
unbestimmtes, kurzrüsseliges Insekt. 

1 2 1 1 . Z . d e c u m b e n s D e l . n ä h e r t sich 
i n einigen B l ü t e n m e r k m a l e n dem Z. s i m 

p l e x , i n anderen mehr dem Z. c o c c i n e u m 

und a l b u m ; die S t a u b b l a t t n e b e n b l ä t t e r sind 
getrennt; der H o n i g l iegt o f f en oder teilweise 

versteckt (Klasse A — A B nach M ü l l e r ) . 

D ie Farbe der K r o n b l ä t t e r aller drei Arten 
ist weiss ( F i s c h a. a. 0 . p. 48). 

1 2 1 2 . L a r r e a d i v a r i c a t a Cav . va r . 
t r i d e u t a t a ( D C ) . 

Die gelben Blüten werden in New Mexiko 
von verschiedenen Arten der Bienengattung Perdita 
(s. Besucher Verzeichnis) besucht ( C o c k e r e l l in 
Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia 1896. p. 34). 

1213 . T r i b u l u s m a x i m u s L . 
Die Blüten fand C o c k e r e l l (Proc Acad. 

Nat. Sei. Philadelphia. 1896. p. 34) in New Mexiko 
von der Biene Perdita pectidis Cckll. besucht. 

1214 . N i t r a r i a r e t u s a A s c h s . Die 
B l ü t e n (s. F i g . 93 bei B ) dieses wüsten

bewohnenden Strauches bezeichnet F i s c h 

(Beitr. p. 4 1 — 4 2 ) nach Beobachtungen bei 

He luan in Ä g y p t e n als ziemlich unscheinbar; doch wi rd ihre Augenfä l l i g 

keit durch büsche la r t iges Z u s a m m e n d r ä n g e n in c y m ö s e n Inflorescenzen erhöht . 

Honigabsonderung feh l t den B l ü t e n völ l ig ; ih r Durchmesser be t r äg t 6 bis 

8 mm. Die löffe i - oder schwach k a p u z e n f ö r m i g e n , weissen K r o n b l ä t t e r breiten 

Fig. 93. N i t r a r i a re tusa Aschers. 
A Zweig mit Blüten und Früchten, 

B Blüte von der Seite. 
Nach E u g l e r - P r a n t l . 
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sich zuletzt horizontal aus; die 15—20 i n zwei Kreisen angeordneten Staub
blä t ter tragen amphitrorse bis schwach introrse Beutel. Das ei förmige Ovar 
ver länger t sich in einen breiten, oben m i t einer dreilappigen Narbe gek rön t en 
G r i f f e l . Die m i t sehr kleinen Papil len besetzte Narbe streckt sich vor dem 
A u f b l ü h e n bereits i n reifem Zustande zwischen den noch aneinander liegenden 
Kronb l ä t t e rn hervor; die Antheren s t äuben erst i n einem etwas spä te ren Stadium 

aus, so dass schwache Protogynie vorliegt. S e l b s t b e s t ä u b u n g ist durch die Diver
genz von Narben und Antheren ausgeschlossen oder höchs tens bei wagerechter 
oder etwas h ä n g e n d e r B l ü t e n s t e l l u n g möglich. Auch läss t der Insektenbesuch 
auf h ä u f i g eintretende Kreuzung schliessen. 

Von B l u m e n b e s u c h e r n beobachtete F i s c h an der genannten Stelle ausser 
2 Fliegen, 1 Wespe, 2 Käfern und 1 Hemiptere verschiedene andere Insekten, die ihm 
entschlüpften. 

1 0 1 . F a m i l i e R u t a c e a e . 

2 6 2 . X a n t h o x y l u m L . 

Die B l ü t e n (s. F i g . 94) haben eine einfache B l ü t e n h ü l l e und sind durch 
Abor t eingeschlechtig. 

1215 . X . a m e r i c a n u m M i l l . [ R o b . F l o w . X I I . p. 109—111.] . — Die 
i n kleinen B e s t ä n d e n wachsenden, 1 —2 m hohen, zweihäusigen S t räucher b l ü h e n 
schon zeitig i m F r ü h j a h r , nach den Beobachtungen R o b e r t s o n s bei Carl invi l le 

i n der zweiten H ä l f t e des A p r i l . D ie 
i n kleinen Dolden stehenden, g rün l i chen 
Blüten fa l len nicht s t ä rke r i n das Auge 

als das eben hervorbrechende Laub . 
Jedoch bewirkt der reichlich aus einem 
grossen, hypogynen W u l s t abgesonderte 
Hon ig trotzdem Insektenbesuch. Die 

Krone bildet eine wenig feste, etwa 
2 mm lange R ö h r e , aus der die zu
sammenneigenden G r i f f e l ihrer ganzen 
L ä n g e nach hervorragen. Sowohl die 
Ovarien als der hypogyne W u l s t neh
men je eine H ä l f t e der K r o n r ö h r e 

ein. Die W ö l b u n g der Ovarien verengt 

die R ö h r e und b e s c h r ä n k t den Hon ig 
zugang auf die L ü c k e n zwischen den 
einzelnen Pis t i l len. I n den m ä n n l i c h e n 
Blü ten ist der gynobasale B lü t en t e i l 
als eine weiter ausgebreitete Scheibe 
entwickelt, deren Lappen sich zwischen 
die Filamente erstrecken; letztere und 
die r u d i m e n t ä r e n Ovarien verbergen die Nektarien, und der Honigzut r i t t muss 
zwischen den S t a u b f ä d e n hindurch erfolgen. Xenogamie ist notwendig; auch ist 

Fig. 94. f r a x i n e u m X a n t h o x y l u m 
W i l l d . 

A Eine rf Blüte, B dieselbe nach Entfernung 
der Blütenhüllblätter, um das abortierte Gy
näceum zu zeigen, C eine $ Blüte, D ein 
Gynäceum mit einem Längsschnitt durch ein 

Carpell. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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trotz der Unscheinbarkeit der B l ü t e n reichlicher Insektenbesuch gesichert. D i e 

Pflanze bildet ein gutes Beispiel f ü r die Wi rksamke i t des Honigs bei geringer 
A u g e n f ä l l i g k e i t der B l ü t e n d e c k e . 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 4 Tagen des Apr i l 6 lang
rüsselige und 19 kurzrüsselige Bienen, 7 lang- und 6 kurzrüssel ige Zweiflügler, sowie 
eine Noctuide. 

1216 . E v a d i a t e t r a g o n a K . Sch . Die honiglosen B l ü t e n sah F r . D a h l 

(Sitz.-Ber. d. Gesellsch. naturf. Freunde Ber l in . 1900. p . 108—109) auf dem 
Bismarck-Archipel von zwei B l u m e n v ö g e l n (Charmosyna rubrigularis Sei. und 
Myzomela cineracea Sei.) besucht. 

1217 . M e l i c o p e s i m p l e x A . C u i m . , ein neusee l änd i s che r Strauch, t räg t nach 

T h o m s o n (New Zeal. p. 257) unansehnliche, honiglose, duftende Blü ten , die mehr 

oder weniger d ik l ine Geschlechtsverteilung zeigen und wahrscheinlich von kleinen 
Dipteren bes t äub t werden. A u c h kleistogame B l ü t e n kommen nach T h o m s o n vor, 

263. Boronia Smith. 

1218 . B . p i n n a t a Sm. , i n Austral ien einheimisch, wurde von J . U r b a n 

(Jahrb. d. K g l . Bot . Gartens. Be r l i n . I L 1883. p . 3 9 1 — 3 9 2 ) untersucht, der 
die von B e n t h a m (Flor . Aust r . I . 319) f ü r diese A r t angegebene, sexuelle 

Dimorphie nicht zu bes tä t igen vermochte. H a v i l a n d (Li t ter . N r . 948) fand 

bei Sydney die B l ü t e n protandriscb u n d bezügl ich der S t e l l u n g s ä n d e r u n g der 

8 S t aubge fä s se oberhalb der Narbe ähn l i ch eingerichtet wie bei P h i l o t h e c a . 
1219 . B . f a s t i g i a t a B a r t h Die B l ü t e n sondern nach Beobachtungen 

von J . U r b a n (a. a. O. p. 384—385) aus dem Discus H o n i g ab, der sich 
zwischen dem genannten T e i l und den S t a u b f ä d e n i n einer Furche ansammelt. 

Die 8 zu zwei Kreisen angeordneten S t a u b g e f ä s s e sind nach dem A u f b l ü h e n 
nach dem G r i f f e l zu ein wenig eingebogen und s t ä u b e n , w ä h r e n d die Narbe 

noch nicht entwickelt ist. Insekten k ö n n e n in 

diesem Stadium beim Eindr ingen i n die B lü t e von 

oben her leicht Pol len aufnehmen. S p ä t e r entfernen 

sich die Stamina vom G r i f f e l ; die kuglige reife 

Narbe steht m i t den Antheren der episepalen 

S t a u b g e f ä s s e i n gleicher H ö b e . S e l b s t b e s t ä u b u n g 

durch . den W i n d ist nicht ausgeschlossen; Fremd

b e s t ä u b u n g durch Insekten ist leicht mögl ich. 

1220 . B . a l a t a S m . , B . m e g a s t i g m a Nees 
und andere A r t e n wurden ebenfalls von J . U r b a n 

(a. a. O. p. 385 — 393) — zum T e i l nur nach 

Herbarexemplaren — blü tenbio log isch untersucht. 

Bemerkenswert ist die bei verschiedenen A r t e n 

( B . h e t e r o p h y l l a , B . t e t r a n d r a u. a.) wieder

kehrende Tendenz zur V e r k ü m m e r u n g der epi
sepalen S t a u b b l ä t t e r zu Staminodien. Dieselben sind i n F i g . 95 von B . e l ' a t i o r 
B a r t l . dargestellt. 

Fig. 95. B o r o n i a e l a t i o r 
B a r t l . 

A. Andröceum und Gynäceum, 
die 4 grossen Staminodien vor 
den Kelchblättern, 23 das Gynä
ceum mit dem dicken Narben
kopf. — Nach Engle r - P r a n t l . 
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1 2 2 1 . P h i l o t h e e a a u s t r a l i s R u d g e wurde in der Umgebung von Sydney 
durch H a v i l a n d (Li t ter . N r . 948) beobachtet. Die B l ü t e n (s. F i g . 96) sind stark 
protandrisch; anfangs wi rd die unreife Narbe von den 
10 nach innen geneigten S taubge fäs sen versteckt; spä ter 
biegen sich dieselben nach aussen und legen die Narbe 

frei (nach Bot, Jb . 1883. I . p . 494). 

Fig. 96. P h i l o t h e e a 
a u s t r a l i s Rudge . 

Blüte. — Nach Eng le r -
P r a n t l . 

2 6 4 . C o r r e a S m . 

Die B l ü t e n dieser australischen Gattung, von deren 

Arten i n botanischen G ä r t e n C. s p e c i o s a A i t . h ä u f i g 
kult iviert wird, bezeichnet D e l p i n o ( U l t . oss. P. I I . F . I I . 

p. 250) als möglicherweise orni thophi l und dem A b u t i l o n -
Typus angehör ig , da die B l ü t e n h ä n g e n und g rösse ren , im Sitzen saugenden 
Besuchern keine geeignete Si tzf läche darbieten. A n einer anderen Stelle des 
zitierten Werkes (P. I . p. 170) giebt er f ü r C o r r e a (ausser starker Protandrie) 
auch Heterandrie an, indem die 4 inneren Stamina nach der Basis zu stark 
verbreitert und konkav ausgehöhl t s ind; da die konkave F l ä c h e hierbei der 
Wand der K r o n e n r ö h r e sich zuwendet, sollen auf diese Weise 4 Safthalter 
(„nettaroconche") i m B l ü t e n g r u n d e gebildet werden. 

1222. C o r r e a speciosa A i t . I n morphologischer und biologischer H i n 
sicht wurden die B l ü t e n (s. F i g . 97) dieser A r t von U r b a n (Zur Morphologie 

Fig. 97. Correa speciosa A i t . 
A Zweig, B Andröceum, 0 oberer Teil eiues Staubblattes, D Gynäceum, E Discus und Frucht

knoten, stärker vergr. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

und Biologie der Rutaceen, Jahrb. des Bot. Gart. Berlin. II. p. 395—396) sehr 
eingehend beschrieben. Der etwa 5 mm lange und ebenso weite, schwach 
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vierzähnige Ke l ch ist mi t kleinen s t e rn fö rmigen T r i c h o m b ü s c h e l n versehen. Die 

v i e rkan t ig - röh ren fö rmige , i n 4 etwas spreizende Z i p f e l auslaufende Krone er

reichte an den untersuchten B l ü t e n eine L ä n g e von 28 m m bei 5—6 mm 
Weite und zeigte u n t e r w ä r t s eine hochrote, i m oberen D r i t t e l g e l b g r ü n l i c h e Farbe. 
A u s dem Kroneneingange ragen 4 l ä n g e r e und 4 k ü r z e r e S t a u b g e f ä s s e (um 
5—8 mm nach U r b a n ) hervor; auch der G r i f f e l t r i t t m i t seinen 4 kurzen 

Narbenspitzen an der Oberseite der B l ü t e soweit heraus, dass letztere etwa die 

H ö h e der kü rze r en Antheren erreichen. Hins ich t l i ch der S t a u b g e f ä s s e bemerkt 
U r b a n g e g e n ü b e r D e l p i n o , dass man weder von Heterandrie noch von 

4 Safthal tern reden k ö n n e , da sowohl die epipetalen als die episepalen Filamente 

am R ü c k e n gefurcht sind und secernieren, wenn auch erstere s t ä rke r als letztere. 

Die Protandrie fand U r b a n schwächer ausgepräg t , als sie D e l p i n o beschreibt; 
auch kann nach ersterem Forscher leicht S e l b s t b e s t ä u b u n g i n spä teren Blüten

stadien dadurch eintreten, dass die Narbe bei E r s c h ü t t e r u n g der Pflanze mit 
rücks t änd igem, den Antheren noch anhaftendem Pollen i n B e r ü h r u n g kommt. 

U r b a n vermutet woh l m i t Recht, dass die B l ü t e nur von langrüsse l igen (oder 

auch sehr kleinen) Insekten besucht und b e s t ä u b t werden kann . Nach Beob

achtungen L o e w s im Berliner botanischen Garten ist der Sitz der Honigsekretion 
üb r igens nicht auf dem R ü c k e n der Fi lamente , sondern i n den 8 fleischigen, 

gelben Lappen des Discus zu suchen, die unterhalb des vierfurchigen Ovars 

hervorragen und von denen aus der Nektar bei der ü b e r g e n e i g t e n oder hängen

den Lage der B lü t en bis zu den verbreiterten u n d e inwär t s gewölb ten Filament-

basen binabfliesst, wo er auch von U r b a n gefunden wurde. D a die Staub
gefässe dem Ovar dicht anliegen und die obere F l ä c h e des letzteren i m Umkreis 

des ebenfalls behaarten Gr i f fe l s mi t d ichten, braunen H a a r b ü s c h e l n besetzt ist, 

die eine vortreff l iche Schutzwehr gegen k le ine , innerhalb der Filamente ein
dringende B l u m e n g ä s t e b i lden, wi rd der H o n i g z u t r i t t auf die e rwähn te aus

gehöh l te Stelle am R ü c k e n der Filamente b e s c h r ä n k t . Zugleich wi rd durch 

diese Einr ich tung der H o n i g an dem weiteren Herabfliessen innerhalb der 

B l u m e n r ö h r e verhindert. Jedenfalls kann nur ein Besucher, dessen honig

aufnehmendes Organ die vor dem B l ü t e n e i n g a n g stehenden Antheren (oder an 

ä l t e ren B l ü t e n die reif gewordenen Narben) streift und gleichzeitig i n den nektar
f ü h r e n d e n Spaltenraum an den verbreiterten F i lamenten des B l ü t e n g r u n d e s ein

zudringen vermag, i n normaler Weise B e s t ä u b u n g bewirken. Dazu würde eine 

L ä n g e des betreffenden Organs von etwa 30 mm g e n ü g e n . 

1 2 2 3 . A g a t h o s m a e legans C h a m . D ie B l ü t e n sind nach S c o t t E l l i o t 

(S. A f r . p. 340) protandrisch m i t ungleicher Reifezeit der Antheren ähnlich 

wie bei der von U r b a n (a. a. 0 . ) beschriebenen A . g l a b r a t a B a r t , e t W e n d l . 

1 2 2 4 . A d e n a n d r a o b t u s a t a S o n d . D ie B l ü t e n e i n r i c h t u n g f a n d S c o t t 

E l l i o t (a. a. O. p. 340) i n S ü d a f r i k a fast ganz ü b e r e i n s t i m m e n d mi t der von 

A . f r a g r a n s R . e t S c h u l t . , die von U r b a n (a. a. O.) beschrieben wurde. Die 

S t a u b b l ä t t e r sind anfangs nach innen gebogen und richten sich erst beim Aus

s t ä u b e n auf. Jede Anthere t r ä g t eine kleine, gestielte D r ü s e , die nach U r b a n 

ein Sekret •— wahrscheinlich zum Klebrigmachen des I n s e k t e n r ü s s e l s — 
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absondert. Die innenseits weiss behaarten Staminodien sind l änger als die Staub
blät ter und gehen ebenfalls aus einer anfangs e inwär ts gebogenen Stellung i n 
aufrechte Lage über . Die Protandrie ist ausgepräg t ; im weiblichen Stadium 
nimmt der G r i f f e l das Centrum der B l ü t e ein. 

Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t kleine Dipteren und Käfer. 

2 6 5 . D i o s m a L . 

1225. D. ericoides L. aus Südafrika wurde von Trelease (Proc. Boston 
Soc. X X I . 1882. p. 422—424) i n kul t ivier ten Exemplaren untersucht. D ie 
kleinen, weissen B l ü t e n haben kurze K r o n r ö h r e n mi t 5 spreizenden Lappen; 
5 S taubblä t t e r sind fruchtbar, 5 andere mi t ihnen abwechselnde steril. Anfangs 

ist die B l ü t e durch die i m S c h l ü n d e stehenden, noch u n g e ö f f n e t e n Antheren bis 
auf eine enge Pfor te oberhalb der centralen, unreifen Narbe verschlossen; dann 
verlängert sich zunächs t ein einziges Staubblatt und hebt seine nun a u s s t ä u b e n d e 
Anthere über den B l ü t e n e i n g a n g , gleichzeitig e r ö f f n e t sich dadurch ein Zugang 
rechts und l inks vom Fi lament ; dann folgen nacheinander während einiger Tage 
die übr igen S taubgefässe , so dass schliesslich 10 Ö f f n u n g e n vorhanden sind, die 
zum B l ü t e n g r u n d e f ü h r e n . H i e r sondert eine becherförmige D r ü s e etwas H o n i g 
ab, diese Absonderung beginnt aber erst einige Zeit nach der B l ü t e n ö f f n u n g . 
Die Narbe ist w ä h r e n d des A u s s t ä u b e n s der Antheren noch nicht e m p f ä n g n i s 
fähig, doch ist nacht rägl iche Autogamie durch Pol lenfa l l nicht ganz ausgeschlossen. 
Die B lü t en erscheinen f ü r kleine oder mittelgrosse Bienen eingerichtet. S c o t t 
E l l i o t beschreibt die B l ü t e n e i n r i c h t u n g als übe re in s t immend m i t A g a t h o s m a . 

1226. D . t e n u i f o l i a W i l l d . , ebenfalls s ü d a f r i k a n i s c h , weicht i n seiner 
Blü tene inr ich tung nach der Beschreibung U r b a n s (Jahrb. d. Bot . Gart. Ber l in . 

I I . 1883. p. 375—376) wesentlich von D . e r i c o i d e s ab. (!) 

1227 . P t e l e a t r i f o l i a t a L . R o b e r t s o n (Flow. X V I I . p. 155—156) 
fand bei Carlin vil le ( I l l inois) nur diöcische Exemplare. Die grün l ich weissen 

Blüten (s. F i g . 98) erreichen einen Querdurchmesser von etwa 10—15 m m und 

sind zu dolden ä h n l i c h e n , flachen 

Cymen angeordnet, die den Be
suchern einen bequemen Sitzplatz 

darbieten. Der H o n i g wird von dem 
Gynophor abgesondert und von dem 

beharrten Grunde der Filamente nur 
unvollkommen geschütz t . I m Ver- A 
gleich zu dem ähn l i chen , aber f r ü h e r F l g ' 9 8 , p t ® l e a u i * ° i a * a ' 
f . , , , , . A eine rf Blüte, B eine $ Blute. — Nach 
blühenden und den H o n i g weniger E n g l e r - P r a n t l . 
offen darbietenden X a n t h o x y l o n 
a m e r i c a n u m (s. d.) zeigt der Insektenbesuch von P t e l e a t r i f o l i a t a einen 
Überscbuss an kurz rüsse l igen Bienen; der Unterschied hat nach R o b e r t s o n 
vorzugsweise i n der verschiedenen Erscheinungszeit der Blumen und der be

treffenden Insekten seinen Grund. 
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Von B e s u c h e r n sah R o b e r t s o n in Illinois an 5 Tagen des Mai und Juni 
1 langrüsselige und 22 kurzrüsselige Apiden, 12 sonstige Hymenopteren, 7 langrüsselige 
und 7 kurzrüsselige Dipteren, 2 Falter; T r e l e a s e beobachtete 2 langrüsselige und 
7 kurzrüsselige Apiden, 5 sonstige Hymenopteren und 3 Käfer an den Blüten. 

Fig. 99. C i t rus a u r a n t i u m L. 
Blüte im Längsschnitt. — Nach 

En srle r- Pr an t l . 

n ä m l i c h 247 unter 286 

2 6 6 . C i t r u s L . 

Den B l ü t e n b a u von C. a u r a n t i u m L . stellt F i g . 99 im L ä n g s s c h n i t t dar. 

1228 . C. a u r a n t i u m L . und d e c u m a n a ( L . ) B o n a v . zeigen i n ihren 

Kreuzungsprodukten nach S w i n g l e und W e b b e r (Yearb. U . S. Departm. 
Agr icu l t . 1897. p. 3 9 7 — 3 9 8 ) die Neigung, schon 
in der ersten Generation teils zur cf-, teils zur 9 -

Stammform — und zwar i n den B l ä t t e r n — zurück

zukehren („falsche Bastarde"). Genauere Angaben 

übe r die Kreuzungsergebnisse wurden von W e b b e r 

i m Journ. Roy. Hor t i c . Soc. X X I V 1900. p. 138 

mitgeteilt . 
Kreuzungen zwischen C. n o b i l i s L o u r . 9 

(„Tanger ine" ) und C. a u r a n t i u m („Common 

Orange") c f , die von S w i n g l e und W e b b e r 

(Journ. Roy. H o r t . Soc. X X I V 1900. p. 13ö) 
zwecks V e r ä n d e r u n g i n der Fruchtschale vorge

nommen wurden, ergaben Mischl inge, die schon 
i n der ersten Generation stark variierten; die meisten 

- glichen der weiblichen, nur 39 der cf-Stammform. 
Die Orange-Blüten sah T r e l e a s e (Amer. Nat. X I V 1880. p. 362) in Alabama von 

Kolibris besucht. 
Die Blüten der Orangen- und Citronenbäume in den Dörfern des südlichen Guate

mala fand S a l v i n häufig von dem K o l i b r i Pyrophaena cinnamomea Gould (Introd. 
p. 157) besucht. 

Der feine Geruch der Orange-Blüten lockt nach F r i t z M ü l l e r in Brasilien be
sonders eine stachellose B i e n e n a r t (Trigona jaty Sm. = Melipona j . D. T.) an, die auch 
gern Rosen besucht (nach H. M ü l l e r Wechselbezieh, in Schenks Handbuch I . S. 43). 

1229 . C. t r i f o l i a t a L . aus Japan m i t ab fä l l i gem Laube wurde von 

S w i n g l e und W e b b e r (Yearb. U . S. Depar tm. Agr i cu l t . 1897. p. 415) zu 
Kreuzungen mi t C. a u r a n t i u m L . u n d C. n o b i l i s L o u r . benutzt, u m Bastard

pflanzen m i t grösserer Widers tandskraf t gegen Frost zu erzielen, als sie den 

süd l ichen Orangen eigen ist. Die Versuche begannen 1893 ; i m Laufe der 

folgenden Jahre wurden gegen 2000 Kreuzungen a u s g e f ü h r t , doch konnte bis 

1899 kein einziger S ä m l i n g zur Fruchtreife gebracht werden (nach W e b b e r i n 

Journ . Roy. H o r t . Soc. X X I V 1900. p. 128—139) . D a die Frucht der 

japanischen A r t k l e in und bitter ist , f r ag t es sich ü b e r h a u p t , ob das zu er

wartende Mischlingsprodukt praktisch wertvol l sein wi rd . Trotzdem haben die 

bisherigen, nur die vegetativen V e r h ä l t n i s s e der Mischlinge e r l ä u t e r n d e n Kreuzungs

und Z ü c h t u n g s e r g e b n i s s e ein grosses theoretisches Interesse. N u r die Minder

zahl der erzielten Mischlinge — n ä m l i c h 11 unter 40 — erwies sich als inter-
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mediär zwischen den Stammpflanzen und besass i m m e r g r ü n e s Laub, die übr igen 
waren „fa lsche Bastarde" von der $ -S tammform und warfen gleich letzterer 
ihre B lä t t e r ab. A u c h die Polyembryonie von C i t r u s kommt hierbei ins Spiel. 
So wurden aus ein- und demselben Samen, der durch Kreuzung von C i t r u s 
n o b i l i s ( „Tange r ine Orange") mi t Pol len von C. t r i f o l i a t a erhalten war, 
3 Säml inge gezogen, von denen nur einer — und zwar der vermutl ich aus dem 
hybriden Embryo selbst hervorgegangene — die dreizähl ige B la t t fo rm der cT-
Stammpflanze t rug , wäh rend die zwei anderen aus Adventivembryonen hervor
gegangenen S ä m l i n g e die einfachen B lä t t e r der 9-Stammpflanze bewahrt hatten. 

102. Familie Simarubaceae. 

1230. A i l a n t h u s g l a n d u l o s a Des f . ist nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1578) 
sexuell dimorph (Proc. Acad. Nat . Sei. Philadelphia 1877. p. 287—288) . 

103. Familie Burseraceae. 

1231. Protium heptaphyllum March. Die Blüten sah Ducke (Beob. II. 
p. 325) bei M a c a p ä i n Brasil ien massenhaft von Melipona tubiba besucht. 

104. Familie Meliaceae. 

1232. Turraea (Quivisia) grandifolia (Scott 
E l l i o t ) . D ie K r o n b l ä t t e r dieser s ü d a f r i k a n i s c h e n A r t 

sind nach S c o t t E l l i o t (S. A f r . p. 340—341) i m 
Knospenzustande an der Spitze vereinigt und schliessen 
dadurch den Staminalcylinder und den G r i f f e l e in ; 
bei der Weiterentwickelung wachsen letztere Teile 
stärker i n die L ä n g e als die Krone und erfahren 
dadurch eine starke K r ü m m u n g , die erst bei Trennung 
der Petala wieder aufgehoben wird. Die Staminal
röhre hat i m erwachsenen Zustande eine L ä n g e von 

2V2 Z o l l , die Krone dagegen nur eine solche von 
l 3 / 4 Zol l . D a die kugelige Narbe i m Eingang der 
Staminalröhre oberhalb des p o l l e n f ü b r e n d e n Teils der 
Antheren steht, erscheint F r e m d b e s t ä u b u n g begüns t ig t , 

doch ist Autogamie nicht völ l ig ausgeschlossen, da 
später beim W e l k e n der S t a m i n a l r ö h r e die Antheren 

mit der Narbe in B e r ü h r u n g kommen k ö n n e n . H o n i g 
scheint von Haaren des Ovars abgesondert zu werden. 
Die e igentüml iche V e r l ä n g e r u n g der S t amina l röh re 
(s. F ig . 100 bei C) und die steril bleibenden Spitzen 
der Antheren erinnern an ähnl iche Einrichtungen bei 

Proteaceen. 

C 
Fig. 100. T u r r a e a . 

A Blüte von T. Vogelii Hook. 
fil., B Griffelkopf nebst Narbe 
derselben, C oberer Teil deE 
Staminaltubus und Griffels 
von T. mombassana Hiern. 

Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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2 6 7 . D y s o x y l u m B l . 

1233 . D . r a m i f l o r u m M i q . auf Java besitzt nach H a l l i e r (Bausteine zu 

einer Monographie der Convolvulaceen. N r 4 i n B u l l , de I 'Herb . Boissier T. V 
1897. p. 751) kaul i f lore B l ü t e n m i t fahl

gelben B l u m e n b l ä t t e r n . 

* K n u t h untersuchte Kul tu rexem

plare i m H o r t . Bog. — Der weisse, zwei-
l ippige, 1 cm lange K e l c h umschliesst 

den B l ü t e n g r u n d . D ie Z i p f e l der 4 Kron 

b lä t t e r sind zu rückgesch l agen und aus 

ihnen ragt die 17 m m lange und 3,5 mm 
weite R ö h r e der S t a u b f ä d e n hervor. Sie 

ist an ihrer Ö f f n u n g i n 8—9 kurze Zipfel 
zerspalten, die an ihren Einbuchtungen die 

kleinen Antheren tragen. D ie Mi t te der 

R ö h r e n ö f f n u n g w i r d von der scheiben
f ö r m i g e n Narbe, deren Durchmesser 2 mm 

be t r äg t , eingenommen. Sie sitzt auf einem 12 m m langen G r i f f e l , der über 

dem 3,5 m m langen Fruchtknoten behaart ist. D i e Haare dienen zum Schutze 
des i m B l ü t e n g r u n d e abgesonderten Nektars. 

Als B e s u c h e r sah K n u t h am 21. Januar 1899 Xylocopa coerulea in einem 
Exemplar von einer Blüte zur anderen übergehend. Da die Antheren die Narbe ein 
wenig überragen, so kann Selbstbestäubung hervorgerufen werden, doch ist auch Fremd
bestäubung möglich, da der Abstand von Narbe und Antheren etwa 1 mm beträgt, also 
der pollenbedeckte Kopf der Biene die Narbe eher streift, als die Antheren berührt werden. 

Ausserdem bemerkte K n u t h in den Blüten zahlreiche Ameisen, die dem Nektar 
nachgingen. Die mikroskopische Untersuchung ihres Körpers ergab, dass dieser mit 
Pollenkörnern bedeckt war, so dass auch die Ameisen die Bestäubung vermitteln können. 

Die Fruchtb i ldung war an den untersuchten Exemplaren nicht sehr 
reichlich. 

* 1234 . D . c a u l o s t a c h y u m M i q . Die rostroten, kugeligen F r ü c h t e mit 
etwa 2 cm Durchmesser sitzen zu 5—8 i n Trauben i n grosser Zah l am Haupt

stamme, seltener auch an den s t ä r k e r e n Ä s t e n . Sie werden, wenn sie viel-

k lappig aufspringen und die von dem weissen I n n e r n sich scharf abhebenden 
schwarzen Samen sichtbar werden, sehr h ä u f i g von einem die Samen abholenden 

Vogel , I x os c o r i a c e u s , aus der Fami l ie der Turdidae, besucht. 

W ä h r e n d die F r ü c h t e heranreifen, entwickeln sich schon wieder die neuen 

B l ü t e n , die sich ö f f n e n , sobald die F r ü c h t e abfal len. Sie sitzen i n 12—15 cm 

langen, viel- (etwa 80) b lü t igen Trauben. Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g ist dieselbe, 

wie bei D . rami f lo rum. Die L ä n g e der A n t h e r e n r ö h r e be t r äg t 16 — 17 mm, 

ihre Wei te 3 m m . Die sche ibenförmige Narbe ü b e r r a g t die A n t h e r e n r ö h r e um 
1 / g — 1 mm, so dass ein anfliegendes, pollenbedecktes Insekt diese streifen muss, 

bevor es sich an den zwischen den zerschlitzten Enden der S t a u b f a d e n r ö h r e 

sitzenden Antheren von neuem m i t Pol len behaftet. Es ist diese A r t besser 

Fig. 101. D y s o x y l u m r a m i f l o r u m 
M i q . 

1 Blüte von der Seite in natürl. Gr. 2 Auf
geschnittene Staubfadenröhre, a Anthere, 
ar Antherenröhre, s Narbe, h Griffelhaare, 

ov Fruchtknoten. Orig. K n u t h . 
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f ü r F r e m d b e s t ä u b u n g eingerichtet, wie D . r a m i f l o r u m , weil die B l ü t e n s t ä n d e 
der letzteren wenigerb lü t ig und daher weniger augen fä l l i g sind als die von D . 
c a u l o s t a c h y u m . 

Als B e s u c h e r sah K n u t h am 26. Febr. 1899 im Hort. Bog. eine Xylocopa 
tenuiscapa Westw., eine X . aestuans L. (determ. Alfken) und 10 X. coerulea F. 
Nur der Rüssel der zuerst genannten Art reicht bequem auf den Blütengrund. Die viel 
häufigeren, blauen Holzbienen erreichen denselben nur, wenn sie den Kopf in den Blüten
eingang zwängen, während die gelbe Ar t überhaupt nur einen Teil des Nektars auszu
saugen vermag. Xylocopa coerulea ist also der eigentliche angepasste Bestäuber , da 
sie beim Andrücken des Kopfes an die Antheren sich immer mit Pollen behaften muss; 
während X. tenuiscapa Westw. infolge ihres langen Rüssels , ohne den Kopf an die 
Antheren zu drücken, den Honig erlangen kann, X. aestuans L. zwar auch den Kopf 
an die Antheren drückt, aber allem Anschein nach wegen der Schwierigkeit bei der 
Ausbeutung nur selten die Blüten besucht. 

105. Familie Malpighiaceae. 

Die B l ü t e n der l ianenartig wachsenden Ar t en i n der Umgebung von Lagoa 
Santa fa l len nach W a r m i n g (Lag . Sant. p . 304) durch ihre Massenhaftigkeit 
auf; die vorherrschenden B l ü t e n f a r b e n sind gelb, weiss oder blassrosenrot. 

1235 . H i p t ä g e M a d a b l o t a G a e r t n . Nach F rau D r . N i e u w e n b u i s 
v o n U e x k ü l l sind die K r o n b l ä t t e r rosig-weiss, eines derselben hat einen gelben 
Fleck. Eine grosse K e l c h d r ü s e ist vorhanden. A l s Besucher wurde Xylocopa 
tenuiscapa Westw. i m bot. Garten zu Buitenzorg beobachtet. 

1236 . M a s c a g n i a m i c r o p h y l l a G r i s . hat um Lagoa Santa nach W a r m i n g 

(Lag. Sant. p. 403) eine zweimalige Blütezei t . 
1237 . B a n i s t e r i a n u m m i f e r a Juss . und andere brasilianische A r t e n be

sitzen nach W a r m i n g (Lag. Sant. p. 328) extraflorale Nektarien auf dem K e l c h 

und an den Blä t t e rn . 
1238 . H e t e r o p t e r i s H . B . K . S c h r o t t k y (Biol . Not . 1901 . p . 212) 

verzeichnet nach Beobachtungen von A . H a m m a r bei St. Paulo i n Brasilien 
als Blumenbesucher verschiedene A r t e n der Apidengat tung Tetrapaedia. 

1 2 3 9 . S t i g m a t o p h y l l o n r o t u u d i f o l i u m Juss . A n den B l ü t e n dieser 

tropisch-amerikanischen Liane beobachtete D u c k e (Beob. I . p. 49) bei P a r ä die 

S t a c h e l b i e n e Centris minuta Mocs. 
1240. J a n u s i a g r a c i l i s G r . entwickelt nach A s a G r a y und W a t s o n 

(Synopt. F lora of N o r t h America. Cont. by Robinson V o l . I . P. I . p. 350—351) 
kleistogame B l ü t e n ohne Kelchnektarien und nur mi t 1—2 S t a u b b l ä t t e r n , wäh

rend die offenen 5—6 monadelphische, wenn auch zum Te i l sterile Stamina 
zeigen; die beiderlei B l ü t e n treten gemischt i n derselben Inflorescenz oder ge
trennt von einander auf. Kleistogame B l ü t e n von J a n u s i a wurden schon von 
A d r . de J u s s i e u (Monogr. d. Malp igh . 1843. p. 82; cit. nach H . v. M o h l 

in Bot. Zeit. 1863. p. 312—313) beschrieben. 
1 2 4 1 . A s p i c a r p a l o n g i p e s G r . und A . h y s s o p i f o l i a G r . i n Nordamerika 

haben nach A s a G r a y u n d W a t s o n (Syn. F lora of Nor th America. V o l . I . 
P. I . p . 350 — 351) ausser chasmogamen B lü t en auch kleistogame, denen die 
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Kelchnektarien fehlen; auch ist der G r i f f e l kürzer , die Fruchtbarke i t dagegen 
grösser als bei den offenen B l ü t e n . Bei erstgenannter A r t f inden sich die kleisto
gamen B l ü t e n vereinzelt an achse l s t änd igen , f a d e n f ö r m i g e n B lü t ens t i e l en und 

werden von einem Paar kleiner D e c k b l ä t t e r umgeben; bei A . h y s s o p i f o l i a 

sitzen sie, w ä h r e n d die chasmogamen B l ü t e n gestielt sind. Schon L . C. R i c h a r d 

beschrieb 1815 unter dem Namen A s p i c a r p a h i r t e l l a (Mem. du Museum. I I . 

p . 396; cit. nach H . v. M o h l i n Bot. Zeit. 1863. p. 312) die kleistogamen 

B l ü t e n einer ähn l i chen Malpighiacee. 

1 2 4 2 . P t e r a n d r a p y r o i d e a Juss . b l ü h t bei Lagoa Santa nach W a r m i n g 

(Lag . Sant. p. 341) i m blattlosen Zustande; desgl. B a n i s t e r i a p r a e c o x G r . 

und T e t r a p t e r i s T u r n e r a e M a r t . 

268. Malpighia L. 

1 2 4 3 . M . u r e n s L . (St. Domingo) . Die B l ü t e n sind besonders durch 

ihre extrafloralen Kelcbblat tnektarien ausgezeichnet. Dieselben sitzen paarweise 

als dicke, nur i n der M i t t e secernierende Polster von etwa 3,5 m m L ä n g e an 
der äusseren Basis der Ke lchb lä t t e r . V o n den f ü n f lang benagelten, rosa ge

f ä r b t e n K r o n b l ä t t e r n ist das eine grösser als die vier üb r igen . Die 10 Staub

blä t te r , deren breite Antheren sich m i t L ä n g s s p a l t ö f f n e n und reichlich kohärenten 
Pol len hervortreten lassen, sind u n t e r w ä r t s zu einer kurzen R ö h r e verbunden 

und umgeben 3 Karpe l le , deren k r ä f t i g e G r i f f e l am Ende i n je zwei zinken
ar t ig divergierende Spitzen auslaufen; von letzteren t r ä g t immer nur die einwärts 

gerichtete Spitze eine abgestutzte, p u n k t f ö r m i g e Narbe. Das Niveau der drei 
Narben liegt nur wenig höher als das der Antheren , so dass Se lbs tbes täubung 

nicht ausgeschlossen erscheint. Nektarausscheidung war i m I n n e r n der Blüte 

nicht nachzuweisen; sie scheint den Aussennektarien ü b e r t r a g e n zu sein, die 

zwischen den langen N ä g e l n der K r o n b l ä t t e r eine derartige Stel lung einnehmen, 
dass sie blumenbesuchenden Bienen leicht zugängl ich sind ( L o e w an Exemplaren 
des Berliner bot. Gartens 1892!). 

1244 . M . c o c c i g e r a L . Die weissen, etwas rö t l ichen B l ü t e n werden im 

bot. Garten zu Buitenzorg nach F r a u D r . N i e u w e n h u i s v o n U e x k ü l l von 
A p i s indica F . besucht. 

269. Bunchosia Rieh, 

1245 . B . sono rens i s Rose i n Mex iko t r ä g t 1—4 Z o l l lange Trauben 

m i t gelben B l ü t e n , die des Nachts von einer S p h i n g i d e besucht werden (List 

of Plants col i , by D r . E d w . P a l m e r i n 1890 i n Western Mexico and 

Arizona; Contr. U . S. Nat . Herbar . V o l . I . N r . 4. 1 8 9 1 . p. 94). 

1 2 4 6 . B . G a u d i c h a u d i a n a A . Juss . ( = B . f l u m i n e n s i s G r i s . ) in 
Brasil ien t r ä g t nach einer M i t t e i l u n g F r i t z M ü l l e r s an D a r w i n (Nature 1 

X V H . 1877. p. 78) auf der Aussenseite des Kelches N e k t a r d r ü s e n , die von 

B i e n e n (Arten von Tetrapaedia und Epicharis) benagt werden; hierbei laden 
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sie an der Unterseite des K ö r p e r s Pol len auf und setzen ihn dann an s p ä t e r 
besuchten B l ü t e n wieder ab. 

270. Byrsonima Juss. et Rieh. 

1247 . B . i n t e r m e d i a Juss . i n Brasilien b l ü h t nach W a r m i n g (Lagoa 
Santa p. 403) zweimal i m Jahre. 

1248 . B . v e r b a s e i f o l i a R i e h . 
Die Blüten sah D u c k e (Beob. I I . S. 324) bei Calcoene in Brasilien von zahl

reichen S t a c h e l b i e n e n (Centris), jedoch nur im $ Geschlecht, besucht 
1249 . B . sp. 

An einer unbestimmten, brasilianischen Ar t fand D u c k e (a. a. 0.) die S t a c h e l 
biene Centris lateralis Sm. blumenbesuchend. 

106. Familie Vochysiaceae. 

1250. Salvertia convallariaeodora St. Hil. Die grossen, reichen, 
nach Maib lumen duftenden B l ü t e n s t ä n d e dieses südamer ikan ischen Campos
baumes ähne ln nach W a r m i n g (Lagoa Santa p. 226 — 227) denen der Ross
kastanie. 

1 2 5 1 . V o c h y s i a e l l i p t i c a M a r t . b l ü h t um Lagoa Santa nach W a r m i n g 
(Lag. Sant. p. 403) zweimal i m Jahre. 

1252 . Qualea A u b l . Brasilianische A r t e n dieser Gat tung werden nach 
W a r m i n g (Lag. Sant. p. 328) von Ameisen oder Termiten bewohnt. 

107. Familie Polygalaceae. 

271. Securidaca L. 

1 2 5 3 . S. r i v i n a e f o l i a St. H i l a i r e gehör t nach W a r m i n g (Lagoa Santa 
p. 305) zu den charakteristischen Lianen der Umgebung von Lagoa Santa; ihre 
grossen, g ip fe l s t änd igen B l ü t e n s t ä n d e sind wohlriechend. 

1254 . S. sp . 
Die Blüten sah D u c k e (Beob. I I , p. 324) bei Parä von einer S t a c h e l b i e n « 

(Centris aenea Lep. <-?) besucht. 

272. Polygala L. 

1 2 5 5 . P . p o l y g a m a W a l t . Ausser oberirdischen, chasmogamen B l ü t e n 
mit rotpurpurner Krone und unterirdischen, kleistogamen B l ü t e n entwickelt die 
in Nordamerika einheimische Pflanze nach S h a w (Bot. Gaz. X X V I I . 1899. 
p. 121) auch in t e rmed iä re , oberirdische und kleistogame B l ü t e n , die an geo-
tropischen A u s l ä u f e r n entstehen. Die kleistogame B l ü t e n f o r m wurde schon v o n 
H o o k er (Bor. Americ . I . 86. t. 29) und T r e v i r a n u s (Bot. Zeit. 1863. p. 147) 

e rwähnt . 
Knuth. Handbuch der Blütenbiologie. III, 1. 29 
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1 2 5 6 . P . p a u c i f o l i a W i l l d . A u c h diese nordamerikanische A r t besitzt 

wie die vorige ausser rosapurpurnen, chasmogamen B l ü t e n an kurzen unter

irdischen Zweigen entstehende, kleistogame B l ü t e n ( B r i t t . and B r o w n , I l lus t r . 

F lo r . I I . p. 361). 

1 2 5 7 . P . m y r t i f o l i a L . ve rhä l t sich nach S c o t t E l l i o t (S. A f r . p. 336) 

ähn l i ch wie P. b r a c t e o l a t a , doch ist die B l ü t e n icht i n gleichem Grade asym

metrisch. Die Staubbeutel ö f f n e n sich f rühze i t i g und der Po l l en w i r d i n den 

Hohlbecher des nur schwach nach rechts gewendeten Gr i f f e l s abgeladen. Beim 

Niederlassen eines Insekts w i rd der G r i f f e l z u n ä c h s t von den R ä n d e r n der sack

fö rmigen Carina z u r ü c k g e h a l t e n ; w i rd er dann f re i , so schnellt er elastisch zurück 
und schleudert den Pol len mi t einer gewissen K r a f t aus. 

Als häufigen B e s u c h e r sah S c o t t E l l i o t bei Kapstadt die Holzbiene Xylocopa 
violacea L. , die auch D e l p i n o an der Blüte beobachtet hat. 

1 2 5 8 . P . b r a c t e o l a t a L . wurde von S c o t t E l l i o t (S. A f r . p. 335—336) 
bei Kapstadt untersucht. D ie B l ü t e ist auf fa l lend asymmetrisch, indem sich die 

Carina ganz nach l inks h i n ü b e r s c h l ä g t , w ä h r e n d die als Landungsplatz der 
Insekten dienende „ B ü r s t e " einseitig nur auf der l i n k e n Seite liegt. G r i f f e l und 

K i e l r a n d sind etwas nach rechts übe rgebogen , so dass ersterer i n schräger Richtung 

hervortreten und dabei ein auf dem K a m m angeflogenes Insekt von der Seite 

her streifen muss. D ie oberen Petala h ä n g e n mi t den drei unteren, die Carina 
bildenden, kaum zusammen, doch g re i f t das rechtsseitige B l a t t m i t einem rund

lichen Fortsatz ü b e r das l inke. Der G r i f f e l endigt i n einem bammer fö rmigen 
K o p f , dessen oberer T e i l einen zur A u f n a h m e des eigenen Pollens bestimmten 

Becher darstellt, w ä h r e n d die Narbe unten an der inneren Hohlseite des G r i f f e l 
kopfes liegt, Der Pollen wird z u n ä c h s t i n eine Grube dicht unter der Narbe 

abgeladen, aber, sobald die B l ü t e f ü r Insektenbesuch völ l ig bereit is t , liegt er 
fast ganz oben i n dem Pollenbecher und scheint dahin durch das einseitig ge

förder te Wachstum des Griffelendes geschafft zu sein — ein Umstand, der auch 

eine gleichsinnige Drehung der Kielspitze veranlasst. Sobald eine Biene sich 
auf der Landungsstelle n i ede r l ä s s t , giebt die Carina i n ihrer A n g e l nach, die 

rechte Körpe r se i t e des Tieres w i r d von dem G r i f f e l k o p f gestreift u n d mi t Pollen 

versehen. Kle ine Insekten werden durch das Ü b e r g r e i f e n der oberen Petala 

und durch Haare an der A n g e l sowie den oberen R ä n d e r n der Carina fern
gehalten. Autogamie ist nicht ganz ausgeschlossen, da etwas Pollen in der 
Grube neben der Narbe zu rückb le ib t . 

1 2 5 9 . P . spec t ab i l i s D C . 
An dieser A r t beobachtete D u c k e (Beob. I . S. 49) bei P a r ä in Brasilien als Blumen

besucher folgende Apiden: 1. Centris duckei Friese. 2. Chrysantheda frontalis Guer. 
3. Ch. smaragdina Guer. 4. Euglossa fasciata Lep. 5. E. mocsaryi Friese. 6. E. 
piliventris Gue>. 7. Xylocopa metallica Sm. $ . 

1 2 6 0 . M o n n i n a R u i z et P a v . 
An einer unbestimmten brasilianischen A r t sah D u c k e (Beob. I . S. 49) bei Parä 

als Blumenbesucher die Apiden Acanthopus splendidus F. und Centris conspersa Mocs. 
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2 7 3 . E p i r r h i z a n t h u s B l . ( = S a l o m o n i a L o u r . ) 

1 2 6 1 . E p i r r h i z a n t h u s c y l i n d r i c a B l . Die B l ü t e n dieses chlorophyll
freien, i n feuchten W ä l d e r n Javas wachsenden Humusbewohners sind nach 

P e n z i g ( A n n . Jard. Bot. Buitenzorg X V I I . 2. Part. 1901 . p. 159) anscheinend 
fü r Autogamie eingerichtet, da die grossen, schweren P o l l e n k ö r n e r auf der be

nachbarten Narbe abgestreift werden; letztere besitzt auf der Vorderseite einen 
taschenförmigen Anhang , dessen F u n k t i o n unerör te r t blieb (!). 

1 2 6 2 . E. e l o n g a t a B l . von gleichem Ursprung wie vorige A r t , hat sehr 
kleine B l ü t e n , i n denen der t a schenförmige Narbenanhang fehl t (a. a. O. p. 162). 

274. Muraltia Neck. 

1263 . M . H e i s l e r i a D C . Die B l ü t e n besitzen nach S c o t t E l l i o t (S. 
A f r . p. 336—337) eine vol l s tändige Explosionseinrichtung wie manche Legu
minosen. Die starren K e l c h b l ä t t e r greifen übe re inande r und sind zum Schutze 
gegen u n n ü t z e G ä s t e am Rande 
mit Borsten versehen. Die 

oberen Se i t enk ronb lä t t e r haben 
sehr dicke, starre N ä g e l und 
stehen oberhalb der Carina i n 
enger Verb indung miteinander. 
Letztere wi rd vom vorderen 
und den beiden unteren Seiten-
kronblä t te rn gebildet, die zu 
einer röhrenförmigen , den Sta-

minalcylinder und den G r i f f e l 
umschliessenden Scheide ver
bunden sind (s. F i g . 102). D ie 
freien Enden dieser K r o n b l ä t t e r A B m t e v o n hinten, al Kelchblattflügel, pa vorderes, 
, . . . , , , pl seitliches, pr oberes Blumenblatt, B Blüte von der 
bilden eine breite, anlockende g e i t e - _ X a c h En g i e r - P r a n t l . 
F läche von 1/3 Z o l l Durch

messer. Die oberen R ä n d e r der röhr igen Scheide sind sehr dick und haben innen

seits rippenartige V o r s p r ü n g e , die durch die starren N ä g e l der oberen K r ö n - und 
Kelchblä t te r übe r dem G r i f f e l zusammengehalten werden. Gleiten n u n diese 

Vorsprünge der Carina infolge E i n f ü h r u n g eines In sek t en rüs se l s oben unter den 
K r o n b l a t t n ä g e l n übe r den G r i f f e l fort , so schnellt derselbe plötzlieh infolge einer 
nach oben gerichteten Spannung nach au fwär t s und bildet einen rechten W i n k e l 
zu seiner f r ü h e r e n Lage , wäh rend die Carinalscheide infolge ihrer entgegen
gesetzten Spannung sich nach unten schlägt, Dabei wird das Insekt notwendig 
von der Narbe an der I n n e n f l ä c h e des Gri f fe ls gestreift und gleichzeitig am 
Unterleib mi t Pol len beladen; letzterer t r i t t als kugelige Masse aus den 7 A n 
theren aus. H o n i g scheint von 4 f inge r fö rmigen For t s ä t zen an der Spitze des 
Ovars oder vielleicht vom Grunde der K e l c h b l ä t t e r abgesondert zu werden. 

29* 

Fig. 102. M u r a l t i a m i x t a DC. 
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Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t bei Kapstadt: C o l e o p t e r a : Scara
baeidae: 1. Anisonyx ursus F. D i p t e r a : Syrphidae: 2. Syrphus capensis Wied. H y 
m e n o p t e r a : Apidae: 3. Apis mellifica L . sgd. (vorzugsweise an explodierten Blüten). 
4. Xylocopa violacea L. (?). 

1264 . 31. s e r p y l l o i d e s D C . Die Vere in igung der drei K r o n b l ä t t e r zu 
einer die Geschlechtsorgane umschliessenden Carinalscheide ist die gleiche wie 

bei voriger A r t ; jedoch wi rd die Verb indung zwischen den oberen R ä n d e r n der 

Scheide hier durch eine tiefe Einsackung m i t einem entsprechend e inge füg ten 
Vorsprang andrerseits — ähn l i ch wie bei der Verschlusseinrichtung der Legu

minosen — bewerkstelligt. Explos ion der B l ü t e n f inde t auch hier statt ( S c o t t 

E l l i o t a. a. O.). 

1 2 6 5 . M . d i f f u s a B u r c h . u n d M . p h y l i c o i d e s T h u n b . verhalten sich 

i n der B l ü t e n e i n r i c h t u n g wie M . H e i s t e r i a (nach S c o t t E l l i o t a, a. 0 . ) . 

1 2 6 6 . M u n d i a sp inosa D C . hat nach S c o t t E l l i o t (a. a. O. p. 337—338) 

keine Explosionseinrichtung; die B l ü t e n wurden bei Muizenberg i n S ü d a f r i k a 

reichlich von A p i s u n d Dipteren besucht. 

108. Familie Euphorbiaceae. 

Über Phyllanthus Niruri L. vgl. Band II, 2. p. 378. 

275. Croton L. 

1267 . C. m o n a n t h o g y n u s M c h x . M e e h a n (Li t te r . N r . 1604) beob

achtete an der sonst monöc i schen Pflanze i n einem Fal le diöcische Geschlechter

verteilung (Bot. Jb . 1880. I . p. 167). 

1268 . C. c h a m a e d r y f o l i u s G r i s . 
Die B l u m e n b e s u c h e r setzten sich nach den Beobachtungen D u c k e s (Beob. I I , 

S. 325) bei Parä in Brasilien aus einer gemischten Gesellschaft von kleinen Sphegiden, 
Chrysididen und Bienen (Melipona, Halictus) zusammen. 

1 2 6 9 . C. n e o r n e x i c a n u s M u e l l . A r g . 
Die Blüten sah C o c k e r e l l (Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia. 1896. p. 35) in 

New Mexiko nicht von Bienen, sondern von Grabwespen (Larridae, Philanthidae wie 
Aphilanthops s. Besucherverzeichnis) besucht. 

1 2 7 0 . C. t e x e n s i s M u e l l . A r g . 
Die Blüten sah C o c k e r e l l (Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia. 1896. p. 34-35) 

in New- Mexiko von der oligotropen Biene Perdita crotonis Cckll. besucht. 

1 2 7 1 . R i c i n u s c o m m u n i s L . Eine von M e e h a n (Contr. L i f e -Hi s t , 

X I I I . 1899. p. 9 7 — 9 9 ) beobachtete Pf lanze, an der die m ä n n l i c h e n Blü ten
knospen so rg fä l t ig entfernt wurden, erzeugte nur taube Samen. 

1 2 7 2 . M a n i h o t u t i l i s s i m a P o h l . Be i I t a j ahy kul t ivier te Pflanzen er

zeugten i n ihren B l ü t e n nach F r i t z M ü l l e r (Bot. Zeit. 1870. p . 275) keinen 
Pol len; der elastisch vorschnellende G r i f f e l war ausgebildet. 

1273 . M a p r o u n e a b r a s i l i e n s i s St. H i l . b l ü h t nach W a r m i n g (Lag . 
Sant. p . 402) zweimal i m Jahre. 
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1 2 7 4 . C o l l i g u a y a D o m b e y a n a C. G a y . und C. o d ö r i f e r a M o l . i n Chile 
sind nach R e i c h e ( E n g l e r s Jahrb. X X I . 1896. p. 40) anemophil. 

276. Euphorbia L. 

Die Sexua lve rhä l tn i s se wurden von M e e h a n (Li t ter . N r . 1551) be
leuchtet. 

Afr ikanische A r t e n der Gat tung sah H e u g l i n von H o n i g v ö g e l n 
(Nectarinia cruentata und aff inis) besucht (s. D e l p i n o U l t . oss. P I I . F . I I . 
p. 329). 

1275 . E . d i o i c a H i e r , i n Argentinien zeichnet sich durch ihre rein diö-
cische Geschlechterverteilung aus, die durch V e r k ü m m e r u n g der 9 B l ü t e n i m 
männ l i chen Cyathium und durch Sterilwerden der cf1 B l ü t e n im weiblichen Cy-
athium zu s t ände kommt ( H i e r o n y m u s Icon. Descr. Republ. Argen t in . L ie f . L 
1885. p. 47). 

1276 . E . g l a u c a F o r s t , auf Neu-Seeland besitzt nach G. M . T h o m s o n 
(New Zeal. p . 284) hellpurpurne Invo luc ra lb l ä t t e r mi t etwas H o n i g und wi rd 
gelegentlich von Insekten besucht. 

1 2 7 7 . E . c o r o l l a t a L . [ R o b . F low. p . 74—75] . 
Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an einem Julitage 8 lang

rüsselige und 4 kurzrüsselige Dipteren, 1 kurzrüsselige Biene, 1 Grabwespe und 
1 Hemiptere. 

1278 . E . ( P o i n s e t t i a ) p u l c h e r r i m a W i l l d . aus Mexiko zeichnet sich 
durch sehr augenfä l l ige , scharlachrote H ü l l b l ä t t e r und grosse, gelbe N e k t a r d r ü s e n 
aus. Die meisten weiblichen Blü ten f and T r e l e a s e (Li t ter . N r . 2372) i n 
Nordamerika unfruchtbar. Der Honig wird so reichlich secerniert, dass er i n 
Tropfenform herabfä l l t . W E . S t o n e (Bot. Gaz. X V I I . p. 193) f and bei 
einer Analyse des Sekrets: 30,98 °/o Wasser, 11,23 °/o Rohrzucker und 57,79 °/o 
Glykose. 

Häufig kommen Ameisen (Myrmica molesta Say = Monomorium pharaonis Mayr) 
als Honigdiebe vor (T re l ea se ) . 

109. Familie Callitrichaceae. 

277. Callitriche L. 

1 2 7 9 . C. V e r n a L . Nach Beobachtungen W H a m i l t o n s (Trans. Proc. 

New Zealand Ins t i t . V o l . X V I I . 1884. p. 291) sollen sich anfangs nur m ä n n 
liche B l ü t e n ö f f n e n und erst nach einigen Tagen nach dem Verwelken der ersteren 

die weiblichen B l ü t e n . 
G. M . T h o m s o n (Fert. New. Zeal. P I . p. 262) bezeichnet die von i h m 

in Neu-Seeland beobachtete Pflanze nach ihrer Geschlechterverteilung und der 

s t äubenden Beschaffenheit des Pollens als windblü t ig . 
1280 . C. d e f l e x a A . B r . ist nach L i n d m a n (Öfv. K . Vetensk. A k a d . 

F ö r h a n d l . Stockholm 1900. N r . 8. p. 954—955) eine geokarpe Landpflanze 
Brasiliens, die je nach dem trockeneren oder feuchteren Standort an kürze ren 
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oder l änge ren , z u r ü c k g e k r ü m m t e n Stielen ihre heranreifenden F r ü c h t e i n den 

feuchten Erdschlamm e ingräb t . 

110. Familie Coriariaceae. 

W i n d b l ü t i g nach E n g l e r ( P f l a n z e n ! I I I , 5. p . 129); die Geschlechter-

vertei iung neigt zu Polygamie. Die zwitterigen B l ü t e n entwickeln ihre Narben 

vor dem A u s s t ä u b e n der Antheren (s. F i g . 103). 

278. Coriaria L. 

1 2 8 1 . C. r u s c i f o l i a L . auf Neu-Seeland t r äg t nach G . M . T h o m s o n 
(New Zeal. p . 258) zwitterige, a u s g e p r ä g t protogyne B l ü t e n ohne H o n i g und 

Fig. 103. C o r i a r i a m y r t i f o l i a L. 
A Blühender Zweig, B $ Blüte nach Entfernung der Kelchblätter, C ^ Blüte im Längs

schnitt. — Nach E n g t e r - P r a n t l . 

D u f t ; die langen, stark papi l lösen , roten Narben treten aus den unscheinbaren, 

g r ü n e n B l ü t e n vor dem A u s s t ä u b e n der Antheren hervor; letztere kommen erst 

nach dem W e l k e n der Narben zur Reife und h ä n g e n , mi t lockerem Pollen ge
fü l l t , an d ü n n e n S t a u b f ä d e n aus der B l ü t e . 

1 2 8 2 . C. t h y m i f o l i a H u m b . und C. a n g u s t i s s i m a H o o k . f . — eben
fal ls n e u s e e l ä n d i s c h — zeigen Ü b e r g ä n g e von Zwi t t e rb lü t en zu rein männ l i che r 

und rein weiblicher Geschlechtsdifferenzierung; der anemophile Charakter der 

B l ü t e n ist derselbe wie bei C. r u s c i f o l i a ( T h o m s o n a. a. O.). 

111. Familie Lininanthaceae. 

2 7 9 . L i m n a n t h e s R . B r . 

D ie B l ü t e n — wenigstens der A r t e n mi t grösserer K r o n e — sondern aus 

D r ü s e n am Grunde der Kelchstamina nach T r e l e a s e (Mem. Boston. Soc. 
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"Vol. I V 1887. p. 84—86) reichlich H o n i g ab, sind wohlriechend und werden 
reichlich von Insekten besucht. D a r w i n ( W i r k . d. Kreuz- und Selbstbefr. 
Deutsch. Ü b e r s , v . Carus p. 355) f and L i m n a n t h e s D o u g l a s i i i n hohem 
Grade selbstfertil. 

Fig. 104. L i m n a n t h e s D o u g l a s i i E. Br. 
A Blühender Zweig, B Blüte. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

1283 . L . D o u g l a s i i R . B r . i n Nordamerika (Californien u . a.) hat 10 
bis 15 m m lange, hochgelbe, mi t zarten Saftmall inien gezierte Kronen ( T r e l e a s e 
a. a. O. p. 85). V g l . F ig . 104. 

1284 . F l o e r k e a p r o s e r p i n a c o i d e s W i l l d . ist ein zartes, niedriges P f l ä n z -
chen m i t sehr unscheinbaren B lü t en , die T r e l e a s e (a. a. 0 . p. 86) als zweifel
los autogam bezeichnet. 

1 1 2 . F a m i l i e A n a c a r d i a c e a e . 

1 2 8 5 . T a p i r i a g u y a n e n s i s A u b l . i n Brasilien hat nach W a r m i n g (Lag. 

Santa p . 402) eine zweimalige Blütezei t . 
1 2 8 6 . S c h i n u s dependens Or t ega . Die Geschlechterverteilung dieses 

südamer ikan i schen Strauchs ist nach E n g l e r (Anacardiac. i n Nat . Pf lanz. I I I , 5. 
p. 162—163) polygam-diöcisch. — A n den Zwi t t e rb lü ten eines i m Berliner bo
tanischen Garten kult ivier ten Exemplars ragte die scheibenförmige, klebrige Narbe 
etwa 1,5 mm übe r den B l ü t e n e i n g a n g hervor, wäh rend die Antheren ein tieferes 
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Niveau einnahmen und h ö c h s t e n s mi t ihren Spitzen zwischen den etwa 6 mm 
langen, aufrechten Tei len der weissen K r o n b l ä t t e r sichtbar waren. Die den 

G r i f f e l g r u n d umgebende, dem u n t e r s t ä n d i g e n Ovar aufgelagerte, gelbe D r ü s e n 

scheibe sonderte reichlich H o n i g ab ( L o e w 1892!). 

1287 . L i t h r a e a m o l l e o i d e s E n g l , b l ü h t um Lagoa Santa nach W a r m i n g 

(Lag . Sant. p . 403) zweimal i m Jahre. 

280. Rhus L. 

M e e h a n (Proc. Acad . Nat . Sei. Philadelphia 1892. p. 3 6 9 — 3 7 1 ; citiert 

nach R o b . F low. X V I I . p. 164) bezeichnet R h u s c o p a l l i n a , v e n e n a t a , 
T o x i c o d e n d r o n und c o t i n o i d e s als vo l lkommen diöcisch. R o b e r t s o n 

(a. a. O.) hebt hervor, dass diese Diöcie eine erst neuerdings erworbene zu sein 

scheint, da die eingeschlechtigen B l ü t e n ein ansehnliches Rudiment des Ovars, 

resp. der S t a u b b l ä t t e r besitzen und ausserdem Neigung zur R ü c k k e h r i n die 
Zwi t t e r fo rm zeigen. Das grössere Perianth der m ä n n l i c h e n B l ü t e n bildet einen 

bequemeren Sitzplatz f ü r die Besucher, die auf ersteren Pol len u n d Nektar, auf 

den weiblichen B l ü t e n aber nur Nektar f inden. Die t r ü b g e l b e Farbe, übe r 

deren insektenanlockende W i r k u n g die Meinungen v o n M ü l l e r , D e l p i n o und 
K e r n e r auseinandergehen, hat nach R o b e r t s o n bei R h u s - A r t e n und anderen 

ähn l i ch g e f ä r b t e n B l ü t e n (mit Ausnahme von S a s s a f r a s o f f i c i n a l e , s. d.) 

keinen wesentlichen Einf luss auf Steigerung des Dipterenbesuchs. 
Die B l ü t e n mehrerer nordamerikanischer A r t e n sah M e e h a n (Li t ter . N r . 

1573) trotz ihrer Geruchlosigkeit reichlich von Insekten besucht (Bot. Jb. 1876. 

p. 939). — Weitere Li t te ra tur : M e e h a n (Nr . 1556). 

Die B l ü t e n verschiedener nordamerikanischer A r t e n werden nach C. V -

R i l e y (Insect L i f e I I . p. 298) h ä u f i g von dem „ R o s e n k ä f e r " (Macrodactylus 

subspinosus Fabr.) besucht und zerstört . 

1288 . R . g l a b r a L . [ R o b . F low. X I I . p . 111]. — Die g rün l i ch -ge lben , 

zu dichten, e n d s t ä n d i g e n Rispen vereinigten B l ü t e n bi lden eine breite, flache 

Schale, i n derem Grunde eine grosse, gelbe, f ü n f l a p p i g e Honigscheibe liegt. L i 

der weiblichen B l ü t e wi rd der Zugang zur Scheibe nur durch den G r i f f e l mit 

drei grossen Narben und durch kleine H a a r b ü s c h e l auf der Innenseite der fün f 

K r o n b l ä t t e r b e s c h r ä n k t . I n den m ä n n l i c h e n B l ü t e n wi rd die Scheibe etwas 

durch die grossen Antheren übe rdeck t . D i e i n Rede stehende A r t scheint diö

cisch zu sein; R o b e r t s o n f a n d an solchen P l ä t z e n , an denen reichlicher I n 

sektenbesuch stat tfand, nur weibliche Exemplare , an anderen Stellen dagegen 

ausschliesslich m ä n n l i c h e . Der bequeme Honigzugang veranlasst reichlichen Be
such kurzrüsse l iger Hymenopteren und Dipteren. 

Von B e s u c h e r n verzeichnete R o b e r t s o n an 3 Tagen des Juni 3 lang- und 
16 kurzrüsselige Bienen, 6 lang- und 19 kurzrüsselige Dipteren sowie 1 Käfer. P a t t o n 
(Entom. Monthl. Mag. X V I I . p. 31—35) fand in Connecticut an den Blüten die Apide 
Macropis eiliata. 

C o c k e r e l l (Amer. Nat. X X X V I . 1902. p. 810) beobachtete in New Mexiko 
4 langrüsselige und 2 kurzrüsselige Apiden. 
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1289 . R . t y p h i n a L . 
An den Blüten beobachtete P a t t o n (a. a. 0.) in Connecticut die Apide Macropis 

ciliata $ . 
1290 . R . eanadens is M a r s h . [ R o b . F low. X V I I . p. 161—162] . — A n 

den Zweigenden dieses 1—2 m hohen Strauches stehen i n der Regel drei kleine, 
köpfchenähnl iche , etwa 8—10 m m lange B l ü t e n t r a u b e n , die vor dem Laube er
scheinen. D ie E i n z e l b l ü t e n sind k l e i n , mi t kurzen K r ö n b l ä t t chen versehen, 

grünl ich-gelb und sehr wenig tief. Der f r e i dargebotene H o n i g wird von f ü n f 
orangefarbenen D r ü s e n zwischen dem Grunde der Filamente abgesondert. D i e 
männl ichen B l ü t e n haben etwas l ängere K r o n b l ä t t e r und breiten sich o f t mehr 
aus, so dass sie augenfä l l i ge r sind als die weiblichen; auch sind ihre Nektar-
drüsen etwa dreieckig gestaltet und h ä n g e n am Grunde zusammen. Das stark 

entwickelte Ovarrudiment läss t die B l ü t e fast zwitterig erscheinen. I n den weib
lichen B l ü t e n sind die N e k t a r d r ü s e n etwa zweilappig; die S t a u b g e f ä s s e erscheinen 
normal gestaltet, sind aber in der Grösse reduziert und pollenlos. Beide B l ü t e n 
formen werden reichlich von Insekten besucht. I m Vergleich zu dem spä te r 
b lühenden R h u s g l a b r a (s. d.) zeigt der Insektenbesuch von R h . e a n a d e n s i s 
ähnliche Unterschiede, wie sie zwischen X a n t h o x y l o n und P t e l e a (s. d.) 
hervortreten. 

Als B e s u c h e r fand R o b e r t s o n in Illinois 8 lang- und 20 kurzrüsselige Apiden, 
3 lang- und 6 kurzrüsselige Dipteren, sowie 1 kurzrüsseligen Hautflügler. 

1 2 9 1 . A s t r o n i u m f r a x i n i f o l i u m Schot t , bedeckt sich bei Lagoa Santa 
nach W a r m i n g (Lag. Sant. p. 391) i n blattlosem Zustande w ä h r e n d des Augus t 
und September mi t zahllosen B l ü t e n . 

113. Familie Aquifoliaceae. 

281. Ilex L. 

Nach T r e l e a s e (Revision of N o r t h American I l i c i n e a e and C e l a -

s t r a c e a e Trans. Acad . Sei. St. Louis V . p. 344) sind die nordamerikanischen 
Arten der Gat tung I l e x wahrscheinlich sämtl ich polygam - diöcisch. Die Be
s täubung wird haup t säch l i ch durch Dipteren , nebenher auch durch Hymeno

pteren und Tagfal ter bewirkt , die den am Grunde der B lü t en abgesonderten 

Nektar saugen. 
1 2 9 2 . I . opaca A i t . i n Nordamerika verhä l t sich nach A s a G r a y (vgl . 

D a r w i n , Versch. B l ü t e n f o r m e n . Stuttgart 1876. p. 258) i n der Geschlechter

verteilung ä h n l i c h wie die europäische A r t , 
Nach M e e h a n (Contrib. L i f e - H i s t . V I I . 1892. p. 167—168) ist die 

Pflanze diöcisch; die m ä n n l i c h e n B l ü t e n enthalten ein reduziertes P i s t i l l , die 

weiblichen vier ebensolche S taubb lä t t e r . Die B e s t ä u b u n g soll durch den W i n d 
vermittelt werden, doch werden die B l ü t e n auch von Honigbienen besucht. 

1 2 9 3 . I . conoca rpa Reiss . Die B lü t en werden i n Brasilien nach W a r 
m i n g u n d S c h w a c k e von B i e n e n besucht (s. L o e s e n e r i n Monographia 

Aquifoliac. p. 453). 
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114. Familie Celastraceae. 

282. Evonymus L. 

1294 . E . a t r o p u r p u r e u s J a c q . besitzt nach R o b e r t s o n (Trans. St. Louis 

V I I . p. 158—159) zahlreiche, i n lockeren Trugclolden stehende, h ä n g e n d e B lü ten 

von dunkelpurpurner Farbe , die einen Querdurchmesser von etwa 8 m m er 

reichen. Ihre M i t t e n i m m t eine f lache, fast rechteckige, nektarabsonderndt 

Scheibe ein, an deren Ecken die 4 an sehr kurzen Fi lamenten befestigten A n 
theren i m Umkreis der fast sitzenden Narbe sich befinden. Die K ü r z e der 

B e s t ä u b u n g s o r g a n e bedingt, dass der Pol len nur den F ü s s e n oder dem Saug

werkzeug der Besucher aufgeladen werden kann . D ie B l ü t e ist protandrisch 
und von unangenehmem Geruch; letzterer.macht i m Verein m i t der t r ü b e n Blüten

farbe Anpassung an Aasfl iegen wahrscheinlich; doch lieferte die direkte Beob

achtung d a f ü r keinen bestimmten A n h a l t . 

D e n Geruch der B l ü t e n vergleicht G r a e n i c h e r ( B u l l . Wisc . Nat . Hist. 
Soe. V o l . 2. p. 36—37) mi t dem von Sauermilch. 

R o b e r t s o n fand in Illinois an 3 Tagen des Juni 4 kurzrüsselige Bienen, 
4 Schwebfliegen, 1 kurzrüsselige Diptere sowie 2 Käfer an den Blü ten ; sämtliche Be
sucher saugten Honig. 

Die von G r a e n i c h e r in Wisconsin gefangenen Blumenbesucher (29 Arten) be
standen fast ausschliesslich aus Dipteren — darunter 4 Schwebfliegen, nebst zahlreichen 
Musciden und verwandten Formen sowie Käfern (s. Besucherverzeichnis). 

1 1 5 . F a m i l i e S t a p h y l e a c e a e . 

1 2 9 5 . S t a p h y l e a t r i f o l i a t a L . [ R o b . F low. I I I . p. 3 0 2 — 3 0 3 ] . — Die 
Protogynie wurde von W . J . B e a l (Amer. Natur . I . p. 258) , G r a y (Bot. 

Jb . I V - p. 939) und T r e l e a s e angegeben; M e e h a n (Proc. Acad. Nat. 
Sei. Philadelphia 1876. p. 108, cit. nach R o b e r t s o n ) n i m m t Autogamie 

an. Nach R o b e r t s o n s Beobachtungen zeigen f r i sch g e ö f f n e t e B l ü t e n eine 

breite, dreilappige Narbe, die den B l ü t e n e i n g a n g fast ganz schliesst, während 

unter ihr die noch geschlossenen Antheren z u s a m m e n g e d r ä n g t sind. Die Ober

f l ä c h e der Narbe ü b e r r a g t stets die Staub
beutel, so dass letztere kaum vollständig 

ihren Pollen an jene abgeben können ; 

doch ist die Beleguno,1 m i t eigenen Pollen 
bei ausbleibendem Insektenbesuch nicht 

ganz ausgeschlossen, wenn auch bei der 

tha t säch l i chen S p ä r l i c h k e i t des Fruchtan

satzes wenig wahrscheinlich. D ie hängen

den B l ü t e n (s. F i g . 105) sind etwa 6 mm 

tief; ihre Ke lch- u n d K r o n b l ä t t e r schliessen 
sich so dicht aneinander, dass eine gewisse Ä h n l i c h k e i t m i t der gamopetalen 

Gat tung G a y l u s s a c i a entsteht und i n gleicher Weise wie bei dieser u n n ü t z e 

Besucher ausgeschlossen werden. Der Honigzu t r i t t w i r d f ü r kurzrüsse l ige 

Fig. 105. S t a p h y l e a p i n n a t a L 
A Blüte, B dieselbe im Längsschnitt. 

Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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Besucher auch durch Haare auf Fruchtknoten , Filamenten und K r o n b l ä t t e r n 
erschwert. Durch die B l ü t e n e i n r i c h t u n g begüns t ig t werden langrüsse l ige Apiden, 
doch gelangen bisweilen auch kurzrüsse l ige G ä s t e beim E i n z w ä n g e n in die B l ü t e 
zum Nektargenuss. 

R o b e r t s o n beobachtete in Illinois an 5 Tagen des Apr i l 4 langrüsselige und 
7 kurzrüsselige Apiden, 1 Vespide, 1 lang- und 1 kurzrüsselige Diptere, 1 Falter und 
1 Käfer als B l u m e n b e s u c h e r . 

HC. Familie Icacinaceae. 

1296. Pennantia corymbosa Forst, auf Neu-Seeland trägt nach G. M 
T h o m s o n (New Zeal. p. 257) zahlreiche weisse, duftreiche, aber honiglose 
Blüten mit diöcischer, aus zwittriger Anlage entstandener Geschlechtsverteilung; 
die B e s t ä u b u n g wi rd wahrscheinlich durch Insekten bewirkt. 

117 Familie Aceraceae. 

283. Acer L. 

1297 . A . r u b r u m L . ist nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1583) diöcisch mi t 
äusserlich wohl entwickelten Sexualorganen des anderen Geschlechts; auch 
A. d a s y c a r p u m ve rhä l t sich ähnl ich , doch tragen weibliche B ä u m e bisweilen 

auch m ä n n l i c h funktionierende B l ü t e n (Bot. Jb . 1878. I . p. 3 1 4 ; 1879. I . 
p. 132. — B a i l e y (Bot. Gaz. V I I . p. 259) beobachtete zwei völl ig ein
geschlechtige B ä u m e . 

1 2 9 8 . A . d a s y c a r p u m E h r h . neigt nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1642. 
p. 393) zu Diöcie mit Sche inzwi t t e rb lü t en , die teils m ä n n l i c h , teils weiblich 

funktionieren. 

* 1 2 9 9 . A . j a p o n i c u m T h u n b . Die meisten B l ü t e n der von K n u t h 

bei Tokio beobachteten B ä u m e waren c f , nur wenige 9 D ie B l ü t e n h ä n g e n 
in etwa 30 blut igen Trugdolden an den anfangs noch blattlosen Zweigen, cf und 
9 von etwa gleicher G r ö s s e , dunkelkarminrot , i m Grunde reichlich H o n i g ab
sondernd. I n den cf B l ü t e n h ä n g e n die 8 S t aubb l ä t t e r mi t grossen, gelben 

Antheren 2,5 — 6 nun weit heraus, den zahlreichen psd. und sgd. Bienen zum 
Anklammern dienend. Die S t aubb lä t t e r der Zwi t te rb lü ten sind meist nur 4 m m 
lang, von der Narbe ein wenig überragt , Der Fruchtknoten ist dicht und lang

wollig behaart. H ä u f i g zeigen die cf B l ü t e n die Rudimente des Stempels und 
sind dann i m B l ü t e n g r u n d e auch behaart, doch sind G r i f f e l und Narbe nie 

deutlich entwickelt. 
An den Blüten obiger A r t beobachtete K n u t h in Japan die Apiden: Bombus 

ignitus Sm., Anthrena conshniiis A l f k . , A. japonica Al fk . (determ. A l f k e n ) als Be

sucher. 
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1 1 8 . F a m i l i e H i p p o c a s t a n a c e a e . 

284. Aesculus L. 

1 3 0 0 . A . H i p p o c a s t a n u m L . A . G r a y (Scientif. Papers I . 1889. 
p. 223) e r w ä h n t das zahlreiche A u f t r e t e n m ä n n l i c h e r B l ü t e n i n der sonst zwit

terigen Inflorescenz; sie e rhöhen nach seiner Ans ich t die W i r k u n g des Schau

apparates und l iefern zugleich einen Ü b e r s c h u s s an Pollen. A u c h die nord

amerikanischen „ b u c k e y e s " ( A . g l a b r a W i l l d . , f l a v a A i t , P a v i a L . u . a.) 

sind andromonöc i sch . 
Die Rosskastanie ve rhä l t sich i n Nordamerika nach H . N e w e l l (Bot. 

Gaz. X V I I I . p. 107—109) hinsichtl ich der Geschlechterverteilung, der Proto

gynie der Zwi t t e rb lü t en und anderer B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g e n i m wesentlichen 

wie die i n Europa kul t iv ier ten Exemplare. Die Z w i t t e r b l ü t e n sind selbstfertil. 

Die Honigbiene sah N e w e l l auf i l legi t imem Wege zum Nektar gelangen, 

w ä h r e n d die H u m m e l n i n normaler Weise saugten. 
R o b e r t s o n beobachtete in Illinois an Bäumen seines Gartens den rotkehligen 

K o l i b r i als Blumenbesucher; ausserdem sah er 5 Hummelarten und 1 langrüsselige 
Apide Honig saugen. 

Auch G. W A l l a n sah in Toronto die Blüten von zahlreichen K o l i b r i s 
(Trochilus colubris L.) umschwärmt (nach Gould Introd. to the Troch. p. 32). 

1 3 0 1 . A . g l a b r a W i l l d . [ C o u l t e r , Notes on Aesculus glabra, Bot. Gaz. 

V I I I . p. 245 ; R o b e r t s o n Transact. St. Louis . V I I . p. 1 6 0 — 1 6 1 ] . — Die 
Geschlechterverteilung f and C o u l t e r a n d r o m o n ö c i s c h m i t protogynen Zwitter

b l ü t e n . Die beiden unteren K r o n b l ä t t e r stehen nach R o b e r t s o n i n wagerechter 

Lage zur Seite der S t aubb lä t t e r , die nebst dem G r i f f e l sich nach abwär t s neigen. 

Zwei obere, nach a u f w ä r t s geschlagene K r o n b l ä t t e r bi lden eine m i t gelben Saft

malf lecken gezeichnete Fahne. D u r c h spä te re U m f ä r b u n g dieser Saftmalzeichnung 

i n rot wi rd den Bienen — ä h n l i c h wie bei A . Hippocastanum nach S p r e n g e l — 

die Unterscheidung der ä l teren B l ü t e n erleichtert und zugleich die Augenfäl l ig

kei t der Inflorescenz e rhöht . D ie nebst dem G r i f f e l nach oben gebogenen 

Stamina sind ungleich l a n g ; die l ä n g s t e n derselben ragen etwa 10 m m über 
die Spitzen der unteren K r o n b l ä t t e r hinaus; die An the ren s t ä u b e n ungleichzeitig. 

Der H o n i g wird von einem einseitig entwickelten W u l s t des Discus an der 

B lü tenoberse i t e abgeschieden und ist f ü r einen R ü s s e l von etwa 10 m m L ä n g e 

oberhalb der Filamente bequem zu erreichen. Die B l ü t e n werden entsprechend 

ihrem zeitigen Erscheinen — i n I l l i n o i s gegen Mi t t e A p r i l — vorzugsweise 

von weiblichen H u m m e l n und einigen anderen l a n g r ü s s l i g e n Apiden besucht. 

J . W M i l l i g a n beobachtete Honigbienen an den B l ü t e n , die vorzugs

weise an vorgeschrittenen B l ü t e n k n o s p e n saugten und die offenen B l ü t e n ver

mieden (nach J . M . C o u l t e r i n Bot, Gaz. V I I I . p . 245). Die Zwi t te rb lü ten 

waren teils protogyn, teils protandrisch — letzteres schien m i t der mangelhaften 

En twicke lung des Pis t i l l s i n manchen B l ü t e n z u s a m m e n z u h ä n g e n . 
R o b e r t s o n verzeichnete an 3 Tagen des Mai 4 Arten von Bombus $ , sowie 

2 Arten von Synhalonia und 1 Podalirius als Blumenbesucher. 
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1 3 0 2 . A . p a r v i i l o r a W a l t . Die B l ü t e n sah T r e l e a s e (Amer. Na t . 
X I V 1880. p. 362) i n Alabama von K o l i b r i s (Trocbilus colubris L . ) besucht. 
Die B lü ten weichen durch die langbenagelten K r o n b l ä t t e r und die weit hervor
ragenden, d ü n n e n S t a u b g e f ä s s e von den A r t e n der Sektionen E u a e s c u l u s und 
C a l o t h y r s u s (vgl . Pax, Hippocastanaceae p. 275—276) wesentlich ab; ihre 
Bes t äubungse in r i ch tung wurde a u s f ü h r l i c h von K i r c h n e r (Bei t räge p. 3 0 - - 3 1 ) 

beschrieben, der der weissen Farbe und des lil ienartigen Geruches wegen Nacht
falter als Bes t äube r annimmt. 

Die Pflanze ist auch i n Nordamerika a n d r o m o n ö c i s c h ; M e e h a n (Li t ter . 

Nr. 1658. p. 275—276) schätzte an einem genau untersuchten Exemplare die 
Zahl der m ä n n l i c h e n B l ü t e n auf etwa 387 000, wäh rend von Zwi t t e rb lü ten nur 
12800 vorhanden waren. D ie Antheren ö f f n e n sich ungleichzeitig an mehreren 
aufeinanderfolgenden Tagen. Die B l ü t e n werden am Tage von Bienen und 

anderen Insekten , nachts von Fal tern besucht. Die Besucher be rüh ren nach 
M e e h a n Antheren und Narben n ich t , da dieselben sehr weit aus dem K r o n 
eingang hervorstehen; auch werden die B l ü t e n nur des Nektars wegen auf
gesucht. 

1303 . A . P a v i a L . Die B l ü t e n sind nach R o b e r t s o n (a. a. O.) ver
mutlich für* Kolibribesuch eingerichtet. 

119. Familie Sapindaceae. 

Die Blüten dieser lianenartigen Pflanzengruppe zeichnen sich nach War
m i n g s Beobachtungen in Brasilien (Lagoa Santa p. 304—305) vielfach durch 
weisse Farbe und starken Wohlgeruch aus (Sphingidenblumen?); besonders i m 
Juli und August treten sie bei Lagoa Santa i n Menge an den W a l d r ä n d e r n 
auf. A l s honigabsonderndes Organ dient der Blü tend i scus (s. R a d l k o f e r , 
Sapindaceae i n E n g l e r s Nat . Pf lanzenfam. I I I , 5. p. 294). 

1304 . S e r j a n i a sp . Der Insektenbesuch der B l ü t e n bei P a r ä ve rhä l t 
sich nach D u c k e (Beob. I . p. 49) ä h n l i c h wie der von P a u l l i n i a p i n n a t a . 

1305 . P a u l l i n i a p i n n a t a L . 
An den Blüten dieser südamerikanisch-afrikanischen A r t beobachtete D u c k e 

(Beob. I . p. 49) bei Parä zahlreiche Grabwespen, von Bienen nur Halictus sp., Temnosoma 
sp. und Xylocopa frontalis Ol. <f 

1 3 0 6 . D e i n h o l l i a b o r b o r i c a Scheff . — eine Pflanze der ostafrikanischen 
Buschsteppen — besitzt nach W e r t h (Verh. d. Bot. Ver. Prov. Brandenburg. 

42. Jahrg. 1900. p. 259) eng zusammenschliessende B l ü t e n , i n denen durch 
Haarbesä tze an K r o n b l ä t t e r n und S t a u b f ä d e n der tief im B l ü t e n g r u n d e abge

sonderte H o n i g vor t re f f l ich gegen u n n ü t z e Eindr ingl inge geschützt ist. 
Ihre regelmässigen Kreuzungsvermittler sind Holzbienen (Xylocopa caffra L. und 

divisaKl.); doch sah W e r t h (a. a. 0.) auch Honigvögel (Anthothreptes hypodila Jard.) 
an den Blüten saugen. 

1307 . Pappea E e k l . et Z . ( = B a c c a u r e a auet.). Gewisse Ar ten Bor
neos mi t g r ü n l i c h - g e l b e n , kaul i f loren B l ü t e n t r a u b e n werden nach H . H a l l i e r 

(Bausteine zu einer Monographie der Convolvulaceen N r . 4 in B u l l , de I 'Herb . 
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Boissier T. V 1897. p. 752) vermutlich von kleinen Insekten aus den Gruppen 

der Dipteren, Hymenopteren und K ä f e r bes t äub t . 

1 3 0 8 . P s e u d h n a f r u t e s c e n s R a d l k . 
Die Blumen werden nach D u c k e (Beob. I I . p. 324) bei Pa rä in Brasilien von 

grossen Grab- und Faltenwespen (Scolia, Sphex, Sceliphron, Zethus) sowie von Bienen 
(Halictus, Ceratina, Melipona, Exomalopsis, Prosopis und Colletes-Arten) besucht. 

1 3 0 9 . D o d o n a e a v i s cosa M a r t . ( = D . b r a s i l i e n s i s S c h l e c h t . ) weicht 

nach D e l p i n o (Malpighia I V 1890. p. 25—26) durch Anemophi l ie von ihren 
Fami l ien verwandten ab. 

120. Familie Melianthaceae. 

285. Melianthus L. 

D i e durch ihren Reichtum an widerlich riechendem H o n i g , durch braun

rote Farbe und einen e igen tüml ichen Safthalter auffal lenden B l ü t e n haben mehr

fach die Aufmerksamkei t der B l ü t e n biologen auf sich gezogen. So hebt K e r n er 

(Schutzmittel der B l ü t e n etc. 1876. p. 49) hervor, dass derartige Mengen von 
Nektar, wie sie i n den B l ü t e n dieser Gat tung und sonstiger G e w ä c h s e des Kap

landes, wie P h y g e l i u s c a p e n s i s , M e s e m b r y a n t h e m e e n u n d A m a r y l -

l i d a c e e n auftreten, bei Pf lanzen anderer Floren gebiete kaum beobachtet würden 
und daher die Ausbeutung durch H o n i g v ö g e l wahrscheinlich sei. Eine ausführ

liche Beschreibung der B l ü t e von M , p e c t i n a t u s H a r v . ( = M . Trimenianus 

Hook , f . ) hat J . D . H o o k e r (Journ. of Bot . 1873. p. 353—358) gegeben. 
F r a n c k e (Beitr. z. Kenn t , d. Bes t äubungse in r . p. 12) beschrieb die Protandrie 

der B l ü t e n , die mi t einem Stellungswechsel der Geschlechtsteile verbunden ist; 
die beiden unteren, häu t ig verwachsenen, i n der Knospe tief unter dem oberen Paar 

stehenden S t a u b g e f ä s s e rücken w ä h r e n d der En twicke lung weiter nach oben vor 

und wachsen soweit i n die L ä n g e , bis sie zuletzt fast die des oberen Paars er

reichen. Das G y n ä c e u m , das zu dieser Zeit noch kurz ist, streckt sich später 

und senkt sich dabei von oben nach unten zwischen die S t a u b g e f ä s s e , die in

zwischen ihren Pol len meist verloren haben, so dass Autogamie nur ausnahms
weise mögl ich ist. D ie V e r m u t u n g K e r n e r s , dass i n der He ima t der Pflanze 

H o n i g v ö g e l die berufenen B e s t ä u b e r seien, wurde 1890 durch S c o t t E l l i o t 
(Orni tb . F low. p. 265—267) bes tä t ig t . 

1 3 1 0 . M . m a j o r L . ( S ü d - A f r i k a ) . Die Inflorescensachse ist nach S c o t t 

E l l i o t (a. a. 0 . ) 1,2—1,5 m lang und dicht traubig auf einer L ä n g e von ca. 
3,6 dm mi t dunkelrot purpurnen B l ü t e n besetzt. Dieselben sind durch Drehung 

der E i n z e l b l ü t e n s t i e l e umgewendet und haben blumenblattartige, ungleiche Kelch

b l ä t t e r . Das obere, etwas vo rwär t s gebogene und sich gegenseitig deckende 

Paar (von 2,5 cm L ä n g e ) schü tz t die Geschlechtsorgane vor Regen; die seit
lichen, etwas k ü r z e r e n Sepala verhindern den Zu t r i t t zur B l ü t e von der Seite; 

das unterste (morphologisch hintere) ist zu einem kurzen, stumpfen Sporn aus

gehöhl t , der soweit a u f w ä r t s ragt, dass er die Spitze der Petala be rüh r t . Letztere 

sind im rechten W i n k e l zur Achsenlinie der B l ü t e vo rwär t s gebogen und neigen 
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in einem P u n k t zusammen, der gerade von dem Vorderrande des untersten 
Kelchblattes bedeckt wird. Sie sind seitlich verbunden (das untere Paar auch 
vorn) und verhindern daher den Insektenzutri t t von der Seite her. D ie Ge
schlechtsorgane sind von einer einseitig an der Basis des unteren S t a u b g e f ä s s -

paares entwickelten, grossen und becherförmigen Nektarscheibe (Discus) umgeben, 
die fast wie der sie umgebende Kelchsporn gestaltet ist und eine grosse Menge 
dicken und d u n k e l g e f ä r b t e n Honigs absondert. Der e i n z i g e Z u g a n g z u 

Fig. 106. M e l i a n t h u s m a j o r L. 
A Oberer Teil eines blühenden Zweiges, B Blüte, C dieselbe nach Entfernung der Kelch

blätter, D Discus und unterer Teil der Staubblätter. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

letzterem ist von oben her durch den horizontalen, von den Blumen
blättern gebildeten Bogen mögl ich . Die Protandrie der B l ü t e n d u r c h l ä u f t drei 
Stadien: im ersten stellen sich die oberen beiden S t aubge fä s se unter V e r l ä n g e 
rung gerade unter die oberen K e l c h b l ä t t e r und drehen die Fugenseite ihrer 
geöffneten Antheren nach a b w ä r t s , i m zweiten Stadium wiederholt sich dieser 
Vorgang in ähn l i che r Weise auch an dem unteren S t a u b g e f ä s s p a a r , i m dri t ten 
treten die Antheren unter weiterer Drehung der Filamente aus der B lü t e her
vor, w ä h r e n d der inzwischen ver länger te G r i f f e l sich vorwär ts beugt und seine 
kleinen N a r b e n r ä n d e r abgrenzt. 
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S c o t t E l l i o t beobachtete in der Nähe von Kapstadt H o n i g v ö g e l (Nectarinia 
chalybea) in ihrer Thätigkeit an den Blüten. Sie setzten sich an der Traubenachse 
unterhalb der Blüten fest und bewegten sich aufwär t s , i n d e m sie e ine B l ü t e nach 
d e r a n d e r e n b e a r b e i t e t e n , d e n S c h n a b e l i n den S p o r n e i n f ü h r t e n und 
dabei an jüngeren Blüten die Kopffedern mit Pollen beluden, resp. an älteren Blüten 
mit der Narbe in Berührung brachten. Wegen der Aufwär tsbewegung des Bestäubers 
nn der traubigen und basifugal aufblühenden Inflorescenz im Zusammenhang mit der 
ausgesprochenen Protandrie der Blüten erscheint Kreuzung zwischen verschiedenen 
Stöcken gesichert. 

1 3 1 1 . M . comosus Y a h l . D i e B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g ist weniger spe

zialisiert als bei voriger A r t ; die Petala sind völ l ig f r e i und mehr aufgerichtet; 

der Kelchblat tsporn nicht so a u s g e p r ä g t und die honigabsondernde Scheibe 

kleiner; auch ö f f n e n sich die 4 Antheren gleichzeitig. 
Die in der Karooregion wachsende Pflanze sah S c o t t E l l i o t von Nectarinia 

famosa besucht. — Auch M. D r e g e a n u s Sond . wurde in der Nähe von Seymour von 
Zosterops virens abgeweidet. 

121. Familie Balsaminaceae. 

286. Impatiens L. 

Kolibribesuche an I m p a t i e n s-Arten Nordamerikas wurden schon von G o u l d 

(nach D e l p i n o U l t . oss. P. I I . T . I I . p . 336) angegeben. Spä te r hat Ch . 

R o b e r t s o n (Flowers and Insects I I I . Botan. Gaz. X I V - 1889. p. 300—301) 
i n I l l i no i s genauere Beobachtungen übe r die Blumeneinr ichtung von I . f u l v a 

N u t t . und p a l l i d a N u t t . , sowie deren Anpassung an V o g e l b e s t ä u b u n g an

gestellt, wobei er zu dem Ergebnis k a m , dass die B l ü t e n ersterer A r t wegen 

ihrer roten Farbe und der K ü r z e ihrer als Sitzplatz f ü r grössere Ap iden unge

eigneten Alae einen höheren Grad von Orni tbophi l ie be sä s sen als die blass

gelbl ichen, m i t einem geeigneten Landungsplatz f ü r H u m m e l n ausgestatteten 

B l ü t e n von I . p a l l i d a . I n Ubereinst immung damit f and er erstere A r t häufig 

von dem nordamerikanischen K o l i b r i ( T r o c h i l u s c o l u b r i s ) und nur gelegent

l i c h von Ap iden besucht, w ä h r e n d an der zweitgenannten A r t als normale und 

bes t änd ige Besucher nur H u m m e l n bemerkt wurden. 

Die kleistogamen B l ü t e n der nordamerikanischen A r t e n wurden zuerst von 

A . G r a y (Genera f l o r . amer. bor. T o m . I I . 1849. p. 1 3 1 , Tab. 153) beschrieben; 
er e r w ä h n t , dass dieselben f r ü h e r auftreten als die chasmogamen und vorzugs

weise — aber nicht ausschliesslich — die Samen l iefern. I n den chasmogamen 

B l ü t e n f and A . G r a y e i g e n t ü m l i c h e , auf der inneren Seite der Antheren ent

springende F o r t s ä t z e auf, die das Stigma m ü t z e n f ö r m i g bedecken und von dem

selben den Po l l en abhalten sollen (cit. nach H . v . M o h l i n Bot . Zeit. 1863. 

p . 313). — Ü b e r diese F o r t s ä t z e v g l . L o e w in E n g l e r s Jahrb. X I V 1891. 

p . 166 f f . 

1 3 1 2 . I . f u l v a N u t t . [ T r e l e a s e i n M e m . Boston Soc. Na t . H i s t . V o l . 

I V 1887. p. 9 9 — 1 0 0 ] . Protandrische H u m m e l b l u m e von ä h n l i c h e r Einr ich

t u n g wie die europä i sche I . n o l i t a n g e r e . D ie B l ü t e n sind orangegelb mit 
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braunen Flecken, seltener blassgelb und ungefleckt. D ie von A . G r a y be
schriebenen inneren F i l a m e n t a n h ä n g e , die eine Schutzkappe der Narbe gegen 
S e l b s t b e s t ä u b u n g bi lden sollen, scheinen auch bei dieser A r t vorzukommen. 
Kleistogame B l ü t e n sind h ä u f i g ; die aus ihnen heranreifenden F r ü c h t e tragen 
an der Spitze noch den vertrockneten Rest des f r ü h e r e n Perianths. 

Nach R o b e r t s o n s Beobachtungen [Flow. I I I . p. 300 — 301] entlassen 
die Antheren bei B e r ü h r u n g eine grosse Menge von Pol len und die Narbe wird 
erst nach dem A b f a l l e n der Antheren empfängni . s fäh ig . I m Vergleich zu 

I . p a l l i d a zeigt die B l ü t e mehrere E i g e n t ü m l i c h k e i t e n , die sie als orn i thophi l 
kennzeichnen, n ä m l i c h rote F ä r b u n g , B e s c h r ä n k u n g des Anflugplatzes und 

grössere Enge des hinteren Kelchblattes. Der von den K r o n b l a t t f l ü g e l n ge
bildete Sitzplatz ist nur etwa 6 mm lang und 15 m m breit , bei I . p a l l i d a 

dagegen 12 m m lang und 25 m m breit, somit i n letzterem Fal le mehr f ü r 
Apiden geeignet. Jedoch ähne l t die Krone so sehr der von I . n o l i t a n g e r e , 
die ausserhalb des Verbreitungsbezirks der Trochil iden sich entwickelt hat, dass 
sie nach R o b e r t s o n s Ansicht schwerlich durch ausschliessliche Anpassung an 
Vöge l entstanden sein kann. E r n immt an, dass zygomorphe B lumen unter 
dem Einf luss von Bienen gezüchte t sind und erst spä ter der B e s t ä u b u n g durch 
Vöge l unterlagen (vgl . Zygomorphy and its causes I I I . in Bot. Gaz. X I I I . 
1888. p. 228). Die Thatsache steht jedenfalls fest, dass der nordamerikanische 
K o l i b r i als der haup t säch l i chs te und zugleich fluggewandteste Besucher der B l ü t e 
auf t r i t t ; nebenher kommen auch Bienen und Tagfalter als G ä s t e vor. 

A u c h nach Beobachtungen von S n y d e r (mitgeteilt von B e a l i n Amer . 
Nat . X I V 1880. p. 126) werden die B l ü t e n i n Nordamerika h ä u f i g von K o 
l i b r i s besucht, die m i t dem Schnabel i n die B l ü t e stossen und dabei oberhalb 
der Schnabelwurzel Pol len aufladen, sofern die besuchte B l ü t e noch die Antheren-
kappe e n t h ä l t ; ist dieselbe bereits abgefallen, so streifen die V ö g e l etwas Pollen 
auf der Narbe ab. Eine schwarze Biene (Xylocopa?) besuchte ebenfalls die 
B l ü t e n , aber anscheinend ohne Nutzen f ü r diese, desgleichen einige andere 

Apiden. 
M e e h a n (Contrib. X . 1894. p . 54—57) e r w ä h n t die aus „ z u s a m m e n -

schliessenden S c h ü p p c h e n " gebildete Kappe , die unterhalb der Antheren die 
Narbe bedeckt und n immt an, dass dadurch die B e s t ä u b u n g letzterer durch 
Insekten verhindert w i rd . Ü b r i g e n s bleibt die grössere Zahl der chasmogamen 
Blü ten unfruchtbar , doch kann bisweilen S e l b s t b e s t ä u b u n g erfolgen, wenn die 

reichlich i n der Umgebung der Narbe abgesonderte Feuchtigkeit den eigenen 

Pollen zum Keimen bringt . 

Als B e s u c h e r beobachtete M e e h a n Kolibris und Bombus pennsylvanicus, der 
an den Blüten in normaler Weise saugte; diese Besuche sind für die Bestäubung der 
Blüte nutzlos (?!). Honigeinbrüche werden durch eine Faltenwespe (Vespa maculata) 
gemacht und die Löcher dann von Xylocopa-Arten und Honigbienen benutzt. Die 
kleistogamen Blüten treten reichlich besonders in der späteren Jahreszeit auf; ihr redu
zierter Sporn soll nach M e e h a n , wie der der chasmogamen Blüten, Honig enthalten (?), 

Nach T r e l e a s e (Bull. Torr. Bot. Club. V I I . p. 20) wurden die Blüten häufig 
durch Bombus virginicus F. erbrochen; v a n I n g e n (Bot. Gaz. X I I . p. 229) fand die 

Knuth. Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. gQ 
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Blüten bisweilen mit abgebissenem Blütensporn. Gleiches erwähnt B a i l e y in Torrey 
Bullet. V I . p. 173. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e i t s o n in I l l inois : 
A. A v e s : a) Trochilidae: 1. Trochilus colubris L. , sgd., hfg . ! B. C o l e o p t e r a : 

a) Chrysomelidae: 2. Diabrotica 12-punctata F . , beisst Löcher in das gespornte Kelch
blatt. C. H y m e n o p t e r a : a) Apidae: 3. Apis mellifica L . sgd. u. psd.! 4. Bombus 
virginicus Oliv. sgd. u. psd.! 5. B. americanorum F. rf % sgd.! 6. Eucera (Melisso
des) bimaculata (Say) $ , sgd.! 7. Megachile brevis Say $ , psd., hängt sich von unten 
an die Antheren und bringt die ßauchbürste mit ihnen in Berührung, besucht nur Blüten 
des männlichen Stadiums. 8. Augochlora pura Say, psd., drückt den Pollen mit Hilfe 
der Oberkiefer und Vorderbeine heraus, ohne die Narbe zu berühren, 9. Halictus con-
fusus Sm. 9 , psd., wie vor. D. L e p i d o p t e r a : a) Ehopalocera: 10. Papilio troilus 
L., sgd. 

1313 . I . p a l l i d a N u t t . t r ä g t nach T r e l e a s e (a. a. O.) blassgelbe, we

niger deutlich g e f ä r b t e B l ü t e n ; vereinzelt wurde eine r o t b l ü h e n d e Variat ion 
beobachtet. A u c h diese A r t vermehrt sich wie die vorige h a u p t s ä c h l i c h durch 

kleistogam entstandene Samen. 
A u c h M e e h a n (Li t te r . N r . 1618) beobachtete an der K ü s t e von Alaska 

die Pflanze mi t kleistogamen B l ü t e n (Bot. Jb . 1883. I . p . 486). 
R o b e r t s o n [F low. I I I . p. 301) beschreibt die B lumen als blassgelb und 

braun gefleckt; sie sind grösser als die von I . f u l v a u n d unterscheiden sich 

ausserdem von diesen durch das breitere und kürzere , hintere Kelchbla t t , sowie 

einen grösseren» wagerecht gestellten Anf lugp la t z . Der g e k r ü m m t e Sporn misst 
etwa 6 m m . Sie werden von H u m m e l n h ä u f i g und rege lmäss ig besucht; K o l i 

bris wurden nicht beobachtet. 
Als B e s u c h e r bemerkte R o b e r t s o n in I l l inois : 
A. D i p t e r a : a) Syrphidae: 1. Rhingia nasica Say, sgd. u. pfd. , berührt beim 

Saugen die Antheren nicht. B. H y m e n o p t e r a : a) Apidae: 2. Bombus virginicus Oliv. 
5, sgd. u. psd.; h f g . ! 3. B. americanorum F. rf, sgd., h f g . ! 4. Megachile brevis Say 
$ , psd., bringt die Bauchbürste mit den Antheren in Berührung. 5. Halictus sp. sgd., 
ohne die Antheren oder Narbe zu berühren. 

1314 . I . b i f l o r a W a l t . 
L o v e l l (Bull. Torr. Bot. Club. Vol . 25. Nr. 7, 1898) beobachtete bei Waldoboro 

(Maine) in Nordamerika zahlreiche Individuen von Bombus vagans Sm., die die Blüten 
in normaler Weise ohne Einbruch besuchten und durchschnittlich 7—12 Besuche in 
der Minute aus führ ten ; ihr Thorax war dicht mit Pollen bestreut. Etwa 10 Tage später 
fand er hunderte von Blüten erbrochen; eine Honigbiene, die bei 25 aufeinander folgen
den Besuchen im Auge behalten wurde, brach jedesmal am Sporn ein; auch Bombus 
terricola Kirb. machte Einbruchslöcher. Dabei werden nur die Unterkieferladen benutzt; 
gewöhnlich liegt die Öffnung 3—4 mm vom Spornende. Augochlora aurata Sm. 9 
drang in die Blütenhöhlung ein, ohne den Honig zu finden. 

G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vol . I . p. 171) sah die Blüten von 
der Schwebfliege Rhingia nasica Say besucht. 

1315 . I . H u m b l o t i a n a B a i l l . auf Madagaskar, mi t g l änzend ro t en , lang-

spornigen B l ü t e n wird nach B a i H o n ( B u l l . mens. Soc. L i n n , de Paris. N r . 36. 

1881) von einem H o n i g v o g e l (Nectarinia sp.) besucht. 

1 3 1 6 . I . d i g i t a t a W a r b , und I . E h l e r s i i S c h w f t h . der Kil imandscharo-

F l o r a sind nach V o l k e n s ( Ü b . d. B e s t ä u b , einig. Lo ran th . u . Proteac. Ber l in . 

p . 268) orni thophi l und werden von H o n i g v ö g e l n be s t äub t . 
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1317 . I . capensis T h u n b . in S ü d a f r i k a ist nach S c o t t E l l i o t (S. A f r . 

p. 340) protandrisch. 
1318 . I . ß a l s a m i n a L . Die leuchtend rosa g e f ä r b t e n B l ü t e n werden 

irn botanischen Garten zu Buitenzorg nach F r a u D r . N i e u w e n h u i s - v o n 
U e x k ü l l von A p i s indica L . und Xylocopa tenuiscapa Westw. besucht. 

* 1319 . I . l a t i f o l i a L . sah K n u t h auf dem Wege nach dem Urwalde 
von Tjibodas, den sie ganz u m s ä u m t , innerhalb einer halben Stunde von 25 Fal te rn 

besucht. 
Nach obigen Beobachtungen werden die B lü t en gewisser I m p a t i e n s -

Arten sowohl in Nordamerika als in der alten W e l t durch blumenbesuchende 

Vögel ausgebeutet. Rote B l ü t e n f a r b e , kurzer oder fehlender Landungsplatz und 
mittellanger Sporn (wie bei I . fu lva ) deuten auf Orni thophi l ie , gelbe Farbe, 
grosser, breiter Landungsplatz und kurzer Sporn auf Anpassung an grosse 
Apiden, endlich ein sehr langer, f a d e n f ö r m i g e r und d ü n n e r Sporn, wie z. B . bei 

einigen neuerdings von W a r b u r g (Die Pflanzen Ost-Afr ikas , herausg. v. E n g 
l e r , Te i l C. p. 252—255) beschriebenen Ar ten , wie I . S o d e n i i , u g u e n s i s 
u. a., bei denen der Sporn eine L ä n g e von 6—8 cm bei einer Dicke von ca. 
1 mm erreicht, dagegen auf Fa l t e rb lü t i gke i t . Die von S t a d l e r (Beitr. zur 

Kennt, der Nektarien und Bio l . der B l ü t e n . 1886. p. 48—51) und von L o e w 
(Blü tenbau und Bes t äubungse in r . von I . R o y l e i i n E n g l e r s Jahrb. X I V . 1892 
p. 166—182) beschriebenen B l ü t e n von I . R o y l e i W a l p . k ö n n t e n ebenso 
gut wie bei uns durch H u m m e l n i n ihrer ostindischen Heimat durch H o n i g v ö g e l 

besucht und b e s t ä u b t werden. 

122. Familie Rhamnaceae. 

[ T r e l e a s e N o r t h American Rhamnaceae, Trans. Acad . Sei. St. Louis. V p. 359.] 

287. Rhamnus L. 

1320 . R . l anceo l a t a P u r s h . [ R o b . F low. X V I I . p. 157—158] . — 
Die 3—4 m hohen S t r ä u c h e r tragen zahlreiche grünl iche B l ü t e n , die m i t dem 
Laube erscheinen. Die S t a u b g e f ä s s e ragen so weit aus der B lü t e hervor, dass 
der Pollen von Syrphiden gefressen oder von Anthreniden gesammelt werden 

kann; der G r i f f e l ist kurz und wi rd i n der 2 mm tiefen und 1 m m weiten 
Kelchröhre geborgen. Der i n letzterer abgesonderte H o n i g ist demnach kleinen, 

kurzrüssel igen Bienen leicht zugäng l i ch . Diesen sind auch die B l ü t e n vorzugs

weise angepasst, w ä h r e n d die Fliegen ein weniger grosses und auch minder

wertiges Kont ingen t unter den Besuchern bi lden. 
Der Strauch t i i t t i n Nordamerika nach A s a G r a y mit 2 verschiedenen 

Arten von Zwi t t e rb lü ten auf, von denen die eine F o r m ein s tä rker entwickeltes 
P is t i l l und weniger Pollen en thä l t , die andere einen mehr m ä n n l i c h e n Charakter 

zeigt (vgl . D a r w i n , Verschied. Blü tenf . Stuttgart 1877. p. 256). 
Als B e s u c h e r verzeichnete R o b e r t s o n in Illinois an 2 Tagen des Mai 4 lang-

und 23 kurzrüsselige Apiden, 3 sonstige Hymenopteren, 11 lang- und 11 kurzrüsselige 
Zweiflügler. 

30* 
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1 3 2 1 . R. e rocea N u t t . (Nordamerika). Die B l ü t e n treten nach T r e l e a s e 

(a. a. O.) ohne oder mi t K r o n b l ä t t e r n auf. 

1322 . Ceano thus a m e r i c a n u s L . [ R o b . F l o w . I I I . p. 3 0 3 — 3 0 4 ] . 
A B . — D i e weissen B l ü t e n (s. F i g . 107) b i lden an der Spitze der Zweige 

stehende, d i c h t g e d r ä n g t e , köpf eben ä h n l i c h e B l ü t e n s t ä n d e . A u c h die Stiele der 

boten w ü r d e . Der Insektenbesuch ist trotzdem ein sehr reichlicher. 
R o b e r t s o n verzeichnete in Illinois an 5 Tagen des Juni 7 langrüsselige und 

10 kurzrüsselige Apiden, 31 sonstige Hymenopteren, 13 lang- und 32 kurzrüsselige Dipteren, 
2 Falter, 13 Käfer und 4 Hemipteren als B e s u c h e r . 

1 3 2 3 . D i s c a r i a T o u m a t o u R a o u l . auf Neuseeland besitzt zahlreiche 

kleine, g r ü n e , aber stark duftende und sehr honigreiche, schwach protandrische 
Zwi t t e rb lü ten , die wahrscheinlich entomophil sind (nach G. M . T h o m s o n , New 

Zeal. P I . p . 258). 

1 3 2 4 . C o l l e t i a s p i n o s a L a m . sah N e g e r (Englers Jahrb. X X I I I . 1897. 

p. 378) i m süd l ichen Chile zur Regenzeit die weissen B l ü t e n entfal ten. 

1 3 2 5 . G o u a n i a c o r n i l ' o l i a Re i s s . D ie m i t einem Discus ausgestatteten 

B l ü t e n dieses brasilianischen Kletterstrauches sah D u c k e (Beob. I . p. 49) bei 

P a r ä reichlich von Grab- und Faltenw respen, von Bienen nur durch Hal ic tus 

spp. besucht. 

Fig. 107. Ceano thus a m e r i c a n u s L. 
JL Blühender Zweig, B Blüten von C. integerrimus 

Hook, et Arn. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

E i n z e l b l ü t e n sind weiss ge fä rb t 

und e rhöhen dadurch die Augen

fä l l igke i t der Gesamtinflorescenz. 
Der H o n i g w i r d von einer breiten, 

dem K e l c h angewachsenen Scheibe 
ausgeschieden, die nebst dem 

Ovar von den f ü n f , nach innen 

eingeschlagenen Kelchabschnitten 
eng umschlossen wi rd . Aus dem 

engen Spalt zwischen zwei be

nachbarten Kelchabschnitten tr i t t 
je ein K r o n b l a t t mi t dem ihm 

angewachsenen S t a u b g e f ä s s her

vor. D ie Anthere des letzteren 
w i r d anfangs v o n der kapuzen

ä h n l i c h e n Plat te des langgenagel
ten Kronblat tes u m h ü l l t . Durch 

diese K o n s t r u k t i o n , die an gê -

wisse Umbel l i f e ren mi t einge

schlagenen K r o n b l ä t t e r n erinnert, 

werden die B l ü t e n b e s u c h e r offen

bar zu einer so rg fä l t ige ren Aus
beutung des Nektars gezwungen, 

als wenn derselbe o f fen darge-
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1 2 3 . F a m i l i e V i t a c e a e . 

288. Vitis Tourn. emend. Planch. 

S. A . B e a c h (Notes on the self-pollination of the grape. Bot . Gaz. 
X V I I . 1892. p. 282) schloss die B l ü t e n t r a u b e n vor dem A u f b l ü h e n i n S ä c k c h e n 
ein, u m fremden Pol len fernzuhalten, und beobachtete i n 77 E i n z e l f ä l l e n A u t o 
gamie; als Versuchspflanzen dienten acht verschiedene Species nebst hybriden 
Formen. 

Weitere L i t t e ra tu r : B e a c h , S. A . , Proc. Soc. Prom. A g r i c u l t . Sc. X I X . 
1898. p. 162—167. 

Nach einem von B a i l e y (Journ. Roy. Hor t ic . Soc. X X I V 1900. p. 210) 
gegebenen Ü b e r b l i c k der i n Nordamerika gezogenen Sorten sind dort etwa 20 

einheimische V i t i s - A r t e n zu Kreuzungen sowie zur Erzeugung brauchbarer K u l t u r 
rassen benutzt worden. 

Bei einer als „ L i n d l e y " bekannten Sorte bleibt die H ä l f t e der F r ü c h t e 
samenlos (nach M e e h a n . Contr. L i f e - H i s t . N . X I I I . p. 116). 

1326 . V . v i n i f e r a L . Die B l ü t e n werden nach C. V . R i l e y (Insect 
L i f e . I I . p. 298) i n Nordamerika bisweilen von dem „ R o s e n k ä f e r " (Macrodactylus 
subspinosus Fabr.) besucht und zerstört . 

1327 . V . r i p a r i a M c h x . Aus der normalen oder v e r k ü m m e r t e n Aus
bildung des Pollens i n B l ü t e n verschiedener S töcke ergiebt sich nach B . D . 

H a l s t e d (Li t ter . N r . 885) , dass die Pflanze diöcische Geschlechterverteilung 
besitzt. D ie B e s t ä u b u n g wird durch Bienen vermittel t (Bot. Jahrb. 1888. I . 

p. 565). 

1328 . A m p e l o p s i s q u i n q u e f o l i a M c h x . Nach Beobachtungen von 
A . C a r t e r (Bot. Gaz. X V I I . p. 19—20) sind die K r o n b l ä t t e r und S t a u b g e f ä s s e 
der kleinen, g rün l ich-ge lben B l ü t e n nur von sehr kurzer Dauer und fa l len schon 
wenige Stunden nach dem A u f b l ü h e n ab. Trotzdem hör t die Sekretion des 
völlig o f fen dargebotenen Nektars nicht auf, und die B l ü t e n werden auch nach 
dem A b f a l l genannter Teile ebenso e i f r ig wie vorher von zahlreichen Insekten, 
wie Honigbienen, H u m m e l n , Hornissen, Grabwespen, anderen grösseren oder 
kleineren H a u t f l ü g l e r n , sowie Zwei f lüg le rn besucht. Die Narbe scheint w ä h r e n d 
einiger Tage e m p f ä n g n i s f ä h i g zu bleiben. Autogamie kann nur w ä h r e n d der 

kurzen Dauer der S t a u b g e f ä s s e eintreten und auch dann ist — wenigstens bei 
heiterem Wetter — wegen des reichlich eintretenden Insektenbesuches Fremd

b e s t ä u b u n g wahrscheinlicher. 

1329 . L e e a a r n a b i l i s M a s t . , ein i n schattigen U r w ä l d e r n Westborneos 
einheimischer Strauch mi t e igen tüml ichen , weissgestreiften F iede rb l ä t t e rn u n d 
grünl ichweissen B l ü t e n , besitzt nach H . H a l l i e r ( A n n . d. Jard. Bot. de Buiten
zorg X I V . 1897. p. 241—247) Wasserkelche. Der Verschluss derselben w i r d 
durch die 5 kurzen , k lappig aneinanderliegenden Kelchzipfe l gebildet, die an 
den R ä n d e r n durch dickwandige Epidermispapillen verzahnt werden. Die 
Wassersekretion scheint von d ü n n w a n d i g e n Trichomen an der inneren M ü n d u n g 
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der 5 K e l c h n ä h t e auszugehen; sie erscheinen bisweilen von einer kö rn igen Substanz 
umgeben, i n der sich P i l z f ä d e n angesiedelt haben. 

124. Familie Elaeocarpaceae. 

Das Discuspolster der Blüten ist nach Schumann (in Englers Nat. 

Pf lanz . I I I . 6. p . 3) wahrscheinlich ein nektarabsondernder K ö r p e r . 

289. Elaeocarpus L. 

1330 . E . H o o k e r i a n u s R a o u l . auf Neu-Seeland hat zwit t r ige, grünl ich-

weisse, protandrische B l ü t e n , i n denen ein D r ü s e n r i n g am Grunde der Stamina 
reichlichen H o n i g absondert; sie scheinen entornophil zu sein ( T h o m s o n , 

New Zeal p . 256). 

1 3 3 1 . E . P a r k i n s o n i W a r b . Die honiglosen (?) B l ü t e n sah F r . D a h l 

(Sitz.-Ber. d. Gesellsch. naturf. Freunde. B e r l i n 1900. p. 109) auf dem Bismarck-
Arch ipe l von zwei B l u m e n v ö g e l n (Charmosyna rubrigularis Sei. und Myzo

mela cineracea Sei.) besucht. 

290. Aristotelia L. 

1 3 3 2 . A . M a q u i L ' H e r i t . i n Chile t r äg t nach R e i c h e (Eng l . Jahrb. 

X X I . 1896. p. 39) hellgelbe, m ä n n l i c h e B l ü t e n mi t 2 Kreisen von S taubb lä t t e rn , 
w ä h r e n d die kleineren, physiologisch weiblich funktionierenden, g e l b g r ü n e n B lü t en 
nur einen Kreis besitzen. 

Die B l ü t e n werden nach J o h o w (Zur B e s t ä u b , chilen. B l ü t . I I . p. 36) 

in Chile eifr ig von der domesticierten Honigbiene beflogen. 

1333. A . r a c e m o s a H o o k . f i l . i n Neu-Seeland bietet nach T h o m s o n 

(Fert. New. Zeal P I . p. 256) alle Zwischenstadien von Zwi t t e rb lü ten zu rein 

m ä n n l i c h e n oder rein weiblichen B l ü t e n ; sie sind rot g e f ä r b t , du f t - und honig

los; ihr leichter trockener Pollen l ä s s t auf Anemophi l ie schliessen. 

1 3 3 4 . A . f r u t i c o s a H o o k , fil., eine stark v e r ä n d e r l i c h e A r t Neu-See-

lands, t r äg t ebenfalls du f t - und honiglose B l ü t e n mit polygamischer Geschlechts
ver te i lung; ihr anemophiler Charakter ist zweifelhaft ( T h o m s o n a. a. O.). 

125. Familie Tiliaceae. 

1335 . L ü h e a p a n i c u l a t a M a r t . 
S c h r o t t k y (Biol. Not. 1901, p. 212) beobachtete bei St. Paulo in Brasilien die 

Apide Epicharis schrottkyi Friese als regelmässigen Blmnenbesucher. 

1 3 3 6 . M o l l i a M a r t . Nach einer M i t t e i l u n g von S p e n c e an D a r w i n 

(Verschied. B l ü t e n f o r m . Deutsche Ausg. p. 145) enthalten die B l ü t e n einiger 

von ihm i n S ü d a m e r i k a gesammelter Ar t en i n den ä u s s e r e n Antheren g r ü n e n 

Po l l en , in den inneren dagegen gelben. Die Fi lamente der äus se ren Staub-
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gefässe haben ausserdem purpurne Filamente (Heterantherie). I n der verwandten 
Gat tung L ü h e a W i l l d . fehlen den purpurnen S t a u b f ä d e n die Antheren. 

1337 . T i l i a sp. Nach M e e h a n (Bot. Gaz. X I I I . 1888. p. 2 3 4 ; B . Torrey 
Bot. Club. 1888. p. 316—317) sind die B l ü t e n unter den D e c k b l ä t t e r n so ge
stellt , dass bei nassem Wetter den besuchenden Bienen Schutz g e w ä h r t wi rd . 

1338 . T r i u m f e t t a sp . mi t unscheinbaren kleinen gelben B l ü t e n , die zu 
mehreren i n den Blattachseln stehen, wird im botanischen Garten zu Buitenzorg 
nach F r a u D r . N i e u w e n h u i s - v o n U e x k ü l l von Fliegen besucht. 

126. Familie Malvaceae. 

291. Abitulon Gärtn. 

A n einigen A b u t i l o n - A r t e n Brasiliens beobachtete F r i t z M ü l l e r 
im Jahre 1871 einen p räch t igen grossen K o l i b r i als rege lmäss igen Besucher (vgl . 
H . M ü l l e r Befr . d. B lumen p. 173). 

Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g von A b u t i l o n bildet nach D e l p i n o ( U l t . oss. 
P . I I . F I I . p. 249) einen f ü r die Tropenflora charakteristischen, ornithophilen 
Typus, der durch h ä n g e n d e , honigreiche B l ü t e n mi t wenig oder gar nicht hervor
ragender, centraler Säu le gekennzeichnet ist und sich durch letzteres Merkma l 
von dem sonst ä h n l i c h e n F u c h s i a - Typus unterscheidet. D a an der Staminal
säule von A b u t i l o n sich Apiden festzuklammern vermögen , so ist eine Be
s t ä u b u n g durch letztere nicht ausgeschlossen. 

Die Honigsekretion der A b u t i l o n - A r t e n wurde zuerst von J ü r g e n s 
(Sitz. d. rhein. Gesellsch. f. Natur-- u . Hei lkunde zu Bonn. 1873), spä ter genauer 
von W J . B e h r e n s (Die Nektarien der B l ü t e n . F lora 1879. p. 118—122) 
untersucht. Das Nektar ium nimmt bei einigen A r t e n (wie A . s t r i a t u m und 
i n s i g n e ) den Kelchboden in Gestalt eines breiteren Ringes ein oder b e s c h r ä n k t 
sich (bei A . H i l d e b r a n d i i ) auf den W i n k e l zwischen Kronb la t t und Kelch
grund und besteht aus dicht aneinander gestellten Papillen, die aus ihren Gipfe l 
zellen durch Kol lagenbi ldung unterhalb der Cuticula grosse Mengen von süssem 
Schleim secernieren. Dadurch, dass sich die B l u m e n b l ä t t e r mi t verschmäler te r 
Basis übe r den nektarabsondernden Ring legen, wird der Saftzutr i t t auf 5 zwischen 

den B l u m e n b l a t t n ä g e l n liegende Stellen besch ränk t . 
Sehr ausgedehnte B e s t ä u b u n g s v e r s u c h e wurden von F r i t z M ü l l e r (Jen. 

Zeitsch. f ü r Medic. u . Naturw. B d . V I I . p. 2 2 — 4 5 ; 441—450) i n den Jahren 
1870 und 1871 an brasilianischen, nur zum Te i l botanisch bestimmten A b u -
t i I o n - A r t e n angestellt. Teils benutzte er A b k ö m m l i n g e wildwachsender Formen 

wie eine am oberen L a u f e des Capivary gesammelte Species, die „ C a p i v a r y -
A r t " ( = A . D a r w i n i i H o o k . f i l . = A . H i l d e b r a n d i i F e n z l ) , ferner eine 
rot b l ü h e n d e A r t ( „ E m b i r a b l a n c a " ) vom I tajahy, eine weiss b l ü h e n d e V a r i e t ä t 
derselben vom Rio do Testo und eine baumartige Species mit tief gelappten 
B l ä t t e r n vom Pocinho, teils i n G ä r t e n kul t ivier te Ar ten wie A . s t r i a t u m 
D i c k s . und A . v e x i l l a r i u m E . M o r r . ( = A . m e g a p o t a m i c u m St . H i l . 
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e t N a u d . ) . A l l e diese Formen hatten sich schon bei Vorversuchen als i n hohem 

Grade selbststeril herausgestellt. 
1 3 3 9 . A . D a r w i n i i H o o k . f . ( = A . H i l d e b r a n d i i F e n z l ) . I n 

Brasil ien einheimisch. Die B l ü t e n h ä n g e n einzeln oder zu zweien aus den Blat t 

achseln an schlaffen Stielen herunter. D ie Kelchz ipfe l liegen der Krone eng an; 
i m Kelchgrunde liegt ein B i n g von secernierenden Haa ren ; die K r o n b l ä t t e r sind 

am Grunde a l lmäh l i ch ve r schmäle r t , am Rande des Nagels behaart. Der äussere 

Zugang zum H o n i g w i r d von den K e l c h b l ä t t e r n völ l ig bedeckt, so dass zwischen 

diesen das Saugorgan eines Besuchers nicht einzudringen vermag. Die 5 Blumen

blä t te r breiten sich nach a b w ä r t s zu einer h ä n g e n d e n , weiten Glocke auseinander; 

sie sind hoch orangerot und von dunkleren A d e r n durchzogen, die sich auf dem 
Nage l zu einer dunkelroten F l ä c h e vereinigen. Filamente und G r i f f e l sind eben

fa l l s orangerot, die Narben erscheinen dagegen durch dunkelroten Saf t ihrer 

Papi l len fast schwarz. Die stachligen Pollenzellen sind durch eine ölige Substanz 

orangegelb ge fä rb t . (Sämt l i che Angaben nach H i l d e b r a n d : Ü b e r einige 

Pflanzenbastardierungen. Jenaisch. Zeitschr. f. Na t . B d . X X H I . p. 431—433) . 

A . D a r w i n i i H o o k . f. wurde vom J u l i bis Oktober im Garten F r i t z 
M ü l l e r s fast ausschliesslich durch K o l i b r i s b e s t ä u b t ; sie stecken von unten 

her den Schnabel i n die h ä n g e n d e n Blumenglocken und laden dabei am K o p f 

Pol len auf ; letzteren setzen sie dann beim Anf l i egen einer anderen B lü t e an 

den vorstehenden Narben ab. Z u anderer Zeit t rat auch ein grosser, gelber 

T a g f a l t e r aus der Fami l ie der P i e r i d e n als Besucher auf. Der durch die 

B e s t ä u b u n g s t ä t i g k e i t der K o l i b r i s vermittelte Frucht- und Samenansatz war im 
Vergleich zu der Fruchtbarkei t der Versuchspflanzen bei k ü n s t l i c h e r B e s t ä u b u n g 
ein ve rhä l tn i smäss ig spär l icher , wie folgende den Tabel len M ü l l e r s entnommene 

Zusammenstellung zeigt: 

Durchschnitt l iche Zah l der Samen i n einem Frucht fache: 

Bei Bestäubung 
durch Kolibris 

Bei künstlicher, illegitimer 
Bestäubung im Maximum 

Bei künstlicher, 
legitimer 

Bestäubung 

A. D a r w i n i i 
9 

Pflanze I 2,2 7,1 (0 : Capivary-striatum) 5,9 
I I 2,2 3,9 (rf : Pocinho) 3,8 

• H I 1,6 2,9 (rf : Capivary-striatum) 2,4 
I V — 6,1 (rf : A. Embira) 6,1 
V 2,7 6,9 ( f : A. Embira und 

A. striatum) 5,9 
V I . 2,5 7,1 ( f : die eigene Ar t und 

A. striatum) — 
Im Mi t t e l : 2,6 5,7 4,8 

Der höchs t auffal lende Unterschied zwischen dem durch na tü r l i che und 

durch k ü n s t l i c h e B e s t ä u b u n g erzielten Samenertrage wTar i n W i r k l i c h k e i t noch 
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viel s t ä rke r als er i n obiger Tabelle erscheint; obgleich n ä m l i c h die den K o l i b r i 
besuchen f re i ausgesetzten Versuchspflanzen reichlich b l ü h t e n und auch durch
weg bes t äub te Narben aufwiesen, fielen doch etwa 9 / i o der B l ü t e n ab, ohne 
übe rhaup t Fruch t anzusetzen. Nach küns t l i cher B e s t ä u b u n g — gleichgül t ig ob 
mit fremden Pollen der eigenen A r t oder mi t i l legit imen Pollen — setzten da
gegen sämt l iche B l ü t e n (mit Ausnahme einiger an Pflanze I I I ) Fruch t an und 
fast alle F r ü c h t e enthielten auch (wieder m i t Ausnahme von Pflanze I I I ) reich
lich Samen. Der geringere E r f o l g der na tü r l i chen B e s t ä u b u n g e rk l ä r t sich i n 
vorliegendem Fal le einfach daraus, dass die Ko l ib r i s vielfach auf die von ihnen 

besuchten B l ü t e n den unwirksamen Pollen des näml ichen Stockes ohne die aus

reichende Beimischung von Pollen anderer S töcke über t r agen mussten. Weiter 
erhellt aus der obigen Tabelle die E r h ö h u n g der Fruchtbarkei t infolge von 

D o p p e l b e s t ä u b u n g , was üb r igens in Widerspruch mit den analogen Versuchs
ergebnissen f r ü h e r e r Beobachter steht. 

S p ä t e r angestellte (a. a. O. p. 441—450) Versuche F r i t z M ü l l e r s 
klär ten die Frage n ä h e r auf, inwieweit die Unfruchtbarke i t der Bastarde bei 
Kreuzung gleicher Formen untereinander auf Rechnung zu enger Verwandtschaft 

— wie zwischen E l t e rn und K i n d e r n , zwischen Geschwistern oder H a l b 
geschwistern — zu setzen ist. E ine solche Unfruchtbarkei t ist vor allem bei 
solchen Pflanzen zu erwarten, die wie die A b u t i l o n - A r t e n bei B e s t ä u b u n g 
mit Pollen desselben Stockes vollkommen unfruchtbar sind. Die üb l en Folgen 

der Inzucht , die bei den Bastardierungsversuchen G ä r t n e r s ganz ausser 
Betracht gelassen waren, traten in den Ergebnissen M ü l l e r s unzweideutig 
hervor. 

A u s den von F r i t z M ü l l e r erhaltenen Samen obiger A r t erzog C h . 
D a r w i n ( W i r k . d. Kreuz.- und Selbstbef. Deutsche Ausg. Stuttgart, p . 325 — 326) 
n Eng land eine Reihe von Pflanzen, die sich bei K u l t u r im Treibhause den 
brasilianischen Pflanzen hinsichtlich der Selbsts ter i l i tä t zunächs t vol lkommen 
gleich verhielten. Spä te r im Jahre bei Frei landkul tur brachten einige unter einem 
Netz gehaltene Pflanzen eine Anzah l spontan selbstbefruchteter Kapseln m i t 
spärlichen S a m e n k ö r n e r n (3,4 K ö r n e r i m Mit te l ) hervor; auch erwiesen sie sich 

etzt bei küns t l i che r B e s t ä u b u n g als i n schwachem Grade selbstfertil. V o n 
Hummeln besuchte, unbedeckte Exemplare zeigten eine viel s tä rkere Fruchtbar
sei t (21,5 S a m e n k ö r n e r durch schnittl ich i n der Kapsel). — Die gänzl iche U m -
inderung, die i n den Lebensgewohnheiten der aus Brasilien nach England ver
setzten Pflanze eingetreten war, scheint i n diesem F a l l auch den Anstoss zu der 
sexuellen Abweichung von der gewohnten Bahn gegeben zu haben. 

1340 . A . s t r i a t u m D i c k s . Dre i aus G ä r t e n bezogene Exemplare trugen 
veder bei S e l b s t b e s t ä u b u n g noch bei Kreuzung untereinander jemals F r ü c h t e oder 
Samen — ein Beweis, dass „al le drei auf ungeschlechtlichsm Wege von derselben 
Futterpflanze abstammen, nur Te i l s tücke ein- und desselben Stockes sind" (a. a. 
) . p. 31). Die B l ü t e n wurden zahlreich von K o l i b r i s besucht, aber niemals 
lurch sie bes t äub t . Der Grund d a f ü r l iegt i n einer unbedeutenden Verschieden
s t des B l ü t e n b a u e s bei dieser und der vorigen A r t . Bei A . s t r i a t u m sind 
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n ä m l i c h die Kelchz ipfe l bedeutend k ü r z e r , so dass es den K o l i b r i s mögl ich ist, 
die Spitze des Schnabels am Grunde zwischen 2 benachbarten K r o n b l ä t t e r n 

e i n z u f ü h r e n , ohne dabei S t a u b b l ä t t e r und Narben zu b e r ü h r e n ; an der E in 

f ü h r u n g s s t e l l e des Schnabels hinterbleibt dabei eine kle ine , rundliche Ö f f n u n g . 

I m September wurden die B l ü t e n auch von einem S c h w ä r m kleiner schwarzer 

B i e n e n (Melipona) besucht, die L ö c h e r i n den K e l c h bissen, um zum Honig 

zu gelangen; dieselben wurden dann auch von einigen grossen H u m m e l n benutzt. 

1 3 4 1 . A . D a r w i n i i X s t r i a t u m . Dieser Bastard zeigte i n seiner ersten 

Generation durchaus nicht den einheitlichen Typus , wie andere H y b r i d e n im 

analogen F a l l , sondern von den f ü n f im Jahre 1869 erzielten Pflanzen besass 

jede ein individuelles G e p r ä g e in Wuchs, Bla t t , B l ü t e und Frucht . Die Blüten 

wurden von K o l i b r i s b e s t ä u b t ; es wurden aber nur 2 F r ü c h t e — und zwar mit 

reichlichem Samen (durchschnitt l ich 5,6 Samen in jedem Fach) — geerntet. Diese 

F r ü c h t e stammten „von den ersten B l ü t e n der Pflanze ab, die eine nach der 
anderen a u f b l ü h t e n , also nicht m i t B l ü t e n s t a u b desselben Stockes b e s t ä u b t werden 

konnten" (a. a. O. p. 36). 

1342 . A . sp . ( „ E m b i r a " ) . A u c h hier waren die Vermi t t le r der Be

s t ä u b u n g K o l i b r i s . D i e B l ü t e n h ä n g e n nicht, sondern ihre Achse steht fast 
wagerecht; die G r i f f e l sind oberwär t s von der S t a u b f a d e n r ö h r e fast rechtwinklig 

umgebogen, so dass die Narben nach allen Seiten ü b e r die Antheren hinaus
ragen. Zwischen den S t a u b g e f ä s s e n sammelt sich eine grosse Zahl winziger 

K ä f e r , die den Ko l ib r i s ebenso wi l lkommen zu sein scheinen, wie der i m Blüten

grunde abgesonderte Nektar . Der Fruchtansatz war bei na tü r l i che r Bes täubung 

sehr reichlich, da 114 F r ü c h t e mi t durchschnittlich 31 Samen an 2 Stöcken 

geerntet wurden; doch enthielten die F r ü c h t e auch hier nur etwa halb soviel 
Samen als die k ü n s t l i c h b e s t ä u b t e n . 

Die D o p p e l b e s t ä u b u n g des Pist i l ls der Capivary-Ar t m i t Pollen von 

A . E m b i r a und s t r i a t u m ergab eine Frucht , aus der 5 S ä m l i n g e : Capivary-

Embira und 20 S ä m l i n g e : Capivary-striatum hervorgingen. 
Auch in Chile sah J o h o w (Zur Bestäubung chilen. Blüten I . p. 20) A. s t r i a 

t u m Hort, und A. v e n o s u m Pax t , häufig von K o l i b r i s (Eustephanus galeritus Mol.) 
besucht. 

1343 . A . A v i c e n n a e G ä r t n . [ R o b . F low . X L p. 2 6 9 — 2 7 0 ] . — I n 
Nordamerika Advent ivpf lanze aus S ü d a s i e n . — Die gelben B l ü t e n sind unter 
den grossen B l ä t t e r n versteckt und fa l len deshalb wenig i n das Auge. Bei aus

bleibendem Insektenbesucb t r i t t spontane Autogamie e in , doch k ö n n e n die Be

sucher auch Kreuzung bewirken. Nektarabsonderung f eh l t nicht . 

Als B e s u c h e r verzeichnete R o b e r t s o n in Illinois an 3 Tagen des August und 
September 4 langrüsselige und 3 kurzrüsselige Apiden, 2 Falter 1 lang- und 1 kurz
rüsselige Diptere. 

1344 . A . a l b i d u m L . Die Narben stehen i n ä l t e ren B l ü t e n in derselben 

H ö h e oberhalb der K r o n b l ä t t e r , wie i n jünge ren die An the ren ; der H o n i g wird 

von der inneren Kelchbasis abgeschieden und ist durch ovale Ö f f n u n g e n zwischen 

den K r o n b l a t t n ä g e l n zugäng l ich ( S c o t t E l l i o t S. A f r i c . p . 338). 
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Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t in Südafrika zahlreiche Honigbienen, 
ie in der Kegel an der Krone abwärts krochen, bisweilen aber auch ihren Weg über 
ie Staubblätter nahmen und sowohl Fremd- als Selbstbestäubung bewirkten. 

* 1345 . A . spec. Die von K n u t h i m botanischen Garten in Berkeley 
ntersuchte, nicht n ä h e r bestimmte A r t , hat geruchlose, gelbe, a u s g e p r ä g t proto-
yne, g lockenförmige B l ü t e n von 4—4,5 cm H ö h e , in deren Mi t te die 3 cm 
ohe S t a u b f a d e n s ä u l e emporragt. Diese l ä u f t in einen kugeligen Antheren-
üschel von 10—12 mm Durchmesser aus und w i r d im ersten B l ü t e n z u s t a n d e 
on den Narben um 3 m m über rag t . A l sdann wachsen die S t a u b b l ä t t e r so 
reit heran, dass die nunmehr pollenbedeckten Antheren die Narben einschliessen, 
wodurch eine S e l b s t b e s t ä u b u n g mögl ich wird, fa l l s nicht vorher F r e m d b e s t ä u b u n g 
ingetreten ist. Die K r o n b l ä t t e r sind am Grunde stark zusammengezogen, so 

lass f ü n f Ö f f n u n g e n von etwa 1 cm L ä n g e und 3 mm Breite entstehen, die 
ron den g r ü n e n Kelchzipfe ln übe rdeck t werden. Unterhalb derselben schliesst 

ler Kelch zu einem H o h l r ä u m e von ca. 6 m m H ö h e und 2—4 mm Weite zu-
ammen, der fast ganz mi t H o n i g ausge fü l l t ist. 

Während besuchende Bienen beim Honigsaugen wegen ihrer Kleinheit die Antheren 
ind Narben nicht berühren und nur dann Fremdbestäubung bewirken, wenn sie pollen-
tedeckt auf die Narben einer im ersten $ Zustande befindlichen Blume fliegen, deren 
Lntheren also noch geschlossen sind, so werden die vor den Blüten schwebenden und 
bren Schnabel zum Honig vorschiebenden K o l i b r i s mit dem Kopfe in älteren Blüten 
lie pollenbedeckten Antheren berühren und sich dort mit Pollen behaften, den sie beim 
Jesuche jüngerer Blüten auf die Narben bringen. Als Anlockungsmittel dürften auch 
lie fast immer im Blütengrunde vorkommenden Thrips anzusehen sein. 

1346 . Sphaera lcea a n g u s t i f o l i a G . D o n . 
Die Blumen dieser mexikanischen Ar t sah C o c k e r e l l (Proc. Acad. Nat. Sei. 

'hiladelphia 189G, p. 35) in New Mexiko von mehreren Arten der Bienengattung Perdita 
s. Besucherverzeichnis) besucht. 

1347 . M a l v a r o t u n d i f o l i a L . [ R o b . Flow. X L p. 268—269] . Aus 
Suropa in Nordamerika eingewandert. Die Pflanze b l ü h t i n I l l ino is von A p r i l 

)is November. 
Die Pflanze wurde von M e e h a n (Contrib. L i f e -Hi s t . I X . 1893. p. 294 

)is 296) vom Oktober bis Dezember b l ü h e n d beobachtet und empfing w ä h r e n d 
lieser Zeit keinen Insektenbesuch, setzte aber trotzdem reichlich F r ü c h t e an. 
Am ersten B l ü h t a g e treten die K r o n b l ä t t e r zuerst nur wenig hervor; gegen 
10 U h r vormittags ö f f n e n sich die Antheren und die Narben zeigen sich mi t 

Pollen bes t äub t . V o n 12 — 1 U h r ist die Krone völlig geöf fne t . A m zweiten 
Blühtage t r i t t gegen M i t t a g eine nochmalige Ö f f n u n g ein; am dritten Tage ver

welken die B l ü t e n teile. 
Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n bei Carlinville an 11 Tagen des Mai 

)is Oktober 6 langrüsselige und 14 kurzrüsselige Apiden, 1 Falter, 1 langrüsselige und 
2 kurzrüsselige Dipteren, sowie 1 Käfer . 

1 3 4 8 — 4 9 . S ida lcea m a l v a e f l o r a G r a y und S. pedata G r a y (Artname?). 
Nach Beobachtungen von A l i c e J . M e r r i t t (Ery th . I V . p. 148) in Ka l i f o r -

lien treten beide Ar t en bisweilen i n rein weiblichen S töcken auf, deren B l ü t e n 
5twa um die H ä l f t e kleiner sind als die Zwit terb lü ten . S. m a l v a e f l o r a bf i t 
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kleinere K r o n e n von 8—10 L i n i e n Durchmesser, S. p e d a t a grössere mi t einem 
Durchmesser von 1,25—1,5 Z o l l . Beide Species sind protandrisch; Autogamie 

erscheint ausgeschlossen. Die Honigabsonderung ist schwach; bei S. pedata 

werden die Nektar ien durch Haare auf den K r o n n ä g e l n ü b e r d e c k t . 
M e r r i t t beobachtete in Kalifornien an S. malvaeflora als Besucher Honigbienen, 

Podalirius und Bombus californicus, an S. pedata (weibliche Form) nur die letzgenannte 
Hummel. 

1 3 5 0 . Napaea d i o i c a L . 
Nach F o e r s t e (Litter. Nr. 689) wird die Bestäubung durch eine Vespide ver

mittelt. 

292. Malvastrum A. Gr. 

1 3 5 1 . M . a n g u s t u m G r a y sah F r a n k B u s h . (Bot. Gaz. V I I . p. 111) 

bei Independence (Mo.) kleistogam b l ü h e n . 
1 3 5 2 . M . c o c c i n e u m A . G r . i n Nordamerika zeichnet sich nach M . Reed 

(Transact. Kansas Acad . Sc. X I V - 1896. p. 132; cit. nach Bot . Jahresb. 1896. 
I . p . 148) durch eine vom F r ü h l i n g bis Herbs t fortgesetzte Blü teze i t aus. 

293. Plagianthus Forst. 

1353 . P . d i v a r i c a t u s F o r s t . , ein kleiner, neusee l änd i s che r Strauch, trägt 

nach T h o m s o n (Fert. New Zeal. P I . p. 255) kleine, strark duftende, aber kaum 

honighaltige B l ü t e n mi t diöcischer Ver te i lung ; die m ä n n l i c h e n B l ü t e n sind zahl

reicher und dadurch au f fä l l i ge r . 
1 3 5 4 . P . b e t u l i n u s A . C u n n . auf Neu-Seeland ist wie vorige A r t streng 

diöcisch; die m ä n n l i c h e n B l ü t e n bilden dichte Rispen und sind weiss-gelblich, 

die weiblichen B l ü t e n s t ä n d e sind lockerer, ihre E i n z e l b l ü t e n g r ü n l i c h ; beiderlei 

B l ü t e n duften stark und erzeugen Nektar ( T h o m s o n a, a. O.). 

294. Sida L. 

1 3 5 5 . S. sp. Die offenen B l ü t e n dieser Ga t tung u n d andere ähnlich 

gebaute Blumen werden nach G o u l d ( In t rod . to the Troch i l . p. 108) i n Neu-
Granada, Ecuador, Bol iv ia u . a. von ku rz schnäbe l igen K o l i b r i s (Ramphomicron 

Bonap.) besucht, die den darin zahlreich vorhandenen, kleinen Insekten nach

gehen. 

1 3 5 6 . S. sp inosa L . [ R o b . F low. X L p. 269] . I n Nordamerika vom 
S ü d e n her eingewandert (?). Die Pflanze besitzt k le ine, gelbe Honigblumen. 

D ie Narben nehmen Pollen aus den g e ö f f n e t e n Antheren auf, doch k ö n n e n sie 

i m F a l l f rühze i t igen Insektenbesucbs wi rkungsvol l mit f remden Pollen belegt 

werden. S p ä t e r biegen sich die G r i f f e l m i t den Narben zwischen die Antheren, 

so dass Autogamie völ l ig gesichert ist. 
Von B e s u c h e r n bemerkte R o b e r t s o n in Illinois an verschiedenen Tagen vom 

Juli bis Oktober 1 kurzrüsselige und 2 langrüsselige Apiden, sowie 5 Falter. 

1357 . S. c a r p i n i f o l i a D C . I m ersten B l ü t e n s t a d i u m w i r d nach S c o t t 

E l l i o t (S. A f r . p. 338) durch die Stel lung der aufrechten G r i f f e l oberhalb 
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der Antheren K r e u z b e s t ä u b u n g begüns t ig t , spä te r beugen sich erstere nach ab
wär t s , so dass Autogamie stattfinden kann . Der verdickte G r u n d der K r o n 
blät ter und der S t amina l säu l e scheint H o n i g zu secernieren. 

Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t bei Fort Dauphin in Südafrika Apis 
mellifica L . 

1 3 5 8 . H o h e r i a p o p u l n e a A . C u n n . , i n Neu-Seeland einheimisch, hat 
zwitterige, rein weisse, duf t - und honiglose B l ü t e n ( T h o m s o n a. a. O.). 

1359 . U r e n a l o h a t a L . , eine kosmopolitische Tropenpflanze, sah D u c k e 
(Beob. I . p. 49) bei P a r ä in Brasi l ien von zahlreichen Melipona-Arten, wie z. B . 
M . kohl i Friese, besucht. 

295. Pavonia L. 

1 3 6 0 . P . hast ata Cav . entwickelt nach R. T . F i t z g e r a l d (Bot. Jahrb. 

1890. I . p. 473) zuerst stecknadelkopfgrosse, kleistogame, spä t e r l 1 / 2 Z o l l lange, 
chasmogame B l ü t e n . 

Den im A n f a n g der Blüteze i t auftretenden kleistogamen B l ü t e n feh l t nach 

E. H e c k e l (C. R. Paris. T . 89. p. 609) das Nektar ium. 
Die Pflanze t rug i m H y d e Park von Sidney nach F . T u r n e r (Li t te r . 

Nr . 2413) kleisto- und chasmogame Blü ten , beide m i t zahlreichen Samen. 

1 3 6 1 . P . t y p h a l a e a Cav . 
D u c k e (Beob. I I . p. 323) beobachtete bei Parä mehrere Apiden (Tetrapaedia, 

Ceratina und Halictus sp.) an den Blüten. 

296. Goethea Nees. 

V o n einer A r t dieser Gat tung (G. c o c c i n e a = G. s t r i c t i f l o r a H o o k ? ) 
f ü h r t D e l p i n o ( A l t r i apparecchi etc. p. 59) Protogynie an. D ie genannte A r t 
ist auch durch die von ihrem H ü l l k e l c h ausgeüb te Schaufunktion bemerkens
wert; derselbe wird n ä m l i c h von vier vergrösser ten , am Grunde verbundenen 
und lebhaft g e f ä r b t e n — b e i G . s t r i c t i f l o r a roten — H o c h b l ä t t e r n gebildet, 
die den Ke lch und die Krone vo l l s tänd ig einschliessen. A l s Safthalter fungiert 
der Grund des Kelchbechers, der f ü n f zungenfö rmige Nektariumstreifen t r äg t ; 

über diesem Safthalter bildet die Krone einen hermetischen Verschluss, der nur 
durch f ü n f bewimperte Spalten zwischen den sich deckenden K r o n b l ä t t e r n ge
öffnet ist und daher nur f ü r die Saugorgane bestimmter Besucher zugängl ich 

erscheint. A l s solche vermutet D e l p i n o Apiden und Trochiliden. — Eine 
zweite G . - A r t ( G . c a u l i f l o r a N e e s ) Brasiliens zeichnet sich nach N e e s 
(Flora 1821 p. 304) durch das Auf t r e t en der B l ü t e n an äl teren Achsenteilen 
aus, eine biologische E igen tüml ichke i t , die nach J o h o w die Augenfä l l igke i t der 
Blüten e rhöh t und vielleicht hier eine Anpassung an K o l i b r i s (oder an Fal ter 
nach W a l l a c e ) darstellt (vg l . J o h o w , Zur Biologie der floralen und extra

floralen Schauapparate p. 52—53) . 
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1 3 6 2 . M a l v a v i s c u s D i l l . D i e B l ü t e n sah T r e l e a s e (Amer. Nat . X I V 

1880. p 362) in Alabama von K o l i b r i s (Trochilus colubris L . ) besucht. Die 
beobachtete A r t ( M . D r u m m o n d i i A . Gr. ?) t rug i m süd l i chen Alabama reichlich 

F r ü c h t e , ist aber in den nörd l i che ren Staaten unfruchtbar (a. a. O. p. 363). 

297 Hibiscus L. 

1363 . H . l a s i o c a r p u s C a v . [ R o b . F low. X I . p . 2 7 0 — 2 7 1 ] . — Die 

1—2 m hohen Stengel tragen 2—3 gleichzeitig g e ö f f n e t e B l ü t e n , die sich bis 

zu einem Durchmesser von 9 — 1 1 cm ausbreiten und weiss oder hellrosa mit 

karmoisinroter M i t t e g e f ä r b t sind. Die unteren K r o n b l ä t t e r stehen horizontal, 

die oberen sind nach A r t einer Fahne fast senkrecht nach a u f w ä r t s geschlagen. 
Die S t a m i n a l s ä u l e liegt dicht auf den unteren K r o n b l ä t t e r n und tei l t sich in 

einer H ö h e von ca. 3 cm in die S t a u b f ä d e n , die nach oben u n d sei twärts aus

einander spreizen. D a die B lü t e n icht völl ig akt inomorph ist , so sind unter
wär ts immer einige nutzlose Stamina vorbanden, deren Antheren von den Be

suchern nicht b e r ü h r t werden. Die f ü n f grossen, k o p f f ö r m i g e n Narben, die einen 

Kreis von 9 — 13 mm Durchmesser b i lden , ragen ü b e r die benachbarten A n 
theren um 1—2 cm hinaus, so dass spontane Autogamie u n m ö g l i c h ist. Beim 

Besuch der B l ü t e lassen sich die Bienen am Grunde der S t a m i n a l s ä u l e nieder. 

Letztere ist derart a u f w ä r t s gebogen, dass die Narben von den Bienen während 

des Anfl iegens gestreift werden müssen . N a c h dem Saugen kriechen die Tiere 
dann übe r die Filamente auf die unteren K r o n b l ä t t e r und verlassen die Blüte, 

ohne die Narbe zum zweiten Male zu b e r ü h r e n . 
Die B l ü h p h a s e dieser A r t in I l l ino i s s t immt nach R o b e r t s o n (Phil. 

F low. Seas. Amer. Nat . X X I X . 1895. p. 108) fast genau mi t der Flugzeit des 

zugehörigen Bes t äube r s übere in . 

Der hauptsächlichste Bestäuber ist die A p i d e Emphor bombiformis Cress. Nach 
dem Anfliegen an der Staminalsäule wendet sich die Biene nach rechts oder links und 
steckt ihren Rüssel in eine Nektargrube nach der anderen, bis sie an den engen Zwischen
raum zwischen der Säule und den unteren Kronblät tern gerät. Dann macht sie nicht 
selten kehrt und führ t ihren Rüssel auch in das Nektarium der anderen Blütenseite 
ein. In der Regel vermeidet sie es, sich unter die Säule einzuquetschen und das dort 
liegende Nektarium zu besaugen; ebenso lässt sie oft das Nektarium der anderen Blüten
seite unberührt und fliegt fort, ohne den Honig sämtlicher Nektarien genossen zu haben. 
R o b e r t s o n zählte 76 Individuen, die an ebensoviel Blüten im ganzen 81 Nektarien 
unbesaugt liessen. Der grössere und mit mehr Zeitersparnis arbeitende, aber mit der 
Blüte weniger vertraute Bombus americanorum vermeidet die ihm unbequemen Nek
tarien in noch stärkerem Grade; von genannter Species wurden 56 Individuen beobachtet, 
die an der gleichen Zahl von Blüten 85 Nektarien übergingen. Beide Bienenarten ver
nachlässigen die unteren Honiggruben häufig noch aus einem anderen Grunde; finden 
sie nämlich die oberen Nektarien bereits entleert, so vermuten sie das gleiche auch von 
den unteren und verlassen dann die Blüte ohne weiteres. Emphor bombiformis fliegt 
fast ausschliesslich an den Blumen der in Rede stehenden A r t ; nur in ganz vereinzelten 
Fällen wurde sie auch an Cephalanthus occidentalis und Ipomoea pandurata gefangen. 
Bei gutem Wetter kann man sicher sein, die Weibchen an den Hibiscus - Blumen zu 
finden; bei schlechtem Wetter suchen auch die Männchen unter den sich schliessenden 
Kronblättern Schutz. Das Weibchen besitzt eine lange, lockere Sammelbürste, die zur 
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Aufnahme der grossen Pollenkörner sehr geeignet ist. Letztere dienen den Larven als 
ausschliessliches Futter; das Nest wird meist ganz in der Nähe der Hibiscuspflanzen 
angelegt. Es schlingt sich somit in diesem Fall um Bestäuber und Blume ein sehr 
enges, biologisches Band. Dies gil t keineswegs auch für Bombus americanorum F., 
dessen drei Stände weniger zahlreich die Blüten besuchen und oft ganz vermisst werden. 
Die Weibchen und Arbeiter dieser Ar t sammeln niemals Pollen an den Hibiscus-Blumen. 

Als weitere Besucher (ausser oben genannten) bemerkte R o b e r t s o n bei Carlin-
ville (Illinois): A. A v e s : Trochihdae: 1. Trochilus colubris L . vereinz. B. C o l e o p t e r a : 
Scarabaeidae: 2. Euphoria sepulchralis F. vereinz. C. H y m e n o p t e r a : Apidae: 3. Bom
bus separatus Cr. $ , vereinz. 4. Podalirius taureus (Say) D. T. rf, vereinz. 5. Mega
chile brevis Say rf, sgd. vereinz. 6. Eucera (Melissodes) bimaculata (Lep.) rf 9 , sgd., 
einmal. 

Die grossen Pollenkörner werden in Illinois mit Vorliebe von Bienen wie Emphor 
( = Podalirius), Xenoglossa und Entechnia ( = Podalirius) mit locker behaarten Schien
bürsten eingesammelt (nach R o b e r t s o n , Bot. Gaz. Vol. 32. 1901. p. 367). 

* 1364 . H . s ch i zope t a lu s H o o k . Diese afrikanische A r t ist in Buiten
zorg übera l l als Zierstrauch angepflanzt und hat sie K n u t h dort untersucht und 
ihre B e s t ä u b u n g beobachtet. 

Die leuchtend roten, senkrecht h e r a b h ä n g e n d e n B l ü t e n (F ig . 108, l ) werden 
hin und wieder von H o n i g v ö g e l n besucht. Die f ü n f b o g i g nach oben strebenden, 
tiefeingeschnitten-zerschlitzten K r o n b l ä t t e r (co) schliessen dicht an die 70 — 80 mm 

lang h e r a b h ä n g e n d e S t a u b b l a t t r ö h r e (ar) an, die an ihrem unteren Ende auf 
eine Strecke von 2 5 — 3 0 m m gegen 100 Antheren (a) t r äg t . Diese stehen auf 
etwa 7 m m langen Stielen und sind m i t zahlreichen, gelben, sehr grossen 
kugeligen, mi t entfernt stehenden Stacheln bedeckten, fast morgensternartigen, 
0,12—0,15 m m dicken P o l l e n k ö r n e r n bedeckt. Aus der S t aubb la t t r öh re ragen 
die fünf , etwas seitlich abgebogenen, 10 mm langen G r i f f e l (s) m i t den stark 
papillösen Narben hervor. Bleibt der Besuch aus, so ist durch diese Stellung 
Bes täubung durch Pol lenfa l l gesichert. I m Sonnenschein, also wenn die 
Wahrscheinlichkeit des Besuches gross ist, biegen sich die G r i f f e l so stark der 
Lichtquelle zu, dass die Narben ausserhalb der Fa l l l in ie des Pollens liegen, 
mithin F r e m d b e s t ä u b u n g eintreten muss, wenn Besucher beim Anf l i egen die 

Narben (Fig . 108, 2) zuerst streifen. 
Das Bestreben der Narben, sich der Sonne zuzuwenden, besitzen auch 

noch die abgeschnittenen B l ü t e n s t ä n d e . W ä h r e n d der Nacht geht die Bewegung 

zurück, so dass die normale Stel lung wieder erreicht wird. 
K n u t h sah die Antheren h ä u f i g von kleinen p fd . und psd. Insekten, 

besonders kleinen schwarzen Ameisen, besucht, die grosse Pollenmassen abrissen 
und fortschleppten. Ohne Zweifel sind es diese, denen die sich zuweilen an 
die B lü ten h ä n g e n d e n H o n i g v ö g e l nachstellen. Dabei k ö n n e n diese Besucher 
sehr wohl F r e m d b e s t ä u b u n g h e r b e i f ü h r e n , da sie beim Anf l iegen die seitlich 

gebogenen Narben zuerst streifen müssen , worauf sie ihre Unterseite von neuem 
mit Pollen bedecken. D a der Abstand der Antheren und Narben von der 
Blumenkrone sehr be t räch t l i ch ist, so ist wohl anzunehmen, dass diese Hibiscus-

blüten an den Besuch grösserer Vöge l angepasst sind. 
Die durch Po l lenfa l l stets eintretende S e l b s t b e s t ä u b u n g , sowie k ü n s t l i c h 
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h e r b e i g e f ü h r t e F r e m d b e s t ä u b u n g ist in Java ohne E r f o l g . Das letztere e rk lä r t 
sich daraus, dass sämt l iche S töcke von derselben einen Pflanze abstammen, die 

1882 i m botanischen Garten zu Buitenzorg angepflanzt worden ist. D ie A r t ist 

also selbststeril. Der auf die Narben anderer A r t e n derselben Gat tung ge

brachte Pol len wirkte befruchtend. 

i 

Fig. 108. H i b i s c u s s c h i z o p e t a l u s H o o k . 
1 Blüte iu natürlicher Stellung (5 : 6). Die Blüte ist noch nicht lange belichtet, daher hängt 
die Staubfadenröhre und der Griffel noch ziemlich senkrecht herab, co Blumenkrone, die 
von den Honigvögeln als Halteplatz und Sitz benützt wird; ar Antherenröhre; a Antheren; 
s Narben. 2 Staubfadenröhre und Griffel, nachdem sie kurze Zeit von der Sonne beschienen 

sind. Orig. K n u t h . 

Knuth schildert den Besuch der Honigvögel folgendermassen: Die Vögel fliegen 
nur in seltenen Fällen so an, dass sie Narben und Antheren regelrecht streifen, sondern 
kommen meist auf die nach oben gerichtete Seite der Kronblätter und benutzen diese 
als Standfläche. Von hier aus biegen sie dann den Kopf soweit herunter, dass sie mit 
dem Schnabel an das Blüteninnere gelangen, um sich Nahrung herauszuholen. Dabei 
streifen sie zwar häufig die Antheren, doch niemals die tief darunter befindlichen Narben. 
Würden sie in derselben A r t , wie die Kolibris verfahren, indem sie vor den Blüten 
schwebend, diese untersuchen, so würden sie ganz regelmässig Fremdbestäubung herbei-
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führen. Letzteres geschieht durch den die Blüten häufig besuchenden Falter Papilio 
esperi -Butl., so dass die Blüten, wie auch die von Hibiscus liliiflorus und H. rosa 
sinensis als ornithophil und lepidopterophil zu betrachten sind. 

* 1 3 6 5 . H . l i l i i f l o r u s Cav . Aus den fast oder ganz wagerecht stehen
den, grossen, dunkelpurpurrot g e f ä r b t e n Blumenkronen (F ig . 109, I ) ragen nach 
K n u t h den G r i f f e l einschliessend die S t a u b b l a t t r ö h r e n etwa 8 cm weit hervor; 
die unteren 3 cm sind mit zahlreichen, 5 mm lang gestielten, mi t sehr grossen 
stacheligen P o l l e n k ö r n e r n bedeckten Antheren dicht besetzt. A u s dieser R ö h r e 

streckt sich der G r i f f e l noch einige Mil l imeter weit hervor, um sich dann in 

fün f etwa 6 mm lange behaarte Ä s t e zu spalten, von denen jeder eine m i t 
langen Papillen ausgerüs te te , grosse, runde, dunkelkarminrote Narbe von 3 min 

Fig. 109. H i b i s c u s l i l i i f l o r u s Cav. 
1 Blüte schräg von vorn (2 : 3). 2 Antheren und Narben von der Seite in nat. Gr. 

Orig. K n u t h . 

Durchmesser t räg t . Diese biegen sich im Sonnenschein nach oben, so dass sie 
den B l ü t e n e i n g a n g beherrschen und von den Besuchern zuerst gestreift werden 
müssen ; alsdann werden die pollen bedeckten Antheren berühr t . 

W e n n der W i n d die Zweige des Strauches i n schwingende Bewegung 
setzt, so gelangen dabei die Narben o f t i n die Fa l l l in ie des Pollens. I n der 
That sieht man zahlreiche P o l l e n k ö r n e r in den Haaren der Gr i f f e l ä s t e und an 
der Unterseite der kopf fö rmigen Narben haften. Doch f inden sich nicht selten 
auch die von dem fallenden Pollen unerreichbaren Vorderseiten der Narben 
dicht mi t Pol len bedeckt, die wohl von den Besuchern dort abgelagert sein 

müssen . 
Die Blumen werden nach K n u t h nicht selten von Honigvögeln besucht; diese 

sitzen dabei auf dem Stengel der Blüte und neigen den Kopf so tief, dass sie den 
Schnabel in die grosse trichterförmige Blumenkrone stecken können. Hier können sie 

Knuth , Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 31 
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nur kleinen Insekten, besonders den häufig beobachteten Thrips, nachstellen, da eine 
Honigausscheidung nicht vorhanden ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie beim 
Anfliegen gelegentlich die Narben streifen und sich dann wieder mit Pollen bedecken, 
doch kann von einer regelmässigen Bestäubung durch Vögel keine Rede sein. Häufig 
wurde Papilio esperi Butl . von Blüte zu Blüte fliegend beobachtet, und es ist nicht aus
geschlossen, dass auch grosse Bienen Anteil an der Bestäubung nehmen. Xylocopa 
tenuiscapa Westw., die als Besucher beobachtet wurde und mit Pollen bedeckt war, be
rühr te während der ganzen Beobachtungszeit die Narben nie. 

1 3 6 6 . H . T r i o m i m L . [ H o b . F low . X I . p . 2 7 1 — 2 7 2 ] . — I n Nord

amerika Advent ivpf lanze aus Sücleuropa. — D i e 5 k o p f f ö r m i g e n Narben stehen 
dicht zusammen und kommen mi t dem Pollen der a u s s t ä u b e n d e n Antheren nur 

an den K a n t e n in B e r ü h r u n g . Der gröss te T e i l der Narben bleibt von eigenem 

Pollen f r e i und kann i m F a l l von Insektenbesuch wirksam mi t f remdem Pollen 
belegt werden. Nach dem B l ü t e n s c h l u s s biegen sich die G r i f f e l nach aussen 

u n d unten, so dass die Narben zwischen die Antheren geraten und sich mit 
Pol len bedecken. V o l l s t ä n d i g e Autogamie t r i t t also erst nach t r äg l i ch ein. 

R o b e r t s o n sah in Illinois die Blüte von einem Weissling (Pieris rapae L.) 
besucht. 

S c o t t E l l i o t (a. a. 0.) beobachtete an den Blüten Apis mellifica L . und 2 Dipteren
arten honigsaugend. 

1 3 6 7 . H . r o s a s i nens i s L . Die n icht wesentlich von anderen Arten 

abweichende B l ü t e n e i n r i c h t u n g wurde von W e r t h (Verh . d. bot. Ver . d. Prov. 

Brandenburg. 1900. p . 230 — 233) nach kul t iv ier ten Exemplaren eines Gartens 
auf Sansibar beschrieben. Die p r ä c h t i g rot g e f ä r b t e glockige K r o n e ist wage

recht gestellt und bat am Grunde ein dunkelbraun purpurnes Saf tmal , das den 

von einem fleischigen, gelben Ringe des Kelchgrundes abgesonderten H o n i g 

anzeigt. 
Die Blüten wurden von dem H o n i g v o g e l Cinnyris gutturalis (L.) besucht, der 

frei vor den Blüten schwebend den Schnabel nacheinander in die 5 Honigzugänge des 
Blütengrundes eintauchte. 

* Nach K n u t h wi rd die Pflanze i n derselben Weise und gleicher H ä u f i g 

kei t wie andere A r t e n von H o n i g v ö g e l n besucht. Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g stimmt 

mi t derjenigen von H . l i l i i f l o rus vö l l ig übere in . D ie S t a u b f a d e n r ö h r e nebst den 

Narben ragt 8—9 cm aus der roten Blumenkrone hervor; der m i t den Antheren 

besetzte T e i l hat eine L ä n g e von 3 cm. A u c h hier ist nicht selten die Ober
seite der Narbe mi t P o l l e n k ö r n e r n bedeckt, die auch wieder nur durch Besucher 
abgelagert sein k ö n n e n . 

Ausser H o n i g v ö g e l n beobachtete K n u t h auch Papilio esperi Butl . und Xylo
copa tenuiscapa Westw. 

1368 . H . s u r a n e n s i s L . t r äg t nach W e r t h (a. a. 0 . p. 233) f ü n f gelbe, 
fleischige Polster am Kelchgrunde, die H o n i g abscheiden. 

1 3 6 9 . H . b i f u r c a t u s Cav . 
wird bei Parä in Brasilien nach D u c k e (Beob. I . p. 49) von folgenden A p i d e n besucht: 
1. Eucera armata Sm. 2. Podalirius taureus Say. 3. Pt i lothrix plumata Sm. 

1370 ; P a r i t i u m t i l i a c e u m ( L . ) St . H i l . (== H i b i s c u s L . ) auf den 

Sandwichinseln entwickelt nach A . H e l l e r (Minnesota Bot, Stud. Minneapolis 
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1897. p. 853) grosse, an H i b i s c u s erinnernde, hellgelbe B l ü t e n , deren M i t t e 

ein dunkelbraunes Saitmal t rägt . W e r t h (a, a. O. p. 231) beobachtete i n 
Ostafr ika an H . tiliaceus L . einen den K r o n b l ä t t e r n aufsitzenden K ä f e r , sowie 
eine an den Staubbeuteln beschäf t ig te Fliege. Vogelbesuch wurde nicht bemerkt. 

1 3 7 1 . A b e l m o s e h u s e scu len tus M o e n c h sah W e r t h (a. a. O.) von 
einer kleinen Hymenoptere besucht, die im B l ü t e n g r u n d e den R ü s s e l deutlich 
in die H o n i g z u g ä n g e e in führ t e . Nektarinienbesuche kamen nicht zur Beob

achtung. 

298. Gossypium L. 

Die Auslese- und Z ü c h t u n g s m e t h o d e n , die i n Nordamerika zur Verbesserung 
der Sea Is land Cotton g e f ü h r t haben, wurden a u s f ü h r l i c h von H . J . W e b b e r 
(Yearb. U . S. Departm. Agric . Washington. 1899. p. 358 — 367) beschrieben. 

1372 . Cr. h e r b a c e u m L . Die B lü t en dauern nach T r e l e a s e (Lit ter . 

Nr. 2376) 2 Tage und wechseln am ersten Tage die Farbe aus milch weiss i n 
rosenrot, am zweiten i n dunkelrosa. H o n i g wi rd an den Trennungsstellen 
zwischen den K r o n b l ä t t e r n und der S t a u b f a d e n r ö h r e abgesondert. A u c h die drei 
unterhalb der B l ü t e stehenden H o c h b l ä t t e r tragen Nektargruben, die besonders 
des Nachts mi t reichlichem H o n i g ge fü l l t sind. Die B l ü t e n sind bei Insekten-
ausschluss selbstfertil. 

Von B e s u c h e r n verzeichnete T r e l e a s e in Nordamerika mehrere Arten (s. Be
sucherverzeichnis) von Apiden, Grabwespen, sowie einen Käfer und einen Falter. Auch 
die extrafloralen Nektarien erfahren reichlichen Besuch von Ameisen, Bienen u. a., 
während der Nacht werden sie von 2 Noctuidenarteu — of t in Tausenden von Indivi
duen — belagert, die ihre Eier auf der Pflanze absetzen (nach Bot. Jb. 1879. p. 123). 
Der rotkehlige Kolibri (Trochilus colubris L.) steckt seinen Schnabel bisweilen auch in 
die extrafloralen Nektargruben. 

1373. G . ba rbadense L . Diese i n den Vereinigten Staaten und an der 
K ü s t e von Georgien und Süd-Caro l ina kult ivierte A r t („Sea Island Cotton") 
wurde von W . A . C l a r k in Columbia (S.-Carol.) mi t einer Rasse der ge
wöhnlichen „ U p l a n d Cotton" (G. h i r s u t u m L . ) gekreuzt. Letztere besitzt 
grüne, haarfilzige Samen, während die Samen von G. b a r b a d e n s e schwarz 
und glat t sind. C l a r k züchtete zuerst durch mehr jähr ige Auslese aus der 
gewöhnlichen Upland-Cotton eine Rasse mi t glatten Samen („Klond ike" ) und 

kreuzte dieselbe dann mit der langfaserigen Sea-Island-Baumwolle. Die so er
zielten Samen trugen Woll fasern , die i n der L ä n g e denen der höher geschätz ten 
A r t fast gleichkamen und die der gewöhnl ichen „ U p l a n d Cotton" bedeutend 

über t ra fen (nach W e b b e r i n Journ. Roy. Hort icul t , Soc. X X I V 1900. 

p. 139—142). 

127 Familie Bombaceae. 

D ie riesigen B l ü t e n von B o m b a x L . , P a c h i r a A u b l . und C a r o 
l i n e a L . , die durch ausserordentliche Entwickelung ihrer zahlreichen, auffal lend 

ge fä rb ten S t aubge fä s se (s. F i g . 110), sowie reichliche Honigabsonderung ausgezeichnet 

31* 
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sind, wurden von D e l p i n o ( U l t . oss. P I I . F . I I . p . 288) als wahrscheinlich zu 
den ornithophilen Umfliegungseinrichtungen gehör ig betrachtet. F r i t z M ü l l e r 

(vgl . H . M ü l l e r , D ie Wechselbe
ziehungen zwischen den Blumen 

etc. 1 8 8 1 . p. 17 u . Anmerk . 7.) 
machte hierzu die Bemerkung, 

dass die grossen Blumen von 
C a r o l i n e a i n Südb ra s i l i en nie

mals durch K o l i b r i s , die dazu 
v ie l zu k l e in wären , sondern von 

Spechten und anderen grösseren 

V ö g e l n b e s t ä u b t werden. 

L o e w hatte i m Jahre 1891 

Gelegenheit, einige frische Blüten 
der i m botanischen Garten Ber

l ins kul t iv ier ten P a c h i r a m a 
c r o c a r p a S c h l e c h t . ( = Bom

bax macrocarpum K . Schum.) zu 

untersuchen. 

2 9 9 . B o m b a x L . 

1 3 7 4 . B . m a c r o c a r p u m 

K . S c h u m . (Mexiko) . Die ca. 

2,5 dm langen, wohlriechenden, 
aussen gelblich weissen, innen 

bräun l i chweissen B l ü t e n hängen 

einzeln an a b w ä r t s gerichteten 
Stielen und besitzen i n allen 

ihren Teilen eine ganz auffallende 

Festigkeit des Gewebes. Der ca. 2 cm lange und 1,5 cm weite, am Rande 

nur schwach well ig gelappte K e l c h hat eine ca. 2 mm dicke W a n d ; die 
25 cm langen und bis 1,4 cm breiten, l äng l ich- l inea len , a l l fnäh l i ch zugespitzten 

und i n der Mi t te r i n n e n f ö r m i g e n B l u m e n b l ä t t e r erreichen eine Dicke von fast 
3 m m . U n t e r w ä r t s schliessen sie unter schwach gedrehter Deckung der R ä n d e r 

derart zusammen, dass eine etwa 8,5 cm lange und 1,5 cm weite Röhre 

entsteht; oberwär t s weichen sie dagegen auseinander und stellen einen ca. 20 cm 
weiten Blumeneingang her. Die aus den ü b e r e i n a n d e r gelegten K r o n b l ä t t e r n 

gebildete R ö h r e umschliesst einen m ä c h t i g e n , im verwachsenen T e i l ca. 9 cm 

langen und fast 1 cm dicken Staminaltubus, der sich z u n ä c h s t i n 5 etwas weiter 

hinauf gegabelte H a u p t ä s t e te i l t ; jeder Gabelast lös t sich durch fortgesetzte 

Dichotomie i n 6—7 d ü n n e r e Verzweigungen auf , die sich schliesslich noch 

einmal gabeln und an den Endverzweigungen je eine e in f äche r ige , m i t 

einem L ä n g s s p a l t sich ö f f n e n d e etwa 3 m m lange Anthere tragen. Diese ist 

Fig. 110. 

Blüte 

Bombax a q u a t i c u i n (Aubl . ) K. 
Schum. 

1 •>. — Nach E n g l e i -P ran t l . 
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ebenso wie die letzten Ausstrahlungen der verzweigten Filamente rot gefä rb t , 
während die Stammstrahlen derselben und der Tubus gelb erscheinen. Der 
Pollen ist goldgelb und besteht aus tetraedrisch abgerundeten Zellen von ca. 70 /< 
Durchmesser mi t grobnetziger, nur an den k a p p e n f ö r m i g abgegrenzten Ecken 
glatter Exine . Aus der S tamina l röhre ragt der rote, cylindrische G r i f f e l etwa 
14 cm weit hervor und erhebt seine 5 kurzen (ca. 3 mm) Narben etwa 3 cm 
über das Niveau der Antheren. Die Narben sind mit keuligen oder cylindrischen, 
zum Te i l gegliederten Papi l len , die einen roten Zellsaft f ü h r e n , sprengwedel-
förmig dicht besetzt und erscheinen in der B l ü t e n k n o s p e , während die Antheren 
sich wenigstens teilweise schon g e ö f f n e t haben, noch nicht zu ihrer spä te ren 
Grösse entwickelt, so dass die B l ü t e n demnach als p r o t a n d r i s c h zu betrachten 

sind. U n t e r w ä r t s entspringt der G r i f f e l aus einem nur 1 cm langen und 0,6 cm 
dicken Ovar , neben welchem der Staminaltubus und die K r o n b l ä t t e r u n g e f ä h r 
in gleicher H ö h e dem fleischigen B l ü t e n b o d e n inseriert sind. Letzterer bildet 
den Sitz des Nektargewebes und sondert den H o n i g vorzugsweise in den 
schmalen Zwischenraum zwischen Blumenblat t und Staminaltubus ab, w ä h r e n d 
der Raum zwischen letzterem und dem G r i f f e l , soweit sich dies an dem spär 
lichen Material feststellen liess, keine merklichen Honigmengen en thä l t . 

F ü r die biologische Deutung der B lü t ene in r i ch tung kommt i n erster L i n i e 
der Abstand zwischen der Pollen- und Narbenzone einerseits, sowie dem Niveau 
der Nektarzone andererseits i n Betracht. D a die B lü t en senkrecht h e r a b h ä n g e n 
und die narbentragende Griffelspi tze um etwa 3 cm über die Antheren hervor
ragt, die in ihrer Gesamtheit einen m ä c h t i g e n Streukegel von ca. 10 cm Grund
radius bilden, so scheint es zunächs t , als ob nur ein von unten an den B l ü t e n 
eingang heranfliegender, grosser B e s t ä u b e r im s t ände sein k ö n n t e , an j ünge ren 

B lü ten Pollen m i t der Oberseite seines K ö r p e r s aufzunehmen und denselben an 
den ausgereiften Narben älterer, d e m n ä c h s t besuchter B l ü t e n wieder abzusetzen. 
N immt man i n Analogie mit sonstigen Vorkommnissen weiter an, dass der Be
s täuber beim Anstre i fen der Antheren gleichzeitig m i t der Spitze seines Saugorgans 
oder der Zunge den am B l ü t e n b o len abgesonderten H o n i g erreichen soll, so würde 
dazu ein Organ von 23 cm L ä n g e g e h ö r e n , denn soviel be t räg t u n g e f ä h r der 
räumliche Abstand der genannten Blü ten teile. F ü r die normale B e s t ä u b u n g der 
Blüte ist somit selbst ein grosser K o l i b r i unzureichend. Ebenso sind lang

rüsselige Sphingiden ausgeschlossen, da diese ihren Rüsse l unmögl ich um die 
angegebene L ä n g e von 23 cm senkrecht nach oben in das Nektar ium e in füh ren 
k ö n n e n . N u n giebt jedoch i n diesem Fal le die Lage und Beschaffenheit der 

H o n i g z u g ä n g e einen weiteren Fingerzeig übe r das von dem Bes täuber bei Aus
beutung der B l ü t e mutmasslich eingehaltene Verfahren. Wie schon erwähnt , 
bilden die B l u m e n b l ä t t e r i n ihrem Basalteile eine ziemlich enge R ö h r e , deren 
höchst gelegener P u n k t (bei h ä n g e n d e r Lage der Blü te) den H o n i g des B lü ten 
bodens birgt . D a wo aus dieser R ö h r e der Staminaltubus mit seinen 5 Haupt
strahlen hervortri t t , bleibt zwischen je zwei Strahlen und dem gegenüber l i egenden , 
r inn ig ausgehöhl ten Blumenblat t eine L ü c k e f r e i , die in tangentialer Richtung 
etwa 6 mm und in radialer 4 mm misst. I m ganzen entstehen also 5 L ü c k e n , 



486 Bombaceae. 

die so angebracht sind, dass sie weiter nach der B l ü t e n b a s i s zu d i rek t i n den 
h o n i g f ü h r e n d e n Raum zwischen Staminaltubus und K r o n b l ä t t e r n a u s m ü n d e n . 

Al lerdings verengt sich in dieser R ich tung die Wei te des Honigzuganges mehr 
u n d mehr; da aber die K r o n b l ä t t e r , ohne verwachsen zu sein, nur m i t ihren 
R ä n d e r n ü b e r e i n a n d e r g r e i f e n , kann ein eindringender fester Schnabel — und 

zwar nur ein solcher — sie etwas a u s e i n a n d e r z w ä n g e n und dadurch den Hon ig 

zugang erweitern, um entweder die dort eingedrungenen, kleinen Insekten oder 

den H o n i g selbst mittelst der hervorgestreckten Zunge aufzunehmen. Das E i n 

f ü h r e n von Schnabel oder R ü s s e l i n das Innere des Staminaltubus selbst ist 
ausgeschlossen, da das innere L u m e n desselben durch den G r i f f e l fast vol l 

s t ä n d i g a u s g e f ü l l t w i rd . D i e e r w ä h n t e n f ü n f H o n i g z u g ä n g e sind offenbar auch 
einem Voge l zugängl ich , der sich seitlich, m i t dem K o p f nach abwär t s , an der 

h e r a b h ä n g e n d e n B l ü t e anklammert und von hier aus den K o p f unterseits in 

die B l ü t e n ö f f n u n g zwischen den Strahlen der S t a m i n a l s ä u l e bis zu einem der 

f ü n f H o n i g z u g ä n g e h e r a n f ü h r t . Es g e n ü g t i n diesem Fa l le eine L ä n g e des 
aufnehmenden Organs (Schnabel - j - Zunge) von etwa 8 cm (oder bei möglichem 

A u s e i n a n d e r z w ä n g e n der nur lose ü b e r e i n a n d e r g e l e g t e n K r o n b l ä t t e r eine noch 

geringere L ä n g e ) , u m den honigreichen B l ü t e n g r u n d zu erreichen. Zugleich ist 
leicht einzusehen, dass bei dem Vorbeistreifen des Kopfes an den dichtgestellten 

S t a u b g e f ä s s b ü s c h e i n des B l ü t e n e i n g a n g s der Voge l Pol len aufladen und an einer 

zweiten Blü te , sobald er an ihr die n ä m l i c h e Stel lung annimmt, auch die Narbe 

b e r ü h r e n muss. D ie B l ü t e n passen daher vo r t r e f f l i ch f ü r einen sich anklam
mernden, grossen und l a n g s c h n ä b e l i g e n Kle t te rvogel , wie ihn F r i t z M ü l l e r 

i n der That an einer C a r o l i n e a - A r t beobachtete. 

1 3 7 5 . B . C a n d o l l e a n u m S c h u m . b l ü h t bei Lagoa Santa nach W a r 

m i n g (Lag . Sant. p. 391) i m blattlosen Zustande von J u n i bis Augus t , das 
L a u b entfaltet sich erst i m letzterem Monat . 

1376 . B . l o n g i f l o r u m ( M a r t . et Z u c c . ) S c h u m . und andere A r t e n ent

fa l ten bei Lagoa Santa ihre riesigen, weissen, wohlriechenden B l ü t e n nach A n 

gabe von W a r m i n g (Lagoa Santa p. 228) schon w ä h r e n d der trockenen 
Jahreszeit. 

300. Chorisia H. B. K. 

1 3 7 7 . V. v e n t r i c o s a Nees et M a r t . bei Lagoa Santa zeichnet sich vor 

anderen tropischen W a l d b ä u m e n durch grosse, rosenrote B l ü t e n aus ( W a r m i n g , 
Lagoa Santa p. 280). 

1 3 7 8 . C. speciosa St. H i l . entfaltet bei Lagoa Santa nach W a r m i n g 

L a g . Sant. p. 391) i m Februar bis M ä r z (Herbst) ihre grossen, rosenroten B lü ten 

vor dem Laube, das sich erst i m J u l i oder Augus t entfaltet. 

1 3 7 9 . Ce iba p e n t a n d r a ( L . ) G ä r t n . ( — E r i o d e n d r o n a n f r a c -

t u o s u m D C ) . Gewisse Exemplare dieses i n Caracas h ä u f i g angepflanzten 

Baumes b l ü h e n nach A . E r n s t (Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. 1885. p . 320 

bis 324) niemals, werfen d a f ü r ihr L a u b aber i n 2—3 Tagen — Mi t t e Februar 
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und Mi t t e August — ab. Andere B ä u m e bleiben w ä h r e n d des B l ü h e n s monate
lang unbelaubt; steril bleibende Zweige belauben sich f r ü h e r als solche, die 
durch starke B l ü t e n p r o d u k t i o n e r schöpf t sind. Die Blü ten los igke i t gewisser I n 

dividuen scheint vererbbar zu sein. 
Die bei Sonnenaufgang sich ö f f n e n d e n , sehr kurzlebigen B l ü t e n dieses im 

ostafrikanischen K ü s t e n g e b i e t angepflanzten Baumes erscheinen nach W e r t h 
(Verh. d. bot. Ver . d. Prov. Brandenburg. 1900. p. 228—229) vor dem Laube. 
Sie h ä n g e n herab und haben die Einr ich tung des Fuchsia-Typus von D e l p i n o . 
Die schmutzig-weissen K r o n b l ä t t e r werden horizontal ausgebreitet, die Bes t äu 

bungsorgane ragen divergierend aus der B l ü t e n m i t t e hervor, wobei der etwas 
längere G r i f f e l sich etwas zur Seite biegt; der im B l ü t e n g r u n d e sich ansammelnde 
H o n i g scheint von der verdickten Basis der K r o n b l ä t t e r abgesondert zu werden. 
Der B l ü t e n e i n r i c h t u n g nach sind honigsaugende Vöge l und Sphingiden als Be

s täuber vorauszusetzen. 
Die von W e r t h erwarteten Besucher kamen ihm trotz wiederholter Überwachung 

der Blüten bei Dar-es-salaam nicht zu Gesicht; er sah nur einmal mehrere Individuen 
eines Webervogels — Ploceus nigriceps Lay (?) — an den Blüten beschäft igt ; Honig
bienen und andere Hautflügler besuchten die Blüten mit Erfolg, ohne jedoch die Narbe 
zu berühren. 

1380 . ü u r i o z i b e t h i u u s M u r r , besitzt nach H a l l i e r (Bausteine zu 
einer Monographie der Convolvulaceen N r . 4 i n B u l l , de I 'Herb. Boissier T . V . 
1897. p . 751) kaul i f lore Blü ten mi t fleischigen, fahlgelben B l u m e n b l ä t t e r n (vgl . 

E r y c i b e ) . 

1 2 8 . F a m i l i e S t e r c u l i a c e a e . 

1 3 8 1 . D o m b e y a D r e g e a n a Sond . wurde von S c o t t E l l i o t (S. A f r . 
p . 338—339) bei K i n g W i l l i a m Town i n S ü d a f r i k a beobachtet. Die 5 Stami
nodien der B l ü t e sind bogenfö rmig nach aussen gerichtet; der H o n i g wird von 
den K r o n b l a t t n ä g e l n abgesondert. Bei Ausbeutung des letzteren nehmen die 
Besucher den von den extrorsen Antheren abgegebenen Pollen auf. 

Als B e s u c h e r sah S c o t t E l l i o t Apis mellifica L . und eine andere kleine 
Bienenart. 

3 0 1 . H e r m a n n i a L . ( = M a h e r n i a L . ) 

Die gelben, wohlriechenden B l ü t e n h ä n g e n zu zweien an den Blattzweigen; 

die Filamente tragen nach B a i l e y (Bot. Gaz. I X . p. 10—11) eine behaarte 
Anschwellung, die genau i n eine A u s h ö h l u n g des Kronnagels passt, i n der der 
Nektar abgesondert wird . A u f diese Weise ist der H o n i g gegen die Ausbeutung 

durch kleine, herankriechende Insekten geschützt . 

1382 . H . m o l l i s W i l l d . ( = H . c a n d i c a n s A i t . ) , vom Kaplande, be
sitzt einen ca. 5 m m hohen und ebensoweiten, fün f z ä h n i g e n , drüs igen Ke lch , 
aus dem die benagelten, gelben K r o n b l ä t t e r mi t der Platte etwa 6 m m weit 
hervorragen. Die 5 S t a u b b l ä t t e r bilden mit ihren aneinander gelegten, hautartig 

verbreiterten Filamenten eine das G y n ä c e u m umschliessende, etwa 7 m m hohe 
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S ä u l e , an deren Spitze nur das oberste Grif fe lende mi t der f ü n f h ö c k e r i g e n Narbe 

etwa 1 m m hervorragt. Das einzelne Staubblatt t r ä g t ü b e r dem hautartigen 

F i l a m e n t eine e igentüml ich gebaute Anthere , von der sich nur der zweispitzige 
obere Te i l — und zwar nach innen zu — ö f f n e t . Ebenso eigenartig ist der 

O r t und der B a u des Nektariums. Dasselbe bildet n ä m l i c h eine zarte Quer
leiste des Kronblat tes auf der Grenze zwischen Plat te und Nagel ; indem letz

terer sich am Rande e inschläg t , bi ldet sich eine taschenartig erweiterte H o h l 

r inne, in der der Nektar zum B l ü t e n g r u n d e hinabfliesst. Oberhalb der secer-
nierenden Querleiste, deren Zellen prismatisch s ind, l iegt ein kleines Büsche l 

zarter Haare als Saftdecke. A n der B l ü t e , die der geschilderten E in r i ch tung 
nach als Hon igb lume mi t völ l ig geborgenem Nektar zu bezeichnen ist, muss ein 

zum Honiggenuss be fäh ig t e s Insekt sein Saugorgan an der Spitze der Antheren-

säu le e i n f ü h r e n , um zwischen den F i l a m e n t b l ä t t e r n h indurch den am B l ü t e n 

grunde von den f ü n f Honigtaschen geborgenen Nekta r zu erreichen. H a t dabei 

der R ü s s e l infolge des introrsen A u s s t ä u b e n s der Staubbeutel etwas Pollen auf

genommen, so wi rd derselbe bei V o r ü b e r f ü h r e n an 

der Narbe einer d e m n ä c h s t besuchten B l ü t e Be

s t ä u b u n g derselben bewirken; dazu d ü r f t e ein etwa 

6 m m langer R ü s s e l ausreichen ( L o e w an Exem

plaren des Berl iner botan. Gartens. 1892!). 

1 3 8 3 . M e l o c h i a p a r v i f o l i a H . B . K . t r i t t 
nach A . E r n s t (L i t t e r . N r . 627) um Caräcas mi t 

ausgesprochen heterostylen B l ü t e n auf. 

302. Waltheria L. 

Nach K . S c h u m a n n (Stercul. i n E n g l . 

Pf lanz. I I I , 6. p. 73) ist die Gat tung, wie auch 

M e l o c h i a , durch lang- und kurzgr i f fe l ige Formen 

ausgezeichnet (s. F i g . 111). 

1384 . W a m e r i c a n a L . W a r m i n g fand 

dieses verbreitete Unkrau t bei Lagoa Santa (Lag. 

Sant. p. 404) fast das ganze Jahr übe r b lühend . 
D u c k e beobachtete bei Parä zahlreiche Grab-

und Faltenwespen, sowie von Bienen Halictus und 
Melipona-Arten als Blumenbesucher., 

1 3 8 5 . W v i s c o s i s s i m a A . St . H i l . 
An den Blüten dieser brasilianischen A r t beobach

tete D u c k e (Beob. I . p. 40. I I . p. 324) bei Parä folgende 
Apiden: 1. Ceratina spp. 2. Coelioxys spp. 3. Exoma-
lopsis globosa F. 4. E. planiceps Sm. 5. Halictus spp. 
6. Megachile spp. 7. Melipona capitata Sm. 8. M. 
rhumbleri Friese. 9. Melipona spp. 10. Anthidium in-

descriptum D. T. 11. Doeringiella sp. 12. Melissa smaragdina. 13. Eucera armata Sm. 
14. Xylocopa barbata F. 15. Centris friesei Duck. 16. C. nobilis Westw. 17. C. plumi-
pes Sm. 18. C. aenea Lep. 

B 
Fig. 111. W a l t h e r i a . 

A Blütenpärchen von W. poly-
antha K. Sch., B Staminaltubus 
der langgriffeligen Form, C Stern -
pel der langgriffeligen Form. — 

Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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1 3 8 6 . B u e t t n e r i a p i l o s a R x b . Die in Rispen in den Blattachseln stehen
den B l ü t e n werden im bot. Garten zu Buitenzorg nach Frau D r . N i e u w e n h u i s 
— v o n U e x k ü l l von grösseren Fliegen besucht. 

1 3 8 7 . T h e o b r o i n a Oacao L . der T r o p e n l ä n d e r entwickelt nach E n g l e r 
(Sitzungsb. K . Acad. d. Wissensch. Ber l in 1895. V p. 58) aus dem Holzs tamm 
teils oberirdische B l ü t e n s t ä n d e m i t chasmogamen B l ü t e n , teils unterirdische B lü t en 
zweige, die sich höchs t wahrscheinlich kleistogam verhalten. 

* Nach K n u t h haben die kleinen, i n Büsche ln zusammen stehenden 
Blüten einen zwar nur schwachen, vanilleartigen Geruch, da sie aber i n grösserer 

Anzahl an Stamm und Zweigen sitzen so ist dieser D u f t in der N ä h e des 
jungen Baumes deutlich bemerkbar. Der B l ü t e n d u r c h m e s s e r be t räg t 2,5 cm. 
Die f ü n f weisslichen K e l c h b l ä t t e r sind 12 mm lang und 2 mm breit ; die f ü n f 

Kronblä t t e r sind an ihrem 2 m m breiten Grunde schuhartig ausgebaucht und 
bilden so eine die Antheren aufnehmende Kappe , dann ve r schmä le rn sie sich 

zu einem kurzen Bogen, der in eine gelblich-weisse, eiförmige, zugespitzte Platte 
von 4 m m L ä n g e und 3 m m Breite a u s l ä u f t . Der e rwähn te Schuh t r äg t 
an seinem Grunde innen zwei dunkelrote, sich nach oben hinziehende Leisten, 
die nach K n u t h als H o n i g d r ü s e n aufzufassen sind, obgleich er freie Nektar
ausscheidung nicht bemerkt hat; deshalb hä l t er es auch nicht f ü r ausge

schlossen, dass sie nur aus s a f t f ü h r e n d e m Gewebe bestehen. Sie dienen durch 
ihre au f fä l l i ge F ä r b u n g gleichzeitig als Saf tmal . E i n dritter, kleinerer Weg
weiser befindet sich im oberen Tei l des Schuhes zwischen den V e r l ä n g e r u n g e n 
der beiden S a f t d r ü s e n . 

Die f ü n f S t a u b b l ä t t e r sind an ihrem Grunde auf eine Strecke von 2 m m 
mit einander verwachsen; dann spalten sie sich in einen antherentragenden T e i l 
von 2,5 m m L ä n g e , der bogig nach aussen h ä n g t und die kleinen, von dem 
schuhfö rmigen Teile der K r o n b l ä t t e r umschlossenen Antheren t r äg t und in einem 
aufrecht stehenden T e i l , der aus f ü n f dunkelroten, 5—6 m m langen pfriemen-
förmigen Staminodien besteht. Diese umgeben den Fruchtknoten ganz dicht 
und übe r r agen die Narbe um 4 mm. Es ist hier also in doppelter Weise f ü r 
die Verhinderung spontaner S e l b s t b e s t ä u b u n g gesorgt: einmal dadurch, dass die 
Antheren vo l l s t änd ig von den K r o n b l ä t t e r n verdeckt werden und dadurch, dass 

die Narbe von einem Kranze von Pallisaden umgeben ist. 

Als B e s u c h e r sah K n u t h am 31. Jan. und 2. Febr. 1899 in Buitenzorg Apis. 
Sie hängt sich von unten an die Blüten und senkt den Kopf in dieselben. Wenn sie 
dabei den Rüssel zuerst zwischen die Staminodien schiebt, so t r i f f t sie die Narbe und 
belegt sie, falls sie von einer anderen Blüte kommt, mit Pollen. Führt sie ihn dagegen 
zuerst nach dem Grunde der Kronblätter, so behaftet sie sich mit Pollen, den sie nun 
entweder in derselben oder der nächsten Blüte abstreift. Sie kann also Selbst- und 
Fremdbestäubung vermitteln. 

D ie Stamm- und As tb lü t i gke i t hat hier noch die Bedeutung, dass dadurch 

die schweren F r ü c h t e nicht an den d ü n n e n und schwachen Zweigen, sondern 
an den dickeren, unbiegsamen und unbeweglichen Teilen des Holzes sitzen, von 

denen sie durch den W i n d nicht abgeschüt te l t werden k ö n n e n . 
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1 3 8 8 . S t e r c u l i a s t r i a t a S t . H i l . et N a u d . b l ü h t bei Lagoa Santa nach 

W a r m i n g (Lag . Sant. p. 391) zweimal i m Jahre, und zwar im September 

ohne L a u b und dann w ä h r e n d des Februar und M ä r z i m belaubten Zustande. 

1389 . L a s i o p e t a l u m b r a c t e a t u m B e n t h . , i n Austral ien einheimisch, be

sitzt k rön- und honiglose B l ü t e n , deren dunkelpurpurne, aussen mi t zahlreichen 

S t i e ld rüsen besetzte K e l c h b l ä t t e r von 4 mm L ä n g e als Schauapparat wirken. 
Zwischen den schwarzpurpurnen, nur 2 m m langen Antheren, die an der Spitze 

mi t zwei kleinen L ö c h e r n sich ö f f n e n , ragt der G r i f f e l mi t der kleinen, punkt

fö rmigen Narbe etwa 5 mm hoch empor; derselbe zeichnet sich durch eigen
tüml iche Büsche lhaa re aus, die — wie man bei hinreichender V e r g r ö s s e r u n g ( 1 ° ° ) 

erkennt — einer kleinen Fusszelle aufsitzen und f ä c h e r a r t i g i n schräger Rich

tung nach dem B l ü t e n g r u n d e zu ausstrahlen. Sie bi lden ein vorzüglich kon

struiertes Schutzgitter gegen a u f w ä r t s am G r i f f e l emporkletternde B lumengäs t e 
und k ö n n e n gleichzeitig bei a b w ä r t s gerichteter Stel lung der B l ü t e n auch herab

fallende P o l l e n k ö r n e r von der Narbe abhalten. Die dunkle Purpurfarbe der 

K e l c h b l ä t t e r und der Antheren deutet auf A n l o c k u n g von Fliegen ( L o e w , nach 

Exemplaren des Berliner bot. Gartens 1892!) . 

1390 . H e l i c t e r e s I s o r a L . (tropisches Asien und Austral ien) . Die zygo-

morphen, etwa 3 cm langen, ma t t rö t l i ch g e f ä r b t e n B l ü t e n haben einen gelb
g r ü n e n , mit feinen Sternhaaren besetzten, fast zweilippigen K e l c h , aus dem 

oberwär t s drei helmartig gewö lb t e , s chmä le r e und zwei breitere, seitlich ausein
ander weichende K r o n b l ä t t e r u n t e r w ä r t s hervortreten. Hierdurch wird eine A r t 

von L i p p e n b l ü t e mi t oberem und unterem Abschni t t hergestellt, zwischen denen 

von oben her der auf einem langen, s t ie l förmigen Androgynophor sitzende A n -
therenquirl nebst der Griffelspitze i n den spa l t en fö rmig verengten Blüteneingang 

hineinragt. D ie Griffelspitze ragt excentrisch nach vorn ü b e r die Antheren 

vor und bringt dadurch die kle ine, dreispitzige Narbe mögl ichs t ausser Bereich 

der Pollenstreuzone. Diese kommt dadurch zu s t ä n d e , dass die das Ovar um

gebenden Antheren, zwischen denen eine A n z a h l hautartiger Staminodien sicht

bar ist, aus ihren L ä n g s s p a l t e n den Pollen nach a b w ä r t s austreten lassen. Als 

honigabsonderndes Organ scheint eine mi t dreieckigen Z ip fe ln vorspringende, 

innere Auskle idung am Kelchgrunde zu funkt ionieren . Der Gesamtkonstruktion 

der B l ü t e nach ist dieselbe wahrscheinlich f ü r die Ausbeutung grösserer Apiden 

eingerichtet, die beim A n k l a m m e r n an die S e i t e n r ä n d e r der Unter l ippe den 

R ü s s e l in den spalten form igen B l ü t e n e i n g a n g e i n f ü h r e n und dabei Pollen an 
ihrer R ü c k e n s e i t e aufladen k ö n n e n ; dieser wird dann bei Besuch einer zweiten 

B l ü t e an der am weitesten nach vorn vorragenden Narbe sicher abgesetzt. Eine 

gewisse elastische Beweglichkeit der oberen Kronte i le ist durch eine deutliche 

Gliederung derselben in einen unteren, nagelartigen, und einen oberen, platten

artigen Te i l mi t zwei öh rchenar t igen F o r t s ä t z e n an der Ü b e r g a n g s s t e l l e ange
deutet ( L o e w , nach Exemplaren des Berliner bot. Gartens 1892). 
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1 2 9 . F a m i l i e D i l l e n i a c e a e . 

1391. Tetracera sp. An einer unbestimmten Art beobachtete Ducke 
(Beob. I I . p. 325) bei P a r ä i n Brasilien h ä u f i g Melipona bipunctata Lep. 

1392 . D a v i l l a r u g o s a P o i s . Die B l ü t e n sah D u c k e (Beob. I I . p. 325) 
in Brasil ien von zahlreichen kleinen Furchenbienen (Halictus) besucht. 

1393 . C u r a t e l l a a m e r i c a n a L . in Brasilien hat nach W a r m i n g (Lag . 
Sant. p. 403) eine zweimalige Blütezei t . 

303. Saurauia Willd. 

1394 . S. c a l l i t h r i x M i q . , in den U r w ä l d e r n von Celebes, entwickelt 
nach K o o r d e r s ( A n n . Jard. Bot. Buitenzorg X V I I I . 1902. p. 87) aus der 

Stammbasis s t r a h l e n f ö r m i g entspringende, der Erde aufliegende oder i n dieselbe 

Fig. 112. Saurau ia . 
1 Saurauia oligolepis Miq. Habitus der Verzweigung (stark verkleinert). 2 S. callithrix Miq. 
Desgl. (beide nach Koorders) . 3 Blüte von S. nudiflora DC. (1:1) 4 Blüte von S. cauli

flora DC. (1:1). Die letzten beiden Figuren Orig. K n u t h . 

eindringende, blattlose Zweige (s. Fig. 112 bei 2), die eine Anzahl grosser, schön 
weisser B l ü t e n tragen; letztere ragen aus der Oberdecke des Urwaldbodens f re i 

hervor. A u c h 
* 1395 . S. o l i g o l e p i s Mio;, hat K o o r d e r s (Verslag eener botanische 

dienstreis door Minahassa. Eerste overzigt der Flora van N . O. Celebes. Batavia 



492 Dilleniaceae. 

en's Gravenhage 1898) auf Celebes beobachtet. Dieselbe hat 1 bis 1,5 m lange, 
weit verzweigte, steife, holzartige B lü t ens t ands t i e l e m i t grossen, weissen B l ü t e n . 

D ie B l ü t e n s t ä n d e (s. F i g . 112 bei 1) entspringen dem Stamm i n so grosser Zahl, 
dass er von den B l ü t e n ganz verdeckt ist. Nach den Abb i ldungen von K o o r d e r s , 

der die b lü tenb io log i schen Ver

hä l t n i s s e nicht besonders be

rücks ich t ig t hat, ist die B lü ten

einr ichtung ähn l i ch der von 

S. c a u l i f l o r a . 

* 1 3 9 6 . S. n u d i f l o r a 
D C . Die wagerechten, etwas 

geschwungenen Ä s t e , aber nie

mals der Stamm, tragen zahl

reiche, grosse, rosenrote, schwach 
nach Rosen duftende Blü ten 

(s. F i g . 112 bei 3 und F ig . 
113), die weithin durch das 

lichte Unterholz i m Urwalde 

von Tjibodas auf Java leuch
ten. Die B lü t ene in r i ch tung 

ist dieselbe wie die von jS. 

c a u l i f l o r a , nur sind die 

B l ü t e n grösser. 1 

Als B e s u c h e r sah K n u t h 
am 16. Januar 1899 zahlreiche 
Podalirius (?), die sich von unten 
an die Blüten hängen und eifrig 
Pollen sammeln. 

* 1 3 9 7 . S. c a u l i f l o r a 

D C . wurde von K n u t h in 
dem Urwalde von Tjibodas 

auf Java untersucht. Die 

B l ü t e n (s. F i g . 114 bei 6) ent
springen sämt l i ch dem unteren 

Teile des Stammes vom Boden 
an 1—2 m a u f w ä r t s ; darüber 

beginnt alsbald die Belaubung. 

Nach K n u t h s Ansicht ist 

diese A n o r d n u n g der Blü ten 

eine E in r i ch tung zur An lockung 

von B e s t ä u b e r n : D ie stamm-

b ü r t i g e n B l ü t e n sind aus der 
grossen Konkurrenz der zahlreichen anderen B l ü t e n der U r w a l d b ä u m e , die sämt

l ich an den G i p f e l n stehen, herausgehoben und treten daher a u f f ä l l i g hervor. 

Fig. 113. S a u r a u i a n u d i f l o r a DC. 
Ein Zweig mit Blüten und Früchten. Habitusbild (1 : 6) 

Orig K n u t h . 
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Fig. 114. Sau rau ia c a u l i f l o r a DC. 
1 Blüte in dreifacher Vergrösserung. a An
theren, s Narben. 2 Eine abgefallene Bluinen-
krone mit den Antheren; in der Mitte die 
Öffnung, durch die die Griffel mit den Narben 
hindurchgeragt haben. 3 und 4 Anthere von 
der Seite und von vorn (6: 1). 5 Frucht
blatt (6 : 1). 6 Ein kleiner Stamm der Pflanze 
mit Blüten und jungen Früchten. 6 eine 
einzelne Blüte, b' mehrere zusammenstehende 
Blüten b" und b'" Blüteabüschel; zwischen 
beiden'ziehen sich Moosranken hin. w Wurzel

ansatz (1:4). Orig. Knu th . | 

w 
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O b e r w ä r t s h ä n g e n die B l ü t e n einzeln oder i n a r m b l ü t i g e n B ü s c h e l n am Stamm, 

u n t e r w ä r t s stehen sie dichter, o f t sogar so dicht , dass der Stamm kaum noch 
zu sehen ist. 

Die rosa g e f ä r b t e n , gebogenen, etwa 3 cm langen B lü t ens t i e l e dienen im 

Verein mi t den gleichfalls schwach rosa g e f ä r b t e n beiden A u s s e n k e l c h b l ä t t e r n 
zur E r h ö h u n g der A u g e n f ä l l i g k e i t der weissen, geruchlosen, 1 cm hohen und 

2,5 cm Durchmesser haltenden B l ü t e n . A u c h die nach dem A b f a l l e n der 

Blumenkrone sich f ä r b e n d e n , heranwachsenden Fruchtknoten e rhöhen die Augen

fä l l igke i t eines Stammes sehr, was den j ü n g e r e n B l ü t e n zu statten kommt. 

Die B l ü t e n (s. F i g . 114 bei 1 und 2) sind homogam. D ie drei oder vier 

Narben übe r r agen die zahlreichen, etwa 20 S t a u b b l ä t t e r u m 5 mm, so dass ein 

anfliegendes, m i t Pollen behaftetes Insek t F r e m d b e s t ä u b u n g h e r b e i f ü h r e n muss. 

D ie S t a u b b l ä t t e r haben 3—4 m m lange, etwas gebogene, unten hel lgrünl iche , 

oben gelbe Filamente, an denen m i t dem R ü c k e n die 2,5 m m langen Antheren 

(bei 3 und 4) befestigt sind. Diese springen an der Spitze mi t zwei grossen 
L ö c h e r n auf. 

Bei ausbleibendem Insektenbesuch ist i n der Weise f ü r S e l b s t b e s t ä u b u n g 

gesorgt, dass die am Grunde auf eine kurze Strecke verwachsene Blumenkrone 
mi t den sämt l i chen S t a u b b l ä t t e r n a b f ä l l t und auf diese Weise die Narben durch 

die noch pollenbedeckten Antheren hindurchgezogen werden. 
Am 12. Januar 1899, dem ersten Sonnentage nach einer wochenlangen Regen

periode, sah K n u t h in Tjibodas zahlreiche Insekten auf den Blüten. Vor allem war 
Thrips sehr häufig in den Blüten, Muscideu flogen unstet von Blüte zu Blüte und hielten 
sich in jeder einzelnen mehrere Sekunden auf, mit grossen Ballen weissen Pollens wieder 
hervorkommend, und auch kleine Bienen (Podalirius ?) flogen ab und zu. 

* 1398 . S. p e n d u l a B L , die ebenfalls i m Urwalde von Tjibodas vor
kommt, hat an denselben Zweigen nach unten h ä n g e n d e B l ü t e n und aufwär ts 
gerichtete Blä t te r . 

130. Familie Eucryphiaceae. 

Die jedes einzelne Staubblatt des vielgliedrigen Andröceums am Grunde 

umziehenden Achsenwucherungen (s. F o c k e i n Nat . Pf lanz. I I I . 6. p . 130. F ig . 
68 D ) sondern wahrscheinlich H o n i g ab (!). 

1399 . E u c r y p h i a c o r d i f o l i a Cav . , ein in Südch i l e einheimischer ( „Muermo" 

oder „ U l m o " ) B a u m , e rhä l t dort nach J o h o w (Zur B e s t ä u b , chilen. B lü t . I I . 

p. 36) eifrige Besuche von der e i n g e f ü h r t e n Honigbiene und hat f ü r die 
Bienenzucht des Landes eine ä h n l i c h e Bedeutung wie etwa die L i n d e i n 
Deutschland. 

131. Familie Ochnaceae. 

304. Ouratea Aubl. 

1400 . 0 . R i e d e l i a n a E n g l , i n Brasilien hat nach W a r m i n g (Lagoa 
Santa p. 402) eine zweimalige Blütezei t . 
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1 4 0 1 . 0 . sp. 
An einer unbestimmten Art beobachtete D u c k e (Beob. I I . p. 325) bei Chaves in 

Brasilien Xylocopa barbata F. $ und Bombus carbonarius Handl. als Blumenbesucber. 

1 3 2 . F a m i l i e C a r y o c a r a c e a e . 

3 0 5 . C a r y o c a r L . 

Die grossen B l ü t e n von C. n u c i f e r u m L . (Guiana) betrachtet D e l p i n o 
(Ult. oss. P . I I . F . I I . p. 288) als orni thophil und zwar der lebhaft g e f ä r b t e n 
Staubgefässe wegen als dem Callistachys-Typus nahe stehend. Die B l ü t e n f a r b e 
ist nach W i t t m a c k (Uber einige E igen tüml i chke i t en der Rhizoboleen etc. i n 
Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. I I . p. L V I I — L I X ) bei genannter Gat tung 
blassgelb oder rot ; die sehr langen, zahlreichen, an der Basis verwachsenen 
Staubgefässe sind i n ihren inneren Reihen meist steril , nur die äusseren ent

wickeln Antheren. D ie Filamente tragen — und zwar die der fruchtbaren Staub
gefässe nur an der Spitze, die der sterilen i n 
ihrer ganzen L ä n g e — eigentüml ich blasig 
aufgetriebene Epidermiszellen, die äusser l ich 

als k le ine , weisse H ö c k e r erscheinen und 
ihrer biologischen F u n k t i o n nach einer A u f 
k lä rung b e d ü r f e n . W i t t m a c k meint, dass 
sie eine s t ä rke re Neigung des oberen, ver

dünnten Teils der S t a u b f ä d e n h e r b e i f ü h r e n 
könnten. Nach dem Or t ihres Auftretens k ö n n 
ten sie auch Geruch- oder Geschmackstoffe f ü r 

die Besucher darbieten (!). D a die t raubig zu
sammengedräng ten B l ü t e n bei C. g l a b r u m 

Pers . (s. F i g . 115) nicht h ä n g e n , sondern 
schräg a u f w ä r t s gerichtet sind und die Staub

gefässe zusammen einen Kegel bi lden, der 
die K r o n b l ä t t e r um das Doppelte an L ä n g e 
übertrifft , so müss t e ein i m Sitzen die Blumen ausbeutender Voge l sich an die 
Inflorescenzachse anklammern und seinen Schnabel zwischen der Pollenzone 

hindurch zum B l ü t e n g r u n d e e i n f ü h r e n , um B e s t ä u b u n g zu bewirken. 

Fig. 115. Ca ryoca r g l a b r u m 
Pers. 

Blüte nach Entfernung der einen Hälfte 
von Kelch- und Blumenkrone. — Nach 

E n g l e r - P r a n t l . 

1 3 3 . F a m i l i e M a r c g r a v i a c e a e . 

Die zum Te i l höchs t ausgepräg t ornithophilen Blü tene in r i ch tungen dieser 
tropisch-amerikanischen Epiphyten sind schon i n Band I . p. 90 kurz e r w ä h n t 
worden. Eine aus führ l i che biologische Studie hat ihnen D e l p i n o ( U l t . oss. 
P I p 188 223; P. I L F . I I . p. 285) gewidmet; spä te r folgte eine umfassende, 
systematische Monographie von L . W i t t m a c k (Flora Brasi l . Fase. 8 1 . 
p 213 258); letzterer schilderte auch die morphologischen und biologischen 
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Verhä l tn i s se in verschiedenen Abhandlungen (Sitzungsb. d. Bot . Ver. d. Provinz 

Brandenburg X X I . 1879. p. 4 1 — 5 0 ; Garden. Chron. X I V . p . 78; Kosmos 
B d . V p. 268). Die Anatomie der N e k t a r d r ü s e n wurde von H . O. J u e l 

(Bih . Sveusk. Vet . A k . H a n d l . B d . 12. A f d . I I I . N r . 5) bearbeitet. 

D e l p i n o f indet die am meisten charakteristische E i g e n t ü m l i c h k e i t der 

B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g dar in , dass die Nektar ien ausserhalb der B l ü t e verlegt 

sind, und dass ihre F u n k t i o n wie auch die des Safthalters und des Schauappa
rates von den D e c k b l ä t t e r n ü b e r n o m m e n w i r d , durch deren Umgestal tung die 

eigenartigen N e k t a r b e h ä l t e r zu s t ä n d e kommen. U n t e r letzteren l ä s s t sich eine 
Reihe von weniger ausgep räg t en zu höher entwickelten Formen aufstellen. So 

i^t — nach W i t t m a c k — bei R u y s c h i a c l u s i a e f o l i a J a c q . die Spreite der 

Braktee z u n ä c h s t als eine A r t hohler L ö f f e l entwickelt , i n dessen M i t t e zwei 
kleine Schwielen mi t feinen Ö f f n u n g e n den H o n i g austreten lassen. Bei R . 
s p h a e r a d e n i a D e l p . t r i t t das Deckbla t t i n F o r m einer kleinen, fast soliden, 

nektarbergenden K u g e l auf , aus der zwei nadelstichartige Ö f f n u n g e n nach 

aussen f ü h r e n . Bei S o u r o u b e a g u i a n e n s i s A u b l . erscheint das schön rot 
g e f ä r b t e Deckbla t t i n einen Hohlsporn mi t zwei grossen Ohren am Grunde 

ausgezogen, die gleichsam auf dem Blü t ens t i e l reiten. Bei der Gat tung N o -
r a n t e a sind die Brakteen als grosse S ä c k e , H o h l k u g e l n oder Kapuzen ent
wickelt . End l i ch bei M a r c g r a v i a sch läg t die Umgestal tung insofern einen 

neuen W e g e in , als die honigabsondernden Brakteen n icht an al len, sondern 
nur an bestimmten, steril bleibenden oder unentwickelten B l ü t e n ausgebildet 

werden. 

Die B lü t en sind protandriscb, und zwar t r i t t ausser dem vorausgehenden 

männ l i chen und weiblichen Zustand nach D e l p i n o noch ein Postflorations-
stadium ein, i n welchem der n e k t a r f ü h r e n d e Brakteenteil als nutzlos abgegliedert 

wi rd . Die weniger differenzierten, k l e inb lü t igen Formen sind wahrscheinlich fü r 
Fliegen, die Sourubeen m i t hohlen, spo rn fö rmigen N e k t a r b e h ä l t e r n f ü r Apiden 

und N o r a n t e a nebst M a r c g r a v i a f ü r Trochil iden eingerichtet. Bei letzterer 

Gat tung strecken die D ö l d c h e n , die durch Geotropismus des Blü tenzweiges um
gekehrt sind, ihre b l ü h e n d e n Strahlen horizontal aus, w ä h r e n d die mittleren, 

sterilen Strahlen zur Erde gerichtet sind und ihre grossen N e k t a r s c h l ä u c h e mit 

der Ö f f n u n g nach oben tragen, so dass der H o n i g nicht ausfliesst. D ie ring

förmige B e s t ä u b u n g s z o n e (d. h. die Gesamtheit der pollenausstreuenden Stellen, 
bez. der empfängn i s r e i f en Narben) kommt auf diese Weise — wie auch bei 

manchen Passifloraceen — be t räch t l i ch böher zu liegen, als die h o n i g f ü h r e n d e 
Zone. Daher müssen die B e s t ä u b e r beim Schweben vor den H o n i g b e h ä l t e r n den 

Pollen mi t dem R ü c k e n aufnehmen oder dort aufgeladenen B l ü t e n s t a u b auf reifen 
Narben absetzen. 

Die von J o h o w ( Ü b e r Orni thophi l . i . d . chilen. F lo r . p . 334) auf Tr in idad 

und Domenica bemerkten A r t e n von M a r c g r a v i a und N o r a n t e a schienen 
ihm keineswegs ornithophil zu sein. 
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3 0 6 . M a r c g r a v i a L . 

1 4 0 2 . M . u m b e l l a t a L . 
T h o m a s ß e l t (The Naturalist in Nicaragua, London 1874) erwähnt ausser Koli

bris auch Tanagriden (Calliste Laviniae Cass. und C. larvata du Bus.) und Caerebiden 
(Chlorophanes guatemalensis) als solche Vögel, die sich regelmässig in der Nähe der 
Nektarbehälter an den Blütenständen einfinden (eil. nach S c h i m p e r , Pflanzengeogr. 
1898. p. 134). 

3 0 7 N o r a n t e a A u b l . 

Die B l ü t e n sollen nach D e l p i n o von Kol ibr i s bes t äub t werden, F r i t z 
. M ü l l e r (Bot. Zeit. 1870. p. 275) sah sie jedoch niemals von diesen V ö g e l n 
besucht; auch sind die K r o n b l ä t t e r dunkel ge fä rb t . 

1403 . N . g u i a n e n s i s A u b l . sah A . F . W S c h i m p e r (Pflanzengeographie 
p. 135) auf Tr in idad von blumen besuchen den K o l i b r i s umschwärmt . 

1 3 4 . F a m i l i e T h e a c e a e . 

* 1 4 0 4 . Thea assamica J . H . Mas t . ( = T h . 
honigduftenden, a u s g e p r ä g t protandrischen Blumen 
reichlicher Menge von den Basen der S t a u b f ä d e n 
abgesondert wird und sich zwischen ihnen sammelt, 

bilden eine Schale von 2 0 — 3 0 m m Durchmesser, 
i n der die zahlreichen S t aubb lä t t e r stehen. I m 
ersten B lü t ens t ad ium ist der G r i f f e l so kurz, 
dass die noch unentwickelten Narben zwischen 
den S t a u b b l ä t t e r n völlig verborgen bleiben, und 
die Besucher nur Pollen abholen können , ohne die 
Narbe zu belegen. I m zweiten B l ü t e n z u s t a n d e ist 
der G r i f f e l so weit verlängert , dass die vierstrahlige 
Narbe die Antheren übe r r ag t , m i t h i n von den 
honigsaugenden Insekten zuerst be rüh r t und belegt 
wi rd . Beim Durchwachsen der Narben durch die 
Zone der pollenbedeckten Antheren , bedecken sie 
sich mit Pol len, so dass Autogamie unvermeidlich 

Pollen überwiegen . 
Als B e s u c h e r sah K n u t h am 8. März 1899 in 

Buitenzorg Xylocopa aestuans L. psd. und sgd. 

s i n e n s i s L . ) . Die weissen, 
, deren Nektar i n ziemlich 

Fig. 116. Thea assamica 
Mast. 

Blüte von unten in nat. Gr. am 
Ende des ersten (männlichen) 
Zustandes. Die Narben (s) stehen 
schon in der Höhe der Antheren. 

Orig. K n u t h . 

ist, doch d ü r f t e der fremde 

der Theepflanzung Tjogreg bei 

1 3 5 . F a m i l i e G u t t i f e r a e . 

3 0 8 . H y p e r i c u m L . 

Die i n I l l ino is einheimischen A r t e n verhalten sich nach R o b e r t s o n h in

sichtlich ihrer B l ü h p h a s e wie die Ar ten von V i o l a (s. d.). 
1 4 0 5 . R . e i s t i f o l i u m L a m . [ R o b . Flow. X I I . p. 109]. D ie 3—6 dm 

hohen Stengel bilden nicht selten recht ansehnliche Gruppen. Die i n vielblüt igen 

Knuth , Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 32 
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( vmen stehenden, gelben B l ü t e n breiten sich bis zu 15 nun aus. V o n den 

zahlreichen S t aubge fä s sen s t ä u b e n die inneren zuerst aus. D ie B l ü t e n sind 

homogam und gelegentlich autogam. Die Homogamie ist jedoch nicht als Vor 

bedingung der Autogamie zu betrachten, obgleich sie i n gewissen F ä l l e n nach 
dieser Richtung vortei lhaft ist, sondern sie steht i n Ve rb indung damit, dass die 

B lü t en keinen H o n i g absondern und daher nur des Pollens wegen besucht 

werden. Dichogamie wi rk t n ä m l i c h bei allen solchen B l ü t e n unvor te i lhaf t , die 
von einer grossen Zahl von Besuchern ausschliesslich auf Pol len ausgebeutet 

und daher im w reiblichen Zustande ve rnach lä s s ig t werden. Vorliegende A r t h ä n g t 

i n ihrer B e s t ä u b u n g fast ausschliesslich von pollensammelnden Hummel-Weibchen 
und Arbei tern ab. 

Von B e s u c h e r n bemerkte R o b e r t s o n in Illinois an 7 Tagen des Juni und 
Juli 3 pollensammelnde Hummeln, sowie 1 kurzrüsselige Biene an den Blüten. 

1 4 0 6 . H . canadense L . M e e h a n (Bot. Gaz. X I V - 1889. p. 262) be
obachtete Autogamie durch B e r ü h r u n g von Narben und Staubbeuteln. 

1407 . H . m u t i l u m L . in Nordamerika b e s t ä u b t sich nach M e e h a n 
(Lit ter . N r . 1658. p. 272) schon in der Knospe m i t eigenem Pol len und ist sehr 
fruchtbar; ebenso verhä l t sich H . c a n a d e n s e . 

1408 . H . e l l i p t i c u m H o o k , i n Nordamerika hat nach F E . L a n g d o n 

(Asa Gray B u l l . N r . 4. 1896. p. 6 — 7 ; cit. nach Bot. Jahrb. 1896. I . p. 141) 
protogyne B lü t en . 

1 4 0 9 . H . S c o u l e r i C o u l t . ( H o o k e r ? ) — im Bear V a l l e y Kal i forniens 
sehr verbreitet — hat nach A l i c e J . M e r r i t t ( E r y t h . I V p. 148—149) 

honiglose Pol lenblumen, i n denen die drei Narben steif ü b e r den zahlreichen 
S t a u b b l ä t t e r n stehen; ein grösseres Insek t muss beim Besuch derselben Fremd

b e s t ä u b u n g bewirken, wenn es m i t seiner pollenbedeckten Unterseite zuerst die 
Narben streift. 

M e r r i t t beobachtete in Kalifornien von Apiden: Apis und Melissodes, sowie 
Wespen als Besucher. 

1410 . H . a n a g a l l o i d e s C. et S. wurde von A . J . M e r r i t t (a. a. 0 . 
p. 149) am gleichen Orte wie H . S c o u l e r i beobachtet; es hat unansehnliche 
B lü t en , deren Antheren in direkte B e r ü h r u n g m i t den Narben kommen. 

1 4 1 1 . H . m y s o r e n s e H e y n e in den ostindischen Neilgherries zeichnet 
sich nach D . B r a n d i s (Sitz. Naturh . Ver . Preuss. Rhe in l . Westf . 1889. p. 38 f f . ) 

durch eine vom M ä r z bis Oktober dauernde, durch das g le i ch fö rmige K l i m a be
güns t ig te Blüteze i t aus. 

1 4 1 2 . H . c a l y c i n u m L . Die gelben K r o n b l ä t t e r enthalten nach L u i s e 
M ü l l e r ( V g l . A n a t . d. B l u m e n b l ä t t e r p . 13:3) reichlich Glykose. 

1413 . H . g r a m i n e u m F o r s t , und H . j a p o n i c u m T h u n b . i n Neu-See

land, haben goldgelbe, duf t - und honiglose, aber sehr pollenreiche B l ü t e n ; letztere 

A r t br ingt ausserdem kleistogame B l ü t e n m i t stark verkleinerten K r ö n - und 
S t a u b b l ä t t e r n hervor ( T h o m s o n , Fert . New Zeal. P I . p. 254—255) . 

1414 . C r a t o x y l o n f o r m o s u m B e n t h . et H o o k , in S ü d a s i e n scheint nach 



Elatinaceae. — Tamaricaceae. — Cistaceae. 499 

T I i i s e l t o n D y e r (Journ. of Bot. London 1872. p. 2 6 ; cit. nach D a r w i n -
Versch. Blü tenf . Stuttgart 1877. p . 106) heterostyl zu sein. 

1415 . V i s m i a V e l l . 
An den Blüten einer unbestimmten Ar t beobachtete D u c k e (Beob. I . p. 8) bei 

Para in Brasilien: Apidae: 1. Anthidium sp. 2. Halictus spp. (zahlreiche unbeschriebene 
Arten). 3. Prosopis spp. (2 unbestimmte Arten). — Der gummiguttartige Saft der Pflanze 
wird nach genanntem Beobachter (a. a. 0 . p. 64) häufig von Melipona hyalinata Lep. 
eingesammelt. 

136. Familie Elatinaceae. 

309. Elatine L. 

Nach der Synopt. F lo ra of N . America (Cont. by R o b i n s o n . V o l . L 
P. I . p. 281) b e s t ä u b e n sich die nordamerikanischen A r t e n wie E . a m e r i c a n a 
A r n . , b r a c h y s p e r m a G r . und c a l i f o r n i c a G r . unter Wasser i n ge
schlossener B l ü t e (Hydrokleistogamie!). 

1 3 7 . F a m i l i e T a m a r i c a c e a e . 

1416. Reaurauria hirtella Jaub. et Sp., eine bei Heluan und Cairo 
von F i s c h (Beitr. p. 37—38) beobachtete W ü s t e n p f l a n z e , hat hellrosarote Pollen
blumen. Die f ü n f etwas unsymmetrischen K r o n b l ä t t e r tragen am Grunde je 
zwei schmale, weisse Leisten. D ie mi t langen Filamenten versehenen, zahl
reichen S t a u b b l ä t t e r richten sich heim S t ä u b e n auf und wenden ihre dichten, 

anfangs rosenroten, dann g r a u g e f ä r b t e n Beutel nach aussen. Das g l änzend g r ü n e 
Ovar t r äg t f ü n f getrennte G r i f f e l m i t p u n k t f ö r m i g e r Narbe. Die Blü ten sind 
mehr oder weniger stark protandrisch; die nach und nach a u s s t ä u b e n d e n A n 
theren kommen nur sehr selten m i t den nachreifenden Narben in B e r ü h r u n g ; 
doch ist Po l lenfa l l bei der aufrechten bis fast horizontalen Lage der B l ü t e n 
nicht ausgeschlossen; zuletzt fo lg t nach völl igem Welken der k n ä u e l a r t i g zu
sammengeschrumpften S t a u b b l ä t t e r noch ein rein 9-Stadium, i n dem die Narben 

frei hervorragen. 
Insektenbesuch wurde von F i s c h an den genannten Orten nicht wahrgenommen. 

1 3 8 . F a m i l i e C i s t aceae . 

3 1 0 . H e l i a n t h e m u m T o u r n . 

V o n nordamerikanischen Ar ten mit kleistogamen B l ü t e n werden in Synopt. 

Flor, of Nor th . Amer. (Cont. by R o b i n s o n . V o l . I . P. L p. 189 — 190) ge
nannt : H . c a n a d e n s e L . , H . m a j u s L . , H . c a p i t a t u m N u t t . und H . 
c o r y m b o s u m P u r s h . Die kleistogamen B l ü t e n sind reduziert mi t ver

k ü m m e r t e r oder fehlender Krone, 3—10 S t a u b b l ä t t e r n und sehr wenigen Samen
anlagen. Die kleistogame Blü t en fo rm wurde schon von E . S p a c h 1838 (His t . 
natur. des vegetaux V I . p. 98; cit. nach H . v. M o h l Bot. Zeit. 1863. p. 313) 

32* 
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e r w ä h n t . T o r r e y u n d A . G r a y (Flora of N . Amer . I . p . 151) geben an, dass 

auf unfruchtbarem Boden sich nur die geschlossenen B l ü t e n ausbilden. 
Nach J . B a r n h a r t ( B u l l . Torr . Bot. Club. X X V I I . 1900. p. 589—592) 

zeigen die nordamerikanischen A r t e n m i t heteromorphen B l ü t e n folgende Unter

schiede in der durchschnittlichen Zah l der S t a u b b l ä t t e r u n d der Samenanlagen 

bei der chasmogamen und kleistogamen F o r m : 

Zahl der Staubblätter Zahl der Samenanlagen 
bei der bei der 

chasmogamen kleistogamen chasmogamen kleistogamen 
Form Form Form Form 

H . c a n a d e n s e L . 30 4 3 0 — 6 0 6—20 

H . m a j u s L . 30 4 3 0 — 6 0 6—20 

H . c a p i t a t u m N u t t . 12—30 3 8 3 

H . N a s h i i B r i t t . 15 5 8—10 3—6 

H . a r e n i c o 1 a C h a p m. 25 5 20 10 

H . c o r y m b o s u m P u r s h . 2 5 — 3 0 3—6 20 9 

H . G e o r g i a n u m C h a p m . 12—16 8 35 17 

V o n diesen A r t e n besitzen H . c a n a d e n s e u n d m a j u s chasmogame 

F r ü h j a h r s - und kleistogame H e r b s t b l ü t e n , w ä h r e n d bei den ü b r i g e n die beiderlei 
B l ü t e n f o r m e n auf demselben Stock auftreten. N u r homomorphe B l ü t e n haben: 

H . s c o p a r i u m N u t t . , H . G r e e n e i R o b . , H . m e n d o c i n e n s e E a s t -

w o o d , H . m u t a n s B r a n d e g e e , H . p a t e n s H e m s l . , H . P r i n g l e i W a t s . 
und H . c a r o l i n i a n u m M c h x . ; letzteres steht aber sonst verwandtschaftlich 

den heteromorphen A r t e n n ä h e r und bildet eine Ü b e r g a n g s f o r m zu diesen. 

D i e Unterschiede zwischen der chasmogamen und kleistogamen B l ü t e n f o r m 
sind bei den neuweltlichen A r t e n viel a u s g e p r ä g t e r als bei denen der alten 

Wel t . 

1 4 1 7 . H . g u t t a t u m M i l l . und s a l i c i f o l i u m M i l l . ( = C i s t u s L . ) sah 

L i n n e im Garten von Upsala (Amoen. A c a d . I I I . p . 396) wegen u n g e n ü g e n d e r 

W ä r m e kleistogam b l ü h e n . 

1 4 1 8 . H . p r o s t r a t u m P o m e l , eine aus A l g i e r beschriebene A r t , wird 

von B e n t h a m (Catal. des plant, indig. des Pyrenees 1826. p. 8 5 ; cit. nach 
Bot. Jb. 1879. I . p. 129) als kleistogam mi t unterirdischen B l ü t e n bezeichnet. 

Wahrscheinlich ist diese Pflanze die kleistogame F o r m einer sonst chasmogam 
b l ü h e n d e n Mediterranart wie etwa H . p a n i c u l a t u m W i l l k . (!) 

1419 . H . k a h i r i c u m D e l . t r i t t nach P. A s c h e r s o n (Sitz. Ber. Ges. 

Natur f . Freunde. Ber l in . 1880. p. 97 — 100) an den Standorten i n Egypten und 

Arabien bald kleisto- und chasmogam, bald nur i n einer der beiden Formen 

auf. D i e K r o n b l ä t t e r der kleistogamen B l ü t e n sind durchscheinend u n d bilden 

ein z u s a m m e n h ä n g e n d e s M ü t z c h e n übe r dem Ovar, an dessen Narbe die Staub

blä t te r durch die austreibenden P o l l e n s c h l ä u c h e angeheftet bleiben. Ä h n l i c h 
ve rhä l t sich H . L i p p i i P e r s . v a r . m i c r a n t h u m B o i s s . 
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3 1 1 . L e c h e a L . 

Das von B e n t h a m und H o o k e r bei dieser Gat tung angegebene V o r 
kommen kleistogamer B l ü t e n wi rd von W . H . L e g g e t t ( B u l l . Torrey Bot , 
Club. 1877. p. 163) bestritten; auch N . L . B r i t t o n ( A Revision of the Genus 
Lechea B u l l . Bot . Club. 1894. p. 244—253) giebt nur Chasmogamie an. 

139. Familie Bixaceae. 

1420. Bixa Orellana L. Die grossen, rosagefärbten Blüten dieser tropisch-

amerikanischen A r t sah D u c k e (Beob. I . p. 8) bei P a r ä i n Brasilien von folgenden 
Apiden besucht: 

1. Bombus cayennensis F. 2. Centris aenea Lep. 3. C. conspersa Mocs. 4. C. 
personata Sm. 5. C. pyropyga Spin. 6. C. quadrinotata Mocs. 7. C. rustica Ol. 8. Ha
lictus spp. 9. Euglossa fasciata Lep. 10. E. limbata Mocs. 11. E. smaragdina Perty. 
12. Melipona fraissei Friese. 13. Melipona spp. 

1 4 2 1 . C o e h l o s p e r m u m i n s i g n e St . H i l . ( = M a x i m i l i a n e a M a r t . 
e t S e h r . ) entwickelt seine goldgelben Blü ten von 7 — 8 cm Durchmesser bei 
Lagoa Santa nach W a r m i n g (Lag . Sant. p. 391) i m blattlosen Zustande vom 
J u l i bis September; das L a u b erscheint erst i m Oktober bis November. D ie 
Blü ten sah D u c k e (Beob. I I . p. 323) bei M a c a p ä und am Rio Vi l l anova i n 
Brasilien von einer Centris- und einer Xylocopa-Ar t besucht. 

140. Familie Violaceae. 

1422. Isodendrion subsessilifolium A. Heller. Die auf den Sand
wichinseln von H e l l e r (Minnesota Bot. Stud. Minneapolis 1897. p. 856—857) 
entdeckte A r t hat purpurn gestreifte, röhrige B l ü t e n mit zurückgesch lagenen , 
kurzen Lappen; die f ü n f kurzen S taubb lä t t e r tragen breite Antheren, die am 
Grunde je einen kurzen, g e k r ü m m t e n Anhang tragen. Dass letzterer das Nek

tarium darstellt, ist wohl anzunehmen (!). 

312. Melicytus Forst. 

1423 . M . r a m i f l o r u s F o r s t . , auf Neu-Seeland, besitzt nach T h o m s o n 
(New Zeal. p. 253—254) mehr oder weniger zu diöcischer Geschlechterverteilung 

neigende, teils i m P i s t i l l , teils i n der Ausbi ldung der S t a u b b l ä t t e r reduzierte, 
grünl ich-ge lbe B l ü t e n mi t reichlichem H o n i g , der von einer dicken, fleischigen 
Schuppe am R ü c k e n eines jeden Konnekt ivs als einzelner Tropfen abgesondert 
wird. W i n d b e s t ä u b u n g erscheint bei der wachsartigen Beschaffenheit des Pollens 

ausgeschlossen. 
1 4 2 4 . 31. l anceo l a tu s H o o k . f . hat, wie vorige A r t , duftende, honig

reiche B l ü t e n , deren Krone i m unteren Te i l gelblich, am au fwär t s geschlagenen 
T e i l purpurn g e f ä r b t ist ( T h o m s o n a. a. 0 . ) ; die Sexualvariation ist ähn l i ch 

wie bei vorhergehender A r t . 
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3 1 3 . H y b a n t h u s J a c q . 

1 4 2 5 . H . c o n c o l o r Spreng". ( = S o l e a c o n c o l o r G i n g . ) [ R o b . 

Transact. St. Louis V I I . p. 1 5 6 — 1 5 7 ] . Die an schattigen" "Waldstellen vor

kommende Pflanze t r äg t kleine, h ä n g e n d e , g rün l i che B l ü t e n , die teilweise unter 
den B lä t t e rn versteckt sind. Das untere K r o n b l a t t ist au f fa l l end breit und 

zeigt einen L ä n g s e i n d r u c k , der i n einen stumpfen Buckelsporn endet. Letzterer 

beherbergt den reichlich abgesonderten H o n i g ; das N e k t a r i u m wi rd von einem 

Basalfortsatz der beiden unteren Stamina gebildet. D i e S t a u b g e f ä s s e stellen 
einen z u s a m m e n h ä n g e n d e n , das P i s t i l l umschliessenden Kege l dar, i n dessen 

Spitze lockerer Pollen sich ansammelt. A u s dem Staminalkegel ragt der zur 

Seite gebogene G r i f f e l hervor, so dass die Narbe i n die e r w ä h n t e Furche des 

unteren Kronblat tes zu liegen kommt . H ä n g t sich an letzteres eine Biene an, 
muss ih r R ü s s e l l ä n g s der Furche zum H o n i g g e f ü h r t und dabei zugleich die 

Narbe nach oben und r ü c k w ä r t s gestossen werden; dies verursacht notwendiger
weise ein Ausstreuen von Pollen. Trotz dieser a u s g e p r ä g t e n E in r i ch tung f ü r 

Xenogamie läss t die Unscheinbarkeit der B l ü t e n u n d ih r geringer Insekten
besuch auf stattfindende Autogamie schliessen. 

Die Pflanze wurde von M i s s E m m a C o l e (Asa Gray B u l l . V I . 1898. 
p . 50 ; cit. nach Bot . Jb . 1898. I I . p. 396) m i t k le inen, kleistogamen B lü t en 

beobachtet, die ebenso grosse Kapse ln erzeugten, wie die der chasmogamen 
B l ü t e n . 

R o b e r t s o n sah in Illinois an einem Maitage nur ein einzelnes Weibchen der 
kurzrüsseligen Biene Augochlora pura Say Honig saugen. 

1 4 2 6 . H . I p e c a c u a n h a ( V e n t . ) b l ü h t nach R e i c h e (Violaceae in 
E n g l e r Nat . Pflanzenf.) auch kleistogam. 

1 4 2 7 . H . c o m m u n i s ( = J o n i d i u m c o m m u n e S t . H i l . ) . B e r n o u l l i 
(Bot. Zeit. 1869. p. 18—19) beobachtete bei Mazatenango i n Guatemala ausser 

grösseren chasmogamen B l ü t e n zur Regenzeit auftretende, kleistogame B l ü t e n , in 
denen die P o l l e n k ö r n e r di rekt aus den Antheren ihre S c h l ä u c h e zu den Narben 

treiben; die chasmogamen B l ü t e n sind ebenso f ruchtbar wie die kleistogamen. 

314. Viola L. 

Die Kleistogamie t r i t t bei den A r t e n dieser Gat tung an den verschieden
artigsten Wohngebieten und Standorten i n gleicher Weise auf, so dass sie eine 

nicht durch Anpassung an äussere V e r h ä l t n i s s e erworbene, sondern eine phylo

genetisch ererbte Eigenschaft zu sein scheint; sie kehrt ebenso auch bei A r t e n 
von H y b a n t h u s wieder. 

F ü r die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g der chasmogamen B l ü t e n ist der Bart
besatz der seitlichen Petala von Belang, da bei Fehlen derselben nach R o b e r t 

s o n die Pol lenaufladung nototrib, dagegen bei den bebarteten Formen sternotrib 
erfolgt . 

D ie i n I l l ino i s einheimischen A r t e n zeichnen sich nach R o b e r t s o n 

(Philos. F low. Seas. Amer . Nat . X X I X . 1895. p. 101) durch synchrones B l ü h e n 
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im F r ü h l i n g aus; entsprechend treten auch die ihnen angepassten B e s t ä u b e r 
(Osmia) i n den ersten Tagen des M a i mit einem Maximum von Ar ten auf. 
Ebenso gehör t Anthrena violae Roberts, zu den f rüh f l i egenden Ar ten dieser 
Gattung. 

1428 . V . peda t a L . v a r . b i c o l o r G r a y [ R o b . F low. I I . p . 174—175] . 
— Hummelblume. — Die beiden oberen K r o n b l ä t t e r dieser grossblumigen A r t 
sind t i e fpurpurn , die übr igen K r o n b l ä t t e r blau. Der Sporn ist a u f w ä r t s ge
k r ü m m t , 4—8 m m lang. Die Tiefe der Honigbergung — d. h . der Abstand 
zwischen Griffelspitze und Spornende — be t r äg t 12—16 mm, so dass nur sehr 
langrüssel ige Apiden neben Fal tern den H o n i g zu erbeuten vermögen . Der 

biologische Hauptunterschied dieser A r t i m Vergleich zu V . p u b e s c e n s , 
V p a l m a t a und s t r i a t a besteht i n der Bartlosigkeit der seitlichen K r o n 

b lä t te r ; i m Zusammenhang damit ist die Pol lenaufladung nototr ib , d. h. der 
B l ü t e n s t a u b wi rd der Oberseite des Besuche rkörpe r s — und zwar der Rüsse l 

basis — aufgestreut (vgl . V . p u b e s c e n s N r . 1429). R o b e r t s o n schliesst hieran 
Betrachtungen übe r die mutmassliche Entstehung der verschiedenen B lü t ene in 

richtungen bei V i o l a - A r t e n . 

R o b e r t s o n sah in Illinois an 4 Tagen des Apri l und Mai 5 langrüsselige Apiden, 
4 Tagfalter und 1 Noctuide als Besucher; die Apiden saugten sämtlich in normaler 
Haltung, dagegen der Falter Nisoniades stets in Kehrstellung. 

1429 . V pubescens A i t . [ R o b . F low. I I . p . 172—173] . — Bienen
blume. — Die Krone zeigt auf gelbem Grunde dunkle Saftmalstriche. Der 
Sporn ist nur als kleiner H ö c k e r angedeutet; auch die nektarabsondernden Fort
sätze der unteren S t a u b b l ä t t e r sind sehr kurz. Der B l ü t e n e i n g a n g wi rd durch 
die Antherenspitzen und den Gr i f f e lkop f stark verengt; die seitlichen K r o n b l ä t t e r 
tragen einen Bart von Haaren als S tü tze f ü r Bes t äube r von geringerer K ö r p e r -
grösse. Die Narbe steht den Antheren n ä h e r als bei V i o l a palmata und striata, 
so dass Autogamie i m F a l l ausbleibenden Insektenbesuches leichter eintreten 
kann als bei den genannten Ar ten . Zur Erreichung des Honigs g e n ü g t ein 
R ü s s e l von ca. 3 mm L ä n g e . A l s vorzugsweise der Blume angepasste Besucher 
betrachtet R o b e r t s o n kleine Osmia-Arten, die beim Saugen sich k o p f a b w ä r t s 
an die B l ü t e n a n h ä n g e n , indem sie sich dabei an den Haaren der seitlichen 
K r o n b l ä t t e r festhalten und bei B e r ü h r u n g der Antheren den Pollen mi t der 
Unterseite des Kopfes aufnehmen. Eine solche sternotribe Pollenaufladung kehrt 
auch bei anderen A r t e n m i t bär t igen Se i t enkronb lä t t e rn , wie V i o l a p a l m a t a 

und s t r i a t a (s. d.) wieder. 
Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an mehreren Tagen des Apr i l 

6 langrüsselige und 7 kurzrüsselige Apiden, 1 langrüsselige und 1 kurzrüsselige Diptere 
und 3 Tagfalter. Sämtliche Insekten mit Ausnahme von Bombylius, Podalirius und der 
Falter saugten in kopfabwärts gerichteter Stellung; einige Schwebfliegen frassen aus
gefallenen Pollen. 

1430 . V . p a l m a t a L . v a r . c u c u l l a t a G r a y [ R o b . Flow. I I . p. 173]. 
B ienenb lü t ig . — Die blauen Blumen dieser A r t haben nach R o b e r t s o n 

einen Sporn von 4 mm L ä n g e ; der H o n i g ist tiefer geborgen als bei V . p u b e s -
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c e n s und unter den Besuchern treten daher mehr die l angrüsse l igen Ar ten 

hervor. 
R o b e r t s o n verzeichnete in Illinois im Apri l 9 langrüsselige und 3 kurzrüsselige 

Apiden, 1 langrüsselige Diptere (Bombylius) und 5 Tagfalter; sämtliche Apiden saugten 
in kopfabwärts gerichteter Stellung mit Ausnahme von Ceratina und Halictus sp.; die 
Falter wechselten in der Stellung; Bombylius saugte wie gewöhnlich im Schweben. 

M e e h a n (Contrib. Life-Hist. X I I I . 1899. p. 92—95) beobachtete in seinem Garten 
wildwachsende, zahlreiche Exemplare von V. c u c u l l a t a , deren violette, nach weiss 
oder rot abändernde Blüten während des Apr i l nur sehr spärlich oder gar nicht von 
Insekten besucht wurden. Auf den Narben fanden sich in keinem Fall Pollenkörner 
und die Pflanzen blieben steril. Die als Nektarien betrachteten Konnektivanhänge son
dern bei dieser Ar t keinen Honig ab (?) Dagegen t r i t t am ersten Blübtage aus der Narben
höhlung ein Tropfen einer zuckerhaltigen Flüssigkeit hervor, der am folgenden Tage 
bereits verschwunden ist. 

In Nordamerika beobachtete J. F. James (Bot. Gaz. I X . p 113) an den chasmo
gamen Blüten reichlichen Bienenbesuch und sah dieselben auch Früchte tragen 

T r e l e a s e (Bull. Torr. Bot. Club. V I I I . p. 68) und v a n I n g e n geben von V. 
cucullata (Bot. Gaz. X I I p. 229) Blumeneinbrüche an. 

In Illinois werden die Blüten nach R o b e r t s o n (Flow. X I X . p. 36) mit Vorliebe 
von der oligotropen Biene Anthrena violae Robts. besucht. 

1 4 3 1 . V l a n c e o l a t a L . [ R o b . F l o w . I I . p. 175] . Bei Orlando i n F lo
rida beobachtete R o b e r t s o n folgende Besucher: 

A. H y m e n o p t e r a : a) Apidae: 1. Halictus capitosus Sm. 9> SS&- B. L e p i d o -
p t e r a : a) Bhopalocera: 2. Phyciodes tharos Dru. 3. Pamphila sp. 

1432 . V . s t r i a t a A i t . [ R o b . F low. I I . p . 1 7 4 ] . — B i e n e n b l u m e . — Die 
B lumen zeigen nach R o b e r t s o n auf gelblich-weisser Grundfarbe einige 
wenige purpurne Saftmalstriche. D ie Narbe steht soweit v o n den Antheren 

ab, dass Autogamie verhindert wird . Der Sporn ist be t r äch t l i ch l ä n g e r als bei 
V p a l m a t a . 

Bei dieser und anderen nordamerikanischen Vio l a -Ar t en ( V p e d a t a va r . 

b i c o l o r , V p a l m a t a v a r . c u c u l l a t a , V e a n a d e n s i s , V s a g i t t a t a ) 

sah M e e h a n (Amer. Naturalist V I I . 1873. p. 563 ; Bot. Gaz. X I V 1889. 

p . 200) nur die kleistogamen B l ü t e n Samen produzieren; .die chasmogamen 
B l ü t e n an S t ö c k e n , die i n den Garten versetzt wurden, blieben m i t einer ein
zigen Ausnahme unfruchtbar . 

R o b e r t s o n bemerkte in Illinois an 3 Tagen des Apr i l und Mai 4 langrüsselige 
und 2 kurzrüsselige Apiden, sowie 1 langrüsselige Diptere (Bombylius) und 1 Falter als 
Besucher; die beiden letzteren saugten in gewöhnlicher Stellung, die übrigen Besucher 
mit abwärtsgerichtetem Kopf. 

1433 . V s a r m e n t o s a D o u g l . sah M e e h a n (Li t te r . N r . 1618) i n 

Bri t isch Columbien im J u l i nur m i t kleistogamen B l ü t e n (Bot. Jb . 1883. I . 
p. 486). 

1434 . V c h r y s a u t h a H o o k . - - i n den Bernardino-Bergen Californiens — 

ä h n e l t nach A l i c e J . M e r r i t t (E ry th . I V p . 147) i n Bau und Farbe der 

B l ü t e der V p e d u n e u l a t a ; die Pflanze t rug i m J u l i reichlich F r ü c h t e . 
Als Besucher sah M e r r i t t an der Blüte eine Podalir ius-Art , die jedoch vom 

unteren Kronblatte aus den Honig nicht zu erreichen vermochte und gewandt auf das 
obere überging. 
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143.". V . decumbens L i n der Kapkolonie von S c o t t E l l i o t (S. A f r . 
p. 335) beobachtet — hat eine sehr einfach gebaute Narbe , die fast auf der 
Unterl ippe l iegt ; wahrscheinlich wi rd bei Insektenbesuch der Antherenkegel ge
schüt te l t . 

1 4 3 6 . V suberosa D e s f . ( = V . a r b o r e s e e n s L . ) kommt in Algerien 
nach B a t t a n d i e r (Li t ter . N r . 153) auch kleistogam b lühend vor. 

1 4 3 7 . V m i n u t a M . B . v a r . M e y e r i a n a R u p r . , eine i m Kaukasus bis 

über 3600 m aufsteigende Hochalpenpflanze, wurde daselbst von St . So m i n i e r 
(Litter. N r . 2292) in zahlreichen kleistogam b l ü h e n d e n Exemplaren beobachtet; 
chasmogame B l ü t e n waren nur an sehr wenigen Stöcken vorhanden. 

1 4 3 8 . V . sp . Eine weissb lühende , brasilianische A r t sah F r i t z M ü l l e r 
nach einer Mi t t e i lung an D a r w i n (Nature X I V 1877. p. 78) auf der Sierra 
bei einer H ö b e von ca. 1100 m sowohl unterirdische, kleistogame, als ober
irdische, chasmogame B l ü t e n tragen, die massenhaft F r ü c h t e ansetzten; am Fusse 
des Gebirges war keine einzige oberirdische Fruch t zu sehen. 

1 4 3 9 . X a e a n t h o p h y l l a L e y b . und zahlreiche mi t ihr verwandte Veilchen
arten der Hochkordi l leren Chiles zeichnen sich nach R e i c h e ( E n g l e r s Jahrb. 
X V I . 1893. p. 412—417) i n der B l ü t e n e i n r i c h t u n g durch stark entwickelte 
N a r b e n a n h ä n g e an der Spitze des keu len fö rmigen Gr i f f e l s aus. D a diese A n 
hänge ( „ H a u b e n " ) den Eingang zum Kronenschlund und damit zum Nekta r ium 
überdecken , glaubt R e i c h e sie als eine Einr ich tung zur Verhinderung des 
Honigzutrit ts ansprechen zu müssen . D a er ausserdem z. B . bei V n u b i g e n a 
L e y b . den Narbenapparat in dem Antherenkegel geborgen fand und o f t be
deutende Mengen von P o l l e n k ö r n e r n an den Narben haf ten sah, so h ä l t er 
— wenigstens i n der Mehrzahl der F ä l l e — bei den hochandinen A r t e n von 
V i o l a Autogamie f ü r unvermeidlich. Diese Ansicht wi rd durch die Insekten
armut der Hochkordi l lere und durch das reichliche Fruchten der zahlreichen 
chasmogamen B l ü t e n noch weiter unters tü tz t . Dagegen besitzen nach R e i c h e 
(a. a. O. p. 416) „die Ar ten der Ebene, bez. der Küs t enkord i l l e r e d u r c h g ä n g i g 

sehr einfach gebaute Narben" . 

1 4 4 0 . V m a c u l a t a C a v . , V . p u l v i n a t a R e i c h e , V . H u i d o b r i i G a y 
und V b r a c b y p e t a l a Gay — sämtl ich i n den Hochkordi l leren Chiles vor

kommend — beobachtete daselbst R e i c h e ( E n g l e r s Jahrb. X V I . 1893. p. 416) 
mit kleistogamen Blü ten , die spä ter als die chasmogamen auftreten. 

1 4 4 1 . V c o t y l e d o n G i n g , wächst auf den Hochanden des nörd l ichen 

Araucanien i n Polstern, über die sich die grossen, lebhaft g e f ä r b t e n B lü ten nur 
auf kurzen Stielen erheben. I n s e k t e n b e s t ä u b u n g erscheint wahrscheinlich (nach 

N e g e r , E n g l e r s Jahrb. X X I I I . 1897, p. 400). 

1 4 4 2 . V f i l i e a u l i s H o o k . f . und V . C u n n i n g h a m i i H o o k . f . — zwei 

neusee ländische Ar ten — beobachtete G. M . T h o m s o n (New Zeal. p. 252 
bis 253) i n ihrer Heimat in der chasmogamen und kleistogamen B l ü t e n f o r m ; 
erstere A r t ist geruchlos und welkt meist, ohne Frucht anzusetzen; auch sah sie 

genannter Forscher niemals von Insekten — ausgenommen Thrips — besucht; 
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letzteres Insekt k ö n n t e üb r igens wohl nur S e l b s t b e s t ä u b u n g der B l ü t e bewirken. 

Die kleistogamen B l ü t e n erscheinen i n spä te re r Jahreszeit. 
1 4 4 3 . V - k a u a e n s i s A . G r a y auf den Sandwich-Inse ln t r i t t nach A . 

H e l l e r (Minnesota Bot . Stud. Minneapol . 1897. p. 857) daselbst i n chasmo-

gamer und kleistogamer F o r m auf. 
* 1444 . V . P a t r i n i D C . Die ziemlich grossen, weisslichen B l ü t e n haben 

auf sämt l i chen K r o n b l ä t t e r n starke, dunkelviolette Saf tmal l in ien . Der Sporn ist 

kurz und dick (5,5 m m lang, ä m m weit), so dass es nach K n u t h nicht un

wahrscheinlich is t , dass Fliegen als B e s t ä u b e r t hä t i g sind. K n u t h konnte 
jedoch bei Tokio, wo er die Pflanze beobachtete, keine Besucher feststellen. 

* 1 4 4 5 . V . y e r e c u n d a A . G r a y . Nach K n u t h besitzen die kleinen, 

weissen B l ü t e n , besonders auf dem unteren K r o n b l a t t e , starke, dunkelviolette 
Saftmalstreifen. A u f den beiden seitlichen K r o n b l ä t t e r n sind sie weniger aus

gebildet, auf dem oberen fehlen sie ganz. Der Sporn ist sehr k l e i n , eiförmig, 

3 m m lang, 2 m m dick. Bezüg l i ch der B e s t ä u b u n g schliesst sich diese A r t der 
V - P a t r i n i an. 

141. Familie Flacourtiaceae. 

1446. Oncoba pauciflora (Bnth.) Eichl. Die Blüten fand Ducke 
Beob. I . p. 8) bei P a r ä i n Brasilien von eutropen A p i d e n (5 A r t e n von Euglossa) 

besucht. 

1 4 4 7 . A z a r a c e l a s t r i n a D . D o n . sah R e i c h e ( E n g l . Jahrb. X X I . 

1896. p. 39) in Chile am Rio Maule h ä u f i g von A p i s mel l i f ica besucht. 

315. Casearia Jacq. 

1 4 4 8 . C. p a r v i f o l i a W i l l d . in Brasi l ien entwickelt die B l ü t e n nach W a r 
m i n g (Lagoa Santa p . 391) vor der Belaubung. 

1 4 4 9 . C. j a v i t e n s i s H . B . K . und C. g r a n d i f l o r a C a m b . sah D u c k e 
(a. a. O.) bei P a r ä vorzugsweise von G r a b w e s p e n , von Bienen nur von 
Hal ic tus besucht. 

142. Familie Turneraceae. 

Interessante und ihrer biologischen Bedeutung nach bisher nicht aus

reichend beachtete B l ü t e n e i n r i c h t u n g e n hat J . U r b a n (Monographie der Fa

milie der Turneraceen. Jahrb. d. K . bot. Gart . u . Mus . Be r l in I I . 1883) be
schrieben. 

Z u n ä c h s t ist das Vorkommen extrafloraler Nektar ien an den V o r b l ä t t e r n 

z. B . bei einer V a r i e t ä t von T u r n e r a u l m i f o l i a L . bemerkenswert (a. a. 0 . 

p . 17); dieselben secernieren nur dann, wenn die zugehör igen D r ü s e n der En t 

f a l t ung nahe sind und scheinen che Aufgabe zu haben, kleine ankriechende I n 

sekten •— wie Ameisen — von den B l ü t e n fernzuhalten. Be i einer zweiten, 

kul t iv ier ten F o r m ( v a r . c u n e i f o r m i s U r b . ) derselben A r t fehlen diese 



Turneraceae. 507 

D r ü s e n . Bezügl ich der innerhalb der Famil ie stark verbreiteten Heterostylie 
gelangte U r b a n — vorzugsweise durch Untersuchung von Herbarmaterial — 
zu folgenden Ergebnissen: 

1. V o n 83 untersuchten Turneraceen sind 14 mi t Sicherheit, 5 m i t gröss ter 
Wahrscheinlichkeit monomorph, 48 mi t Bestimmtheit, 8 mit hoher Wahrschein
lichkeit dimorph, 6 unvol lkommen dimorph, 1 rücks ich t l ich der L ä n g e n v e r h ä l t n i s s e 
der Geschlechtsteile unbekannt ( T u r n e r a C e a r e n s i s U r b . ) , 1 i n 6 Var i e t ä t en 
homostyl und i n 6 Var i e t ä t en heterostyl (T. u l m i f o l i a L . ) . 

2. Die am weitesten von den übr igen Turneraceen abstehenden und durch 
ihre geographische Verbrei tung m e r k w ü r d i g e n : M a t h u r i n a p e n d u l i f l o r a 
B a l f . f., P i r i q u e t a c a p e n s i s U r b . , B e r n e r i a n a U r b . , m a d a g a s -
c a r i e n s i s U r b . und o d o r a t a U r b . sind wahrscheinlich sämt l ich monomorph. 

3. Die monomorphen A r t e n sind fast i n allen Ar tg ruppen vertreten, die 
durch na tü r l i che Verwandtschaft zusammengehören und treten i m ganzen Ver
breitungsbezirke der Fami l i e auf. 

4. T r i t t bei einer A r t , die sich als durchgehend monomorph erwies, eine 
individuelle Neigung zu Dimorphismus auf, so äusser t sich dieselbe z u n ä c h s t nu r 

in der V e r l ä n g e r u n g der G r i f f e l , ohne dass die S t a u b f ä d e n l ä n g e eine Ä n d e r u n g 
erleidet ( T u r n , c h a m a e d r y f o l i a C a m b . , P i r i q u e t a v i s c o s a G r i s . v a r . 

a u s t r a l i s U r b . , P. c i s t o i d e s M e y e r , v a r . m a c r a n t h a U r b . ) . — Bei 
der am weitesten nach Norden gehenden V a r i e t ä t von T u r n , u l m i f o l i a (T . 
v e l u t i n a P r e s l i n Mexiko) übe r r agen die Narben die Antheren in allen 
Exemplaren u m 1—4 m m gegenübe r allen anderen monomorphen V a r i e t ä t e n 
derselben A r t , bei denen die Antheren und Narben genau in derselben H ö h e 
stehen. 

5. Es giebt Ar ten , die man als u n v o l l k o m m e n d i m o r p h bezeichnen 
k a n n : die langgriffel ige F o r m ist gut ausgebildet, bei der kurzgr i f fe l igen da
gegen erreichen die N a r b e n ä s t e die Basis der Antheren oder stehen von ihr nur 
wenig ab, so dass S e l b s t b e s t ä u b u n g bei ausbleibendem Insektenbesuch erfolgen 
kann. Solche Ar ten begegnen nur i n Gruppen, die sich noch wenig spezifisch 
differenziert haben — wie T u r n , n a n a C a m b . und s i d o i d e s L . einerseits, 
T. H i l a i r e a n a U r b . , p i n i f o l i a C a m b . , R i e d e l i a n a U r b . und t r i g o n a 

U r b . andererseits. 
6. Bei vol lkommen heterostylen Ar ten erstreckt sich die Differenzierung 

entweder nur auf das L ä n g e n v e r h ä l t n i s von G r i f f e l n und S t a u b f ä d e n oder auch 
auf die R ich tung der kü rze ren G r i f f e l , die derart stark bogenfö rmig divergieren, 
dass ihre N a r b e n ä s t e der K e l c h r ö h r e dicht anliegen oder auch auf die L ä n g e 
der Narbenstrahlen, die bei der langgriffeligen Form gewöhnl ich länger , bisweilen 
doppelt l ä n g e r sind, als bei der kurzgriffeligen, oder endlich auch auf Behaarung 
und F o r m der G r i f f e l . Letzteres ist bei T u r n , c a p i t a t a C a m p , der F a l l ; 
bei derselben sind die kürze ren (1—1,5 m m langen) G r i f f e l aussenseits k a h l , 
innenseits mi t etwas starren, aufgerichteten Haaren besetzt und oberwär ts schwach 

nach aussen g e k r ü m m t ; die l änge ren (5—6 mm) G r i f f e l verhalten sich unter
wär t s wie die kürze ren sind aber hier nahezu aufrecht und k r ü m m e n sich ü b e r \. - ~* 
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ihrer Mi t t e in einem Bogen nach a u s w ä r t s , w ä h r e n d die oberste Partie wieder 

senkrecht steht. Der g e k r ü m m t e T e i l , der etwa 3 j i der ganzen G r i f f e l l ä n g e 
darstel l t , ist abgeflacht, verbreitert, dichtwarzig rauh und dicht l angwol l ig be

haart. A n n ä h e r n d ähn l i chen Bau zeigen auch die G r i f f e l der a u s g e p r ä g t hetero-

stylen T . g e n i s t o i d e s C a m b . 
7. Die B l ü t e n f a r b e steht ausser Zusammenhang mi t der Mono- oder D i 

morphie. 

8. Die auf F r e m d b e s t ä u b u n g angewiesenen A r t e n zeichnen sich vor den 

ihnen am n ä c h s t e n verwandten monomorphen durch grössere A u g e n f ä l l i g k e i t der 
B l ü t e n — und zwar infolge der B l ü t e n g r ö s s e selbst oder ihrer Anordnung i n 
sehr r e i chb lü t igen Inflorescenzen — aus. 

9. Zahlreiche grossblüt ige , heterostyle A r t e n sind ausdauernd, fast sämt
liche k le inb lü t ige , homostyle A r t e n dagegen e in jäh r ig . 

10. Bei A r t e n m i t geringerer spezifischer Dif ferenzierung innerhalb der 

Ga t tung P i r i q u e t a weichen die heterostylen A r t e n von den homostylen nur 

durch die B lü tengrösse , die Ausb i ldung der Geschlechtsorgane und die Lebens
dauer, i n anderen Verwandtschaftsgruppen dagegen auch durch viele andere 
wichtige Charaktere ab. 

Diese Sä tze deuten V e r h ä l t n i s s e an , die auf die biologische Bedeutung 

der Heterostylie neues L i c h t werfen und eine n ä h e r e , von B e s t ä u b u n g s v e r 

suchen ausgehende Untersuchung der Turneraceen 
i n hohem Grade w ü n s c h e n s w e r t machen (!). 

316. Turnera L. 

D e n Habi tus der B l ü t e veranschaulicht F i g . 117. 

1450. T. ulmifolia L. var. angustifolia 

W i l l d . wurde von J . U r b a n (a. a. O. p . 15—16) 

an kul t iv ier ten Exemplaren untersucht. Das ephe

mere A u f b l ü h e n f inde t am Morgen oder an t rüben 

Tagen erst am M i t t a g statt, wobei sich die grossen, 

goldgelben K r o n b l ä t t e r oberhalb des Kelchschlun

des fast in eine Ebene ausbreiten und eine sehr 

augenfä l l i ge F l ä c h e von 3,5 cm Durchmesser bilden. 

Die G r i f f e l zerteilen sich an der Spitze i n ein 

B ü s c h e l von 15—20 pfr iemlichen, kurzen Strahlen, 

die — von ' oben betrachtet — zu einem H a l b 

kreise angeordnet erscheinen. D i e u n t e r w ä r t s senk

recht gestellten Fi lamente k r ü m m e n sich nach der 

Spitze h in schwach nach aussen und entfernen 

dadurch die s ch räg aufsteigenden, introrsen A n 
theren gewöhnl ich hinreichend weit von den Nar

ben, um Autogamie zu vermeiden; doch f inde t man bisweilen auch die Basis 

mancher Antheren in B e r ü h r u n g m i t einigen Narbenstrahlen. Innerhalb der 

Fig. 117. T u r n e r a . 
A Blüte von T. d i f f u s a W i l l d . 
va r . a p h r o d i s i a c a U r b . 
23 Längsschnitt derselben. C 

Fruchtknoten. 
Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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K e l c h r ö h r e liegen f ü n f flache H o n i g r ö h r e n , die an ihrer M ü n d u n g durch zahl
reiche H ä r c h e n gegen das Eindringen kleiner Insekten geschütz t sind. D u r c h 
Insektenbesuch kann sowohl Au to - wie Xenogamie bewirkt werden, doch wi rd 
letztere dadurch begüns t ig t , dass der einzelne Stock t a g s ü b e r nur je eine B l ü t e 
entfaltet, und daher Kreuzung verschiedener S töcke eintreten muss. Gegen 
Abend richten sich die K r o n b l ä t t e r wieder auf und f ü h r e n dadurch ebenso wie 
bei näch t l i chem W e l k e n durch direkte B e r ü h r u n g der Geschlechtsorgane Selbst
be s t äubung herbei. D ie Fruch tb i ldung erfolgt auch unter U m s t ä n d e n , die I n 
sek t enbes t äubung ausschliessen, reichlich. 

Die gelben Blüten sah Frau Dr. N i e u w e n h u i s - v o n U e x k ü l l im bot. Garten 
zu Buitenzorg von Apis indica F. und Helophilus bengalensis Wied, besucht. 

1 4 5 1 . T . o d o r a t a Y a h l . ( = T . u l m i f o l i a L .?) . 
D u c k e fand bei Parä in Brasilien die Blüten von folgenden A p i d e n besucht: 

1.—2. Anthidium spp. (2 Arten). 3. Centris umbraculata F. f . 4. Coelioxys spp. 
5. Halictus spp. 6. Megachile spp. 7. Rhathymus bicolor Lep. 

1452 . T . t r i o n i f l o r a S ims . (? Autor) ( = T . u l m i f o l i a L . v a r . e l e 

g a n s U r b . ? ) hat nach F rau D r . N i e u w e n h u i s — v o n U e x k ü l l creme
farbene, am Grunde gelbe B l ü t e n mi t dunklem, blau-violettem Saftmal . 

Im bot. Garten zu Buitenzorg wurde diese Ar t von Apis indica F. und Helophilua 
bengalensis Wied, besucht. 

143. Familie Passifloraceae. 

317. Passiflora L. (incl. Tacsonia Juss.). 

Bei der Vielgestalt igkeit i m B l ü t e n b a u dieser Gat tung (s. H a r m s Passi
floraceae i n E n g l e r s Nat . Pflanzenf. I I I , 6a . p. 86 — 92) sind auch stark 
divergierende B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g e n zu erwarten, doch reichen die bisherigen 
Untersuchungen nicht aus, um biologisch bestimmt begrenzte Gruppen — wie 
etwa bienen- oder vogelb lü t ige Formen — aufzustellen. 

Die B e s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g von P. c o e r u l e a (s. B d . I I . p. 409—410) 
wurde eingehend auch von D o d e l - P o r t ( I l lus t r . Pflanzenleben. Zür ich 1883. 
p. 225—230) geschildert; S t a d l e r (Beitr. z. Kenn tn . d. Nektarien. p. 4 4 — 4 8 ) 
beschrieb den anatomischen Bau des Nektariums von P. c o e r u l e a und der 

hybriden P c o e r u l e a X a l a t a . 
A u s der Darstel lung der genannten Forscher ist nachzutragen, dass das 

im Inne rn des kesse i förmigen Saftraumes (Receptaculum) angebrachte Nekta
r ium seinen wichtigsten Te i l i n einem „halse isenar t ig" nach innen vorspringenden 
Gewebekörper hat , der dem äusseren Rande des Receptaculums e ingefüg t ist. 
A u f w ä r t s an der säu lena r t igen Blü tenachse setzt sich das honigabsondernde Ge

webe bis zu einer zweiten Gewebeplatte — der inneren Saftdecke — fort , die 
den Saf t raum von der Achsenseite her bedeckt und dadurch den Honigzut r i t t 
f ü r kleine unberufene G ä s t e an dieser Stelle unmögl ich macht. Etwas weiter 

au fwär t s fo lg t die zentrale, äussere Saftdecke mi t knieartig empor gebogenen, 
gitterartig angeordneten F ä d e n , zwischen denen k r ä f t i g e Insekten mi t ihren M u n d -
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teilen den W e g zum H o n i g zu f inden ve rmögen . E i n e n mehr nach aussen ge
stellten Kre is bi lden die senkrecht emporsteigenden F ä d e n der inneren Neben

krone, w ä h r e n d die i n zwei Reihen auftretenden Strahlen der äus se ren Neben
krone u n g e f ä h r wagerecht den K r ö n - und K e l c h b l ä t t e r n aufliegen. 

D e l p i n o (App . fec. d. piant. aiitoc. p . 31) schloss aus der B l ü t e n k o n 
s t rukt ion — zumal i m H i n b l i c k auf den grossen Abs tand zwischen Pollenzone 

und der von den äusse ren Strahlenkrone gebildeten „ U m w a n d e r u n g s f l ä c h e " — , 

dass nur grossleibige Hymenopteren, wie H u m m e l n u n d Xylocopa-Ar ten , als Be
s t äube r i n Betracht kommen, die auf den G i t t e r f ä d e n oder der f lachen Strahlen

krone umherwandernd mi t dem R ü c k e n die niedergebeugten Antheren — bez. 

Narben — streifen m ü s s e n . V o n neuerdings untersuchten A r t e n wi rd P p i n -

n a t i s t i p u l a (s. u.) nach J o h o w ebenfalls durch H u m m e l n bes t äub t . 

P. p r i n c e p s mi t aufrechten, leuchtend purpurroten B l ü t e n wurde von 

D e l p i n o ( U l t . oss. P I I . F . I I . p. 285) wegen der B l ü t e n f a r b e und der auf
fa l lend starken V e r l ä n g e r u n g des Gynandrophors , die einen vie l grösseren A b 

stand zwischen Pollen- und Nektarzone bedingt, als i h n A r t e n wie P. c o e r u l e a 
besitzen, f ü r orni thophi l e rk lä r t . T h a t s ä c h l i c h e r Kolibr ibesuch wurde von äl teren 

und neueren Beobachtern (s. unten) bei mehreren A r t e n festgestellt; doch bleibt 
noch zu ermit teln, inwieweit dadurch P o l l e n ü b e r t r a g u n g von B l ü t e zu Blü te 

s tat tf indet , oder ob die V ö g e l — etwa nur des Insektenfangs wegen — ihre 

S c h n ä b e l zwischen die F ä d e n der Saftdecke e i n f ü h r e n , ohne die Bes t äubungs 
organe zu b e r ü h r e n (!). 

Die meisten bei Lagoa Santa in Brasil ien vorkommenden A r t e n haben 

nach W a r m i n g (Lag . Sant. p . 305) unansehnliche, g r ü n l i c h e oder weissliche 
B l ü t e n ; andere A r t e n , wie P. e d u l i s S i m s . , v i o l a c e a V e l l . , m u c r o -

n a t a L a m . zeichnen sich dagegen durch grosse, violette oder bunt gefärb te 
B l ü t e n aus. 

D ie Notwendigkeit der Beihi l fe von Insekten oder V ö g e l n bei der Be

s t ä u b u n g von Passiflora ist bei der auffal lenden G r ö s s e u n d Klebr igke i t der 
P o l l e n k ö r n e r sehr wahrscheinlich. V o r a l lem g i l t dies f ü r die selbststerilen 

A r t e n wie P, c o e r u l e a L . , P . r a c e m o s a B r o t , u n d P, a l a t a A i t . 

(s. F o c k e , Pflanzenmischl. p. 167). A u c h zeichnen sich gerade diese Arten 

durch die Leicht igkei t aus, m i t der sie fruchtbare, hybr ide V e r ä n d e r u n g e n ein
gehen (s. Journ . Roy. Hor t i c . Soc. X X I V - p. 146—167) . 

1453 . P . l u t e a L . Die B l ü t e n beschrieb A . F F o e r s t e (Li t ter . N r . 688) 
als protandrisch mi t Platzwechsel zwischen Antheren u n d Narben. 

1 4 5 4 . P . q u a d i a n g u l a r i s L . t r äg t nach M e e h a n (Li t te r . N r . 1562) 
neben zwitterigen B l ü t e n auch zahlreiche m ä n n l i c h e (Bot. J b . 1874. p. 903). 

1 4 5 5 . P . i n c a r n a t a L . entwickelt nach T r e l e a s e (Li t ter . N r . 2376) 

unterhalb der B l ü t e n 3—4 kleine H o c h b l ä t t e r m i t extrafloralen Nektarien, deren 
H o n i g ganze Schaaren von Ameisen anlockt (Bot. Jb . 1879. I . p. 124). 

Die Blüten sah T r e l e a s e (Amer. Nat. X I V . 1880. p. 362) in Alabama von 
Kolibris (Trochilus colubris L.) besucht. 
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1 4 5 6 . P . g r a c i l i s J a c q . Nach T r e l e a s e (L i t t e r . N r . 2389) ist bei 
ausbleibendem Insektenbesuch S e l b s t b e s t ä u b u n g durch Z u r ü c k k r ü m m u n g der 
Narben und B l ü t e n s c h l u s s wäh rend der Nachtzeit gesichert (Bot. Jb . 1886. I . 
p. 830). 

1457 . P . sp. Eine am I ta jahy von F r i t z M ü l l e r (Bot. Zeit. 1870. 
p. 274) beobachtete A r t wird ausschliesslich oder vorzugsweise durch K o l i b r i s 
bestäubt , e n t h ä l t aber keinen H o n i g ; die V ö g e l spüren an den B l ü t e n kleinen 
Insekten nach, die sich in der inneren B l ü t e n k a m m e r zahlreich vorfinden. 

1 4 5 8 . P . sp . 
Die Blüten einer unbestimmten Ar t sah S c h r o t t k y (Biol. Not. 1901. p. 212) 

bei St. Paulo in Brasilien von einer Holzbiene (Xylocopa brasilianorum L.) besucht. 

1459 . P . r o t u n d i f o l i a L . b l ü h t in den W ä l d e r n um Lagoa Santa nach 
W a r m i n g (Lag. Sant. p. 404) etwa 7 Monate lang. 

1460 . P . l u n a t a W i l l d . 
Die cremefarbenen Blüten werden nach Frau Dr. N i e u w e n h u i s - v o n U e x k ü l l 

im bot. Garten zu Buitenzorg von Bienen besucht. 

1 4 6 1 . P, cocc inea A u b l . (Autor?) . 
Die scharlachroten Blüten werden bei Parä in Brasilien nach D u c k e (Beob. I . 

p. 8) von der Apide Melipona fulviventris Guer. besucht. Die Thatsache ist insofern 
auffallend, als andere Bienen des genannten Faunengebiets sonst scharlachrote Blumen 
zu vermeiden pflegen. 

1462 . P . p i u n a t i s t i p u l a Cav . ist nach J o h o w (Zur Bes t äub , chilen. 
Blü t . I I . p. 39—40) eine Kletterpflanze der Provinz Aconcagua in Chile, mi t 
einzeln aus den Blattachseln h e r a b h ä n g e n d e n , etwa 13 cm horizontal ausge
breiteten B l ü t e n ; die G e s a m t l ä n g e derselben be t r äg t etwa ebensoviel. Die F ä r 
bung ist auffa l lend bunt : Ke lch und Achsenbecher (Receptaculum) g r ü n , die 
K r o n b l ä t t e r rosenrot, die F ä d e n der Nebenkrone (Corona) violett, die Antheren 
goldgelb, die Narben g r ü n , der Fruchtknoten t räger (Gynophor) und die Staub
f ä d e n weiss, der G r i f f e l auf weissem Grunde rosa gefleckt. Interessant ist auch 
die innere Plast ik der B lü te . Das langcylindrische Receptaculum setzt sich aus 
zwei S t ü c k e n zusammen, von denen das der B lü t enbas i s zugekehrte i n F o r m 
eines r ü c k w ä r t s umgerollten Hautringes hervortrit t und sowohl das Nekta r ium 
als die Saftdecke bildet; zwischen diesem Hautr inge und der W a n d des Recep-
taculums sammelt sich n ä m l i c h der H o n i g i n grossen Tropfen an und wird so 
bei der h ä n g e n d e n Lage der B lü t e gleichzeitig am Herausfliessen jgehindert. 
Das zweite, der B lü t ensp i t ze zugewendete S t ü c k des Receptaculums besteht aus 
einer kleinen, i n zahlreiche Fasern zerschlitzten Hau t . D ie Nebenkrone ist etwa 
halb so lang als die Krone und breitet wie letztere ihre zahlreichen (gegen 40) 

pfriemlichen Z ip fe l horizontal aus. Aus dem 5 cm langen Receptaculum ragt 
das Gynophor mit den Geschlechtsorganen etwa 4 cm weit hervor; sie zeigen 

weder die S t e l l u n g s ä n d e r u n g e n noch die Protandrie anderer P a s s i f l o r a - A r t e n 

(vgl. Handb . I I , 1. p. 409) ; dagegen kommt h ä u f i g Andromonöc i e der S töcke 
durch V e r k ü m m e r u n g der weiblichen Organe vor. 

Als einzigen Bestäuber beobachtete J o h o w die chilenische Hummel (Bombus 
chilensis Gay), die der hängenden Lage der Blüte entsprechend an den Bestäubungs-
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organen anfliegt und dann etwa wie ein Schornsteinfeger im Kamin, in der Blumenröhre 
am Gynophor in die Höhe klettert, bis sie an die ringförmige Saftdecke gelangt. Dass 
sie sich hier an der zerfaserten Ringwucherung fes thäl t ist wahrscheinlich; jedenfalls 
klettert sie nach erlangtem Honiggenuss in der früheren Körpei Stellung — mit dem 
Abdomen abwäi t s — wieder herab und fliegt am Ausgang des Receptaculums davon, 
ohne die Geschlechtsorgane der Blüte von neuem zu berühren. Als Stützpunkt beim 
Abfliegen benutzt sie die Fäden der Nebenkrone, ohne die sie unfehlbar weiter am 
Gynophor herabgleiten müsste und leicht an den Narben Selbstbestäubung vollziehen 
könnte. Der einzelne Besuch dauert durchschnittlich eine halbe Minute. Da die 5 ur
sprünglich introrsen Antheren sich im geöffneten Zustand nach aussen kehren und die 
drei schildförmigen, grossen Narben ebenso gerichtet sind, muss beim Anfliegen des 
Besuchers an der Geschlechtssäule Pollen aufgenommen, oder wenn die Narbe zuerst 
berührt wi rd , durch den mitgebrachten Pollen Fremdbestäubung bewirkt werden. Her
vorzuheben ist auch die auffallende Glätte der inneren Wand des Receptaculums als 
Schutzmittel gegen eindringende unnütze Gäste, wie Ameisen u. a., die thatsächlich fern 
bleiben. 

1 4 6 3 . P . ( T a c s o n i a ) sp . 
An einer kultivierten A r t beobachtete T r e l e a s e (Bull. Torr. Bot. Club. V I I I . 

p. 69) in Nordamerika Blumeneinbruch. 
1 4 6 4 . P . ( T a c s o n i a ) sp. 
Südamerikanische Arten dieser Untergattung werden nach G o u l d (Introd. to the 

Trochil. p. 129) von K o l i b r i s besucht; desgleichen die Blüten einer anderen 
1 4 6 5 . P, ( T a c s o n i a ) sp. 

in Ecuador nach G. v. L a g e r h e i m (Üb. d. Bestäub, v. Brachyot. ledif. p. 114). 

144. Familie Caricaceae. 

318. Carica L. 

1 4 6 6 . C. P a p a y a L . Der u r s p r ü n g l i c h i m tropischen Centraiamerika 

einheimische und von dort schon im 16. Jahrhundert nach anderen Tropen

gebieten übe r t r agene Melonenbaum t r i t t als K u l t u r f o r m i n der Regel diöcisch 
auf. D ie B l ü t e n der beiden Geschlechter sind grundverschieden; die männ

lichen B l ü t e n (F ig . 118 bei B) besitzen eine lange K r o n r ö h r e , i n derem Sch lünde 
10 S t a u b b l ä t t e r e i n g e f ü g t sind, und ein f a d e n f ö r m i g e s Fruchtknotenrudiment; 

die weiblichen B l ü t e n (F ig . 118 bei A ) sind be t räch t l i ch grösser , haben eine 

fast f re ib lä t t e r ige Krone und enthalten ein grosses Ovar m i t vielfach zerschlitzter 

Narbe; Staubblattrudimente kommen i n der $ B l ü t e nur ausnahmsweise vor. 

D ie m ä n n l i c h e n B l ü t e n s t ä n d e bi lden reichverzweigte, h e r a b h ä n g e n d e Rispen, 

wäh rend die weiblichen B l ü t e n fast stiellos am Stamm in den Blattachseln 

sitzen. Die blassgelbe Farbe der B l ü t e n und ih r maiblumenartiger D u f t deuten 

nach F r i t z M ü l l e r ( in Kosmos X I I I . 1883. p. 6 2 — 6 4 ) auf B e s t ä u b u n g 
durch Nachtfal ter . 

Graf S o l m s wurde w ä h r e n d eines Aufen tha l t s i n Java auf einen cf Me

lonenbaum aufmerksam, der reichlich F r ü c h t e t rug, letztere gehen aber nicht aus 

weiblichen B l ü t e n , sondern aus Z w i t t e r b l ü t e n hervor, die sich durch eine sehr 

kurze K r o n r ö h r e , f ü n f hypogyne S t a u b b l ä t t e r und ein t ief f ü n f f u r c h i g e s Ovar 

mi t gespaltenen Narbenschenkeln von den gewöhn l i chen cf B l ü t e n unterscheiden. 

Dies Vorkommen veranlasste den genannten Forscher zu ausgedehnten Studien 
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über die verschiedenen Sexualformen, Kulturrassen und wildwachsenden A r t e n 
von C a r i c a (s. Bot . Zeit. 1889. N r . 44—49) . Nach diesen Untersuchungen 
k ö n n e n an dem kult ivierten Melonenbaum ausser m ä n n l i c h e n und weiblichen 
Stöcken an beiden auch Zwi t te rb lü ten auftreten, die vol lkommen zeugungs fäh ig 
sind. Die Geschlechtsverteilung wäre hiernach als diöcisch m i t andro- und gyno-
monöcischen R ü c k s c h l a g s f o r m e n zu bezeichnen (!). Die Zwi t t e rb lü ten von C a r i c a 

Fig. 118. Car ica Papaya L. 
A Q Blütenstand, B Enddichasiurn eines f Blütenstandes, C Teil des f Blütenstandes der 
Form Forbesii mit § Kückschlagsblüte, D letztere nach Entfernung der Blumenkrone, E $ 
Mckschlagsblüte aus dem rf Blütensland der Form Correae mit aufgeschnittener Kronen

röhre. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

können sich nach Solms (a. a. O. p. 774) in gewissen Fallen auch auf kleisto-
gamem Wege bes täuben . Merkwürdigerweise unterscheiden sich ferner die i n 
den verschiedenen T r o p e n l ä n d e r n auftretenden anomalen Zwi t te rb lü ten bedeutend 

voneinander; die i n Brasilien wachsende Form (f. C o r r e a e , siehe F i g . 118 

Knuth , Handbuch der Blütenbiologie. I I I . 1. 33 
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bei E ) bat verwachsen b lä t t e r ige , wei t röhrige B l ü t e n mi t zehn i m S c h l ü n d e be
festigten S t a u b b l ä t t e r n , w ä h r e n d die i n N i e d e r l ä n d i s c h - I n d i e n verbreitete F o r m 

(f. F o r b e s i i , s. F ig . 118 bei D ) eine fast f re ib lä t te r ige K r o n e m i t nur f ü n f 
hypogynen S t a u b b l ä t t e r n aufweist. D a bei letzterer die Antheren fast die Narben
schenkel be rühren , bei ersterer dagegen die Narben weit ü b e r die Antheren her

vorragen, ist die F o r b e s i i - F o r m vielleicht mehr auf S e l b s t b e s t ä u b u n g und die 
C o r r e a e - F o r m auf F r e m d b e s t ä u b u n g angewiesen (!). V o m weiblichen Baum 

ist die anomale Zwi t t e rb lü ten fo rm bis jetzt nur aus Venezuela (f. E r n s t i i ) 

bekannt; sie zeigt eine lange K r o n r ö h r e m i t zehn im S c h l ü n d e befestigten 
S t a u b b l ä t t e r n und steht also der C o r r e a e - F o r m sehr nahe. Nach S o l m s ist 

der kul t ivier te Melonenbaum als kompliziertes Mischungsprodukt aus verschie
denen, nahe verwandten C a r i c a - A r t e n hervorgegangen; d a f ü r spricht u . a. die 
grosse Leicht igkei t , m i t der die Ar ten dieser Gat tung fruchtbare, hybride Ver

bindungen eingehen. 

Nach H a l l i e r (Bausteine zu einer Monographie der Convolvulaceen N r . 4 
in B u l l , de I 'Herb . Boissier T . V - 1897. p . 750—751) entwickeln sich die wohl

riechenden, kaul i f loren B l ü t e n auf Java und Borneo an stark besonnten Orten. 
Die A r t steht dadurch i m Gegensatz zu anderen s t ammblü t i gen Pflanzen, die 
ihre Blü ten mi t Vorl iebe i m t iefen Waldesschatten entwickeln. 

Bei Lagoa Santa beobachtete W a r m i n g (Lag . Sant. p. 332) fast das 
ganze Jahr ü b e r einzelne b l ü h e n d e oder fruchttragende Exemplare. 

S c o t t E l l i o t (S. A f r . p. 334) sah an den m ä n n l i c h e n B l ü t e n auf Mada
gaskar einen H o n i g v o g e l (Nectarinia souimanga) saugen; auch eine S p h i n -
g i d e k a m als B lü t enbesuche r vor. 

„ D i e weissliche Farbe, der angenehme, k r ä f t i g e Geruch und die Thatsache, 
dass die B l ü t e n auch nachts g e ö f f n e t bleiben, kennzeichnen dieselben — nach 

W e r t h (Blü tenb io l . Fragm. aus Ostaf r ik . 1900. p. 235) — als vornehmlich 

N a c h t f a l t e r n angepasst." Genannter Beobachter sah sie i n Ostaf r ika regel

mäss ig und ausgiebig von S p h i n g i d e n besucht; doch f a n d sich gelegent

l ich auch die N e c t a r i n i i d e Cinnyris gutturalis (L . ) an den männ l i chen 
B l ü t e n ein. 

A u c h V o l k e n s ( Ü b e r die B e s t ä u b , einiger Loran th . u . Proteac. Ber l in 
p. 268) bezeichnet den Melonenbaum als o rn i thophi l , da er von H o n i g v ö g e l n 
(Cinnyriden) besucht wi rd . 

1 4 6 7 . C. ( V a s c o n c e l l e a ) g r a c i l i s R e g e l wird von H . H a l l i e r (Bau

steine zu einer Monographie der Convolvulaceen N r . 4 i n B u l l , de I 'Herb . Boissier 
T . V . 1897. p. 748) als k a u l i f l o r e r w ä h n t . 

145. Familie Loasaceae. 

Die Bestäubungseinrichtungen dieser Familie sind in ausgezeichneter Weise 

von U r b a n ( in Jahrb. d. Bot. Gart . Ber l in I V p. 3 6 4 — 3 8 8 ; Ber. d. Deutsch. 

Bot . Gesellsch. X . p. 220 und p. 259) beschrieben worden. Dem Schlussab-
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schnitt erstgenannter Arbei t ist folgende Zusammenstellung der wichtigsten Ver 
häl tn isse entnommen. 

I . Gruppe. M e n t z e l i e a e . Die B lü ten stehen aufrecht, die K r o n b l ä t t e r 
sind mehr oder weniger f lach , die Geschlechtsorgane homogam oder schwach 
protogyn; die fruchtbaren Stamina bilden eine oder mehrere kontinuierliche 
Reihen; die Filamente zeigen während der Anthese keine Bewegungen. H o n i g 
schuppen fehlen; der Nektar lagert auf dem Discus. 

1. Der K e l c h ver t r i t t t biologisch die unscheinbare K r o n e : 

G r o n o v i a s c a n d e n s L . 
2. Der K e l c h ist g r ü n , die K r o n b l ä t t e r gelb, gross und bei Tage entfaltet; 

Staminodien fehlen. 
a) D ie B l ü t e n bleiben wäh rend der Anthese g e ö f f n e t ; S e l b s t b e s t ä u b u n g 

ist durch Insektenbesuch oder bei E r s c h ü t t e r u n g der Pflanze er
m ö g l i c h t : E u c n i d e b a r t o n i o i d e s Z u c c . 

b) D ie K r o n b l ä t t e r neigen während der Nacht mehr oder weniger zu
sammen und f ü h r e n dadurch bei ausbleibendem Insektenbesuch Selbst
b e s t ä u b u n g herbei: M e n t z e l i a L i n d l e y i T . e t G. 

3. Der Ke l ch ist g r ü n , die Petala sind nur einige Stunden vor Sonnenunter
gang entfaltet; f ü n f den K r o n b l ä t t e r n gleichgestaltete Staminodien sind 
entwickelt; S e l b s t b e s t ä u b u n g ist durch wiederholtes Schliessen der B l ü t e 
gesichert: M e n t z e l i a a l b e s c e n s G r i s . 

I I . Gruppe L o a s e a e . Die B l ü t e n haben meist eine h ä n g e n d e Ste l lung; 
die K r o n b l ä t t e r sind kapuzen- oder k a h n f ö r m i g oder wenigstens un te rwär t s stark 
nach aussen gewölbt . Die Geschlechtsorgane sind ausgezeichnet protandrisch. 
Die fruchtbaren Stamina stehen bünde lweise übe r den Petalen und richten ihre 
Filamente aus der horizontalen Stel lung nach und nach a u f w ä r t s ; der H o n i g 
wi rd i n besonderen, aus drei umgewandelten äusseren S t a u b f ä d e n gebildeten 
B e h ä l t e r n ( „Hon igschuppen" ) aufbewahrt. 

1. D ie ve r s t äubenden und welkenden Stamina verharren bis zum A b f a l l e n 
i n ihrer über den Discus geneigten Stellung; der Zugang zum H o n i g w i r d 
durch die zwei inneren Staminodien an der Spitze der Schuppe nahezu 

geschlossen. 

a) Die B l ü t e n sind während der ganzen Anthese g e ö f f n e t : L o a s a h i r t a L . , 

L . p a p a v e r i f o l i a H . B . K , L . b r y o n i i f o l i a S c h r a d u . a. 
b) Die B l ü t e n schliessen sich des Abends mehr oder weniger: B l u m e n -

b a c h i a H i e r o n y m i U r b . 

2. D ie ve r s t äub t en und verwelkten Stamina bewegen sich zuletzt bünde lweise 
i n die horizontale Stellung zu den Petalen zurück . Der Zugang zum 
H o n i g ist an der Spitze der Schuppe weit geöf fne t , un t e rwär t s aber durch 

einen l igularen Auswuchs aus den beiden inneren Staminodien abgesperrt 

a) B l ü t e n h ä n g e n d , Petala horizontal ausgebreitet: C a j o p h o r a l a t e -
r i t i a K l o t z s c h . 

b) B l ü t e n aufrecht, Petala aufrecht: S c y p h a n t h u s e l e g a n s D o n . 

33* 
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Bei ausbleibendem Insektenbesuch t r i t t bei zahlreichen A r t e n spontane 

Autogamie ein. 

1 4 6 8 . G r o n o v i a scandens L . D ie Pflanze klet ter t nach M . J . P o i s s o n 

( B u l l . Soc. Bot , France X X I V - 1877. p. 2 6 — 3 1 ; cit. nach Bot . Jb . 1877. 
p. 750) mittelst ihrer Haare; bei Mangel einer S tü t ze breitet sie sich auf den 
Boden aus, wobei dann bisweilen Eidechsen mi t ihren Schuppen an den Wider 

h ä k c h e n der Haare h ä n g e n bleiben. 

1 4 6 9 . C e v a l l i a s i n u a t a L a g . 
Die Blüten werden in Neu-Mexiko nach F o x (Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia. 

1899. p. 63 ff.) von Centris marginata Fox besucht. — C o c k e r e l l (Litter. Nr. 2961) 
beobachtete in Neu-Mexiko in der Larrea-Zone von Las Cruces an den Blüten die 
Bienen: Eucera (Melissodes) luteicornis Ckll. , Centris caesalpiniae Ckll. , Podalirius cali
fornicus Cr., Anthidium maculifrons Sm. und Bombus n. sp. 

319. Mentzelia L. 

1470 . M . o r n a t a T . et G . ö f f n e t nach M e e h a n (Li t te r . N r . 1570) ihre 

B l ü t e n i n 4—5 aufeinander folgenden N ä c h t e n (Bot. Jb . 1876. p. 939—940) . 
Bei Insektenabschluss werden gut entwickelte Samen angesetzt (L i t t e r . N r . 1571). 

Die Pflanze f ä n g t nach M . J . P o i s s o n (a. a. O.) mittelst ihrer mit 

W i d e r b ä k c h e n besetzten Haare zahlreiche Fliegen, die sich m i t dem R ü s s e l fest

klemmen. 
A . G r a y (Bot. Gaz. I V . p. 214—215) erbl ickt i n dieser E inr ich tung ein 

M i t t e l , unliebsame G ä s t e von den B l u m e n fernzuhalten. 

1 4 7 1 . M . n u d a T . et G r . 
Die Blumen sah C o c k e r e l l (Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia 1896. p. 35) von 

Arten der Bienengattungen Perdita (s. Besucherverz.) und Bombus besucht. 

320. Loasa Adans. 

1 4 7 2 . L . h i s p i d a L . D ie B l ü t e n e i n r i c h t u n g wurde von U r b a n (a. a. 0 . 

p . 371—375) a u s f ü h r l i c h beschrieben. A n der jungen, schon g e ö f f n e t e n Blü te , 

die einen Durchmesser von 2,5—3 cm erreicht, hegen die 5 S t a u b g e f ä s s b ü n d e l 

i n horizontaler Stel lung derart den k a h n f ö r m i g ausgehöh l t en , gelben K r o n b l ä t t e r n 

auf, dass die Seitenzipfel letzterer ein wenig ü b e r sie hinweg greifen. Weiter 
nach innen wechseln m i t den Petalen die f ü n f ausgehöh l t en , mi t zwei stumpfen 

H ö r n e r n versehenen Honigschuppen ab, deren F o r m i n der Ans ich t v o n aussen 

U r b a n m i t der eines Hundskopfes vergleicht. A u f ihrem nach aussen ge

wendeten R ü c k e n zeigt die Schuppe auf weiss-rosa g e f ä r b t e m Grunde mehrere 

g r ü n e u n d an ihrem bauchigen Teile drei b r ä u n l i c h e Q u e r b ä n d e r ; i n ihrem 

I n n e r n wird übe r der Basis reichlich H o n i g angesammelt. D e n Verschluss der 

Schuppe von der Bauchseite her bi lden zwei dicht aneinander gelegte, oben 

p f r i e m f ö r m i g v e r l ä n g e r t e , schmal b a n d f ö r m i g e Staminodien. U m diesen merk

w ü r d i g e n Nektarapparat auszubeuten, muss eine anfliegende Biene den R ü s s e l 

zwischen Schuppe und den beiden Deckstaminodien e i n f ü h r e n , wobei erstere 

etwas nach aussen z u r ü c k g e k l a p p t w i r d , um dann infolge der E l a s t i z i t ä t ihres 
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Basalteils wieder i n die f r ü h e r e Stel lung zu rückzukeh ren . D ie Honigschuppen 
vereinigen somit mehrere sonst o f t getrennte blütenbiologische Funkt ionen, indem 
sie den H o n i g erzeugen, ferner ihn gegen P l ü n d e r u n g allseitig s c h ü t z e n , zu
gleich durch ihre auffallende F o r m und F ä r b u n g die Besucher anlocken und 
deren R ü s s e l auf den zur Honigausbeutung zweckmäss igs ten Weg leiten (!). — 
Die B l ü t e n durchlaufen ein viertägiges, männ l i ches und ein ebenso lange dauern
des, weibliches Stadium; auch die oben e rwähn ten Bewegungen der Fi lamente 
verdienen als eine die P o l l e n ü b e r t r a g u n g auf anfliegende Insekten be fö rde rnde 
Einr ichtung besondere Beachtung. W i e ein L ä n g s s c h n i t t durch eine Honigschuppe 
obiger A r t lehrt , hat die Nektarabsonderung' ihren eigentlichen Sitz i n einem 
apikalen, dicht unterhalb des stumpfen E n d h ö c k e r s innenseits liegenden Nek-
tariumgewebe, von wo der H o n i g auf die Sohle der ausgehöh l t en Schuppe herab-

fliesst ( L o e w nach Exemplaren des Berliner bot. Gartens 1892!). 

1473 . L . t r i l o b a D o m b . i n Chile entwickelt an den unteren Verzwei
gungen k n o s p e n ä h n l i c h e , kleistogame B l ü t e n , die von G i l g (Loasaceae i n E n g 

l e r s Nat . Pflanzenf. I I I , 6 a. p . 105—106) beschrieben wurden. 

146. Familie Begoniaceae. 

321. Begonia L. 

1474 . B . sp . A n einer bei I t a j ahy wachsenden A r t beobachtete F r i t z 
M ü l l e r (Bot. Zeit. 1870. p. 150—152) i n den m ä n n l i c h e n B l ü t e n zahlreiche 
Ü b e r g a n g s b i l d u n g e n von S t a u b b l ä t t e r n zu weiblichen Organen und bildete sie 
i n einer Reihe von Figuren (a. a. O. Taf . I I ) ab. 

* 1475 . B . sp. 
Eine auf Java von K n u t h beobachtete Species wurde von Apis indica F. und 

Bombus rufipes Lep. (determ. Alfken) besucht. 

* 1476 . B . sp. 
Eine Ar t mit auffallenden roten Blüten wurde nach K n u t h in Tjibodas am 11. Januar 

1899 während einer halben Stunde von 8 Individuen eines Podalirius und 2 Apis besucht. 
Die Pflanze ist vermutlich mit der unter voriger Nummer angeführten identisch. 

147 Familie Cactaceae. 

Als Blumenbesucher grossblütiger Formen werden mehrfach Vögel erwähnt. 

So sah D a r w i n (Reise eines Naturf . um die W e l t I . p . 435. Deutsch. Ausg.) 
auf den Galapagos-Inseln h ä u f i g an Cac tusbüschen Ar ten von C a c t o r n i s 
( G o u l d ) i n der N ä h e der B lü t en herumklettern. V o n K o l i b r i a r t e n wurden 

Cometes sparganurus Gould ( = Lesbia sparganura Shaw) i n Bol ivia und Chile 
(nach D e l p i n o U l t . oss. P. I I . F . I I . p. 335), sowie Patagona gigas V i e l l . 
i n Chile an C a c t u s - B l ü t e n beobachtet. A u c h sah T a y l o r bei Comayagua 
i n Honduras die B lü t en einer unbestimmten Cartee von hunderten einer dort 
einbeimischen K o l i b r i - A r t (Pyrrhophaena cinnamomea Gould. In t rod . p. 157) 



518 Cactaceae. 

besucht. Diese Beobachtungen wurden auch neuerdings — z. B . von L a g e r 
h e i n i (s. unten) — bestä t ig t . Vie l fach mögen die V ö g e l durch kleine in den 

B l ü t e n sitzende Insekten angelockt werden (!). E ine spezielle Vor l iebe f ü r 
C a c t u s - B l ü t e n zeigen nach C o c k e r e l l (s. u.) die A r t e n der Bienengattung 

L i t h u r g u s . I n anderen F ä l l e n z. B . bei nykt igamen A r t e n von C e r e u s 
sind Sphingiden als B e s t ä u b e r wirksam. Die mit dem Insektenbesuch i n Zu

sammenhang stehende Reizbarkeit der S t a u b g e f ä s s e wurde bereits von K ö l -

r e u t e r (s. L o e w , E i n f ü h r . i . d. B lü t enb io l . p . 30) bemerkt. Der H o n i g wi rd 
bei E p i p h y l l u m und i n anderen F ä l l e n von der W a n d des u n t e r s t ä n d i g e n 

Ovars abgesondert. 

322. Cereus Haw. 

1 4 7 7 . C. phoen iceus E n g e l m . et B i g . D ie B l ü t e n kul t iv ier ter Exemplare 
f a n d R u s b y (Li t ter . N r . 2140) stark protandrisch; sie wurden von Ameisen und 
einer kleinen Heuschrecke besucht, die B lü t en t e i l e verzehrten. D ie Pf lanzen er

wiesen sich als steril (Bot. Jb . 1881 . I . p . 180—181) . 

1478 . C. M a c d o n a l d i a e H o o k . D ie blendend weissen K r o n b l ä t t e r der 

ephemeren B lü t e enthalten reichlich Glykose (nach L . M ü l l e r V e r g l . Ana t . d . 

B lumenb l . p. 152). 

1 4 7 9 . C. m a c r o g o n u s S a l m - D y c k in Brasilien ist nach U l e (Ber. 

Deutsch. Bot . Gesellsch. X V I I I . 1900. p. 130) eine ä c h t e S c h w ä r m e r -
b l u m e , die t agsübe r geschlossen ist; doch f i nden sich in ih r zahlreiche kleine 

K ä f e r und Bienen ein. 

1480 . E p i p h y l l u m t r u n c a t u m H a w . (Brasilien). D i e zygomorphen, kar

minroten B l ü t e n werden von D e l p i n o ( U l t , oss. P. I I . F I I . p . 257) dem 

ornithophilen Aeschinanthus-Typus zugezäh l t . Sie treten einzeln i n horizontaler 

Stel lung an den Zweigenden hervor und bi lden oberseits eine A r t von Ober

lippe, unter der die am Grunde röhr ig vereinigten S t a u b b l ä t t e r u n d der sie über

ragende G r i f f e l f r e i hervorstehen; unterseits sind die K r o n b l ä t t e r derart zurück

geschlagen, dass eine f ü r anfliegende Besucher zum Sitzplatz geeignete Unter

l ippe fehl t . Der H o n i g wird sehr reichlich i m Umkre i s des Grif fe lgrundes — 

wahrscheinlich aus der W a n d des u n t e r s t ä n d i g e n Ovars — abgesondert und 

sammelt sich innerhalb der F i l a m e n t r ö h r e an; ein hier angebrachter, nach innen 
h e r a b h ä n g e n d e r Hautsaum bildet die Saftdecke (nach S c h u m a n n Cactaceae in 

E n g l e r s Nat . Pf lanz . I I I , 6a. p. 183). Vie l le ich t werden die B l ü t e n von 

K o l i b r i s bes täub t , die freischwebend ihre Zunge zwischen G r i f f e l u n d Filamenten 

e i n f ü h r e n und den i n der F i l a m e n t r ö h r e geborgenen H o n i g gewinnen k ö n n e n ; 

sie m ü s s t e n dabei auch Pollen aus den niedergebogenen Antheren aufnehmen 
u n d i h n bei Besuch einer zweiten B l ü t e an den weit vorstehenden Narben absetzen. 

Doch k ö n n t e die Ausbeutung des Honigs wohl auch einer l a n g r ü s s e l i g e n , sich 
an dem G r i f f e l und dem S t a u b b l a t t b ü n d e l anklammernden Ap ide gelingen (!). 
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3 2 3 . E c h i n o c a c t u s L k . e t O t t o . 

1 4 8 1 . E . W i s l i z e n i E n g e l m . Die B l ü t e n sah C o c k e r e l l (Amer. Nat . 
X X X I V - 1900. p. 487—488) i n New Mexiko von mehreren Apiden der Gat tung 
Li thurgus u . a. besucht, desgl. die B l ü t e n anderer Cacteen, wie O p u n t i a a r 
b o r e s e e n s E n g e l m . , C e r e u s p o l y a c a n t h u s E n g e l m . , C e r e u s F e n d -
l e r i E n g e l m . (?), M a m i l i a r i a und O p u n t i a sp., an denen auch andere 
Apiden bemerkt wurden (s. Besucherverzeichnis). 

1 4 8 2 . E . W h i p p l e i E n g e l m . et B i g e l . hat reizbare S t a u b g e f ä s s e , die 
nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1616) einige Sekunden nach der Reizung eine gegen 
den G r i f f e l gerichtete Bewegung a u s f ü h r e n (Bot. Jb . 1883. I . p. 487). 

324. Opuntia Haw. 

A n zahlreichen kult ivier ten A r t e n beobachtete T o u m e y (Asa Gray B u l l . 

V I I . 1899. p. 3 5 — 3 6 ; cit. nach Bot. Jb. 1899. I I . p. 405—406) sensitive 
S t a u b g e f ä s s e , die sich bei B e r ü h r u n g gegen das P is t i l l h in bewegten, ohne die 
Narbe zu b e r ü h r e n . Die B e s t ä u b u n g wurde von Bienen ausge führ t , doch kamen 

auch K ä f e r (Coprophilus, Notoxus) als Besucher vor. 
Nach M e e h a n (Proc. Acad. Nat . Sc. Philadelphia 1876. p. 159; cit, 

nach Bot. Jb . 1877. p. 748) ö f f n e n sich die B l ü t e n ebenso wie die der 
M a m i l l a r i a - A r t e n mittags; die meisten C e r e u s - A r t e n b l ü h e n dagegen 

nachts auf. 
1483 . 0 . v u l g a r i s M i l l . A n den B l ü t e n von Gartenexemplaren beob

achtete R . E . K u n z e (Li t ter . N r . 1290) zahlreiche Honigbienen, durch deren 
Bewegungen die reichlich Pollen abgebenden S t a u b g e f ä s s e an den G r i f f e l ge
d r ü c k t wurden; Fliegen besuchten die B l ü t e n ebenfalls, i n einem Fal le f and 
sich auch eine H u m m e l ein (Bot, Jahrb. 1883. I . p. 491—492) . 

Die Pflanze bietet nach G a n o n g (Bot. Gaz. X X V . 1898. p. 221—228) 
einen F a l l von Polyembryonie, indem die Eizelle völl ig degeneriert und nur 
Advent ivembryonen aus dem Nucellargewebe gebildet werden; Samen mi t zwei 
Embryonen sind auch von E n g e l m a n n bei O. t o r t i s p i n a E n g e l m . et B i g . 

beobachtet worden. 
1 4 8 4 . 0 . l ep tocau l i s D C E i n Exemplar, das M e e h a n (Li t ter . N r . 1618) 

ku l t iv ie r te , hatte seit Jahren keine F r ü c h t e getragen; 1883 entwickelte es 
kleine Knospen, aus denen samenlose F r ü c h t e hervorgingen (Bot. Jb . 1883. I . 

p. 486). 
1 4 8 5 . 0 . a r b u s c u l a E n g e l m . erzeugt nach P r e s t o n (Bot. Gaz. B d . 3 1 . 

1901 . p. 127) zahlreiche reife F r ü c h t e , die jedoch nur sehr wenige ke imfäh ige 
Samen enthalten; d a f ü r besitzt die Pflanze die Fäh igke i t , an allen ihren nieder
liegenden Zweigen sich zu bewurzeln; auch die abgefallenen F r ü c h t e treiben 

Sprosse und Wurze ln . 
1 4 8 6 . 0 . B i g e l o w i i E n g e l m . entwickelt i n den dür ren Ebenen Arizonas 

nach T o u m e y (Bot, Gaz. X X . p. 360) selten samenhaltige F r ü c h t e ; unter 
50 F r ü c h t e n fand er nur zwei mit je einem ausgebildeten Samen. Z u m Ersatz 
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besitzt die A r t wie auch andere Formen der Gruppe Cyl indropunt ia eine sehr 
starke vegetative Vermehrung durch Aussprossungen, die schon bei leiser Be
r ü h r u n g abbrechen und mi t ihrem ü b e r a u s m ä c h t i g e n Besatz von Bartdornen 

leicht an den Haaren von Tieren festhaften. Andere A r t e n , wie O. W h i p p l e i 

E n g e l m . et B i g . und O. v e r s i c o l o r E n g e l m . mi t weniger entwickelten 
Klet teinrichtungen produzieren auch reichlicheren Samen. 

1 4 8 7 . 0 . T u n a M i l l . in M e x i k o besitzt nach S e n r a t (Note sur la po l l i 

nat ion des Cactees. Revue gener. Bot. X . 1898) stark reizbare S t a u b f ä d e n und 
wird von einer Apide bes t äub t (Bot. Jb . 1898. I I . p. 424) . A u c h O. t u n i -
c a t a P f e i f t , zeigt ä h n l i c h e Reizbarkeit der S t a u b f ä d e n , die bei den C e r e u s -

B l ü t e n feh l t ; letztere wurden von Fl iegen besucht. 

1 4 8 8 . 0 . c y l i n d r i e a D C . Die roten B l ü t e n sah G . v. L a g e r h e i m 

( Ü b . d. B e s t ä u b , v. Bracbyot. ledif. p. 115) i n Ecuador von K o l i b r i s (Lesbia 
eucharis Bourc. und Lafresnaya flavicaudata Fras.) besucht. 

1489 . Nopa lea c o c c i n e l l i f e r a S. D y c k ( = C a c t u s c o c h e n i l l i f e r L . ) . 

A n den B l ü t e n des Kocheni l le-Kaktus beobachtete S a l v i n be iDuenas i n Guate
mala den K o l i b r i Doricha enicura Sa lv in ( In t rod . to the Troch i l . p . 95). 

1 4 8 . F a m i l i e P e n a e a c e a e . 

1490 . S a r c o c o l l a s q u a m o s a B t h . [ S c o t t E l l i o t , Orn i t h . F low. p. 273 
bis 274] . Die scharlachroten, ornithophilen B l ü t e n (s. F i g . 119) dieser süd

afrikanischen A r t stehen d i c h t g e d r ä n g t an den Zweig

enden; B l ü t e n r ö h r e und T r a g b l ä t t e r s ind behufs A b 
hal tung u n n ü t z e r B l u m e n g ä s t e i n hohem Grade klebrig. 

Die etwa 1 Z o l l lange K r o n r ö h r e t r ä g t zu rückgesch lagene 
Abschnitte. D ie S t a u b b l ä t t e r neigen zusammen und 

legen sich dicht unter der Narbe an den G r i f f e l . Biegt 

man m i t einer Nadel die Antheren zur Seite, so s t äub t 

ein W ö l k c h e n von Pol len heraus. I n ä l t e ren B lü ten 

h ä n g e n die Antheren an der Aussenseite der B lü t en röh re 

herab. H o n i g wird von der Basis des Ovars reichlich 

abgesondert. S e l b s t b e s t ä u b u n g erscheint wegen der 

Stel lung der Narbe oberhalb der Antheren fast aus

geschlossen. — A u c h die üb r igen A r t e n der Gat tung 
sind wahrscheinlich orni thophi l . 

Als B e s u c h e r beobachtete S c o t t E l l i o t in Süd
afrika häufig einen Honigvogel (Nectarinia chalybea). Insektenbesuch findet selten statt. 

Fig. 119 S a r c o c o l l a 
squamosa (L.) Endl. 
Blüte läugsdurchschnit-
ten. — Nach E n g l e r -

P r a n t l . 

1 4 9 . F a m i l i e T h y m e l a e a c e a e . 

3 2 5 . P h a l e r i a J a c k . ( = D r i m y s p e r m u m R e i n w . = L e u c o s m i a 
B e n t h . ) 

* 1 4 9 1 . P h . sp . Die weisslichen, büsche l ig vereinigten B l ü t e n (s. F i g . 120) 
sind nach Beobachtungen K n u t h s auf Java s t a m m b ü r t i g und leuchten in der 
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unter dem dichten Laubdach stets herrschenden D ä m m e r u n g , wodurch ihre Augen-
f ä l h g k e i t wesentlich e rhöht wird. Die leicht gebogene, i n ihrem Grunde den 
Nektar enthaltende K r o n r ö h r e ist 35 mm lang; der vierspaltige Saum hat einen 
Durchmesser von etwa 2 cm. V o n den acht S taubb lä t t e rn ragen vier aus der 
2—3 m m weiten B l ü t e n ö f f n u n g 2 m m weit hervor, die vier anderen stehen 
innerhalb derselben; die kopfige Narbe überragt, diese Antheren zuweilen. Gegen 
Ende der Blüteze i t ve r längern sich die Antheren, bis sie die Narbe erreichen 
oder selbst ü b e r r a g e n ; die dann mögl iche spontane S e l b s t b e s t ä u b u n g scheint 
aber ohne E r f o l g zu bleiben. 

Fig. 120. P h a l e r i a sp. 
1 Zweig (2 : 3) mit einem Blütenbüschel. Rechts von diesem au der Zweigunterseite die von 
Ameisen besuchten Blattläuse. 2 Einzelne Blüte in nat. Gr. mit langen Staubblättern und 

kurzem Griffel. Orig. K n u t h . 

Als Besiäuber beobachtete K n u t h eine Hesperide, die mit B a o r i s (Hespe r i a ) 
n a r o o a M o o r e in D i s t a n t (Rhopalocera Malayana, Tab. X X X I V , Fig. 12) überein
stimmt. Der Falter besucht am Tage (zwischen 6 und 12 Uhr) die unter dem däm
merungsdüsteren Laubdache der Bäume sich scharf abhebenden und duftenden Blüten. 
Seine Rüssellänge stimmt mit der Länge der Kronröhre auf das genaueste überein. 
Beim Anfliegen berührt er zuerst die weitvorstehende Narbe und belegt sie mit fremden 
Pollen, wenn er bereits eine Blüte besucht hatte; um den Nektar zu erreichen, muss er 
den Rüssel vollständig in die Kronröhre versenken und dabei wird der Kopf von neuem 
mit Pollen bedeckt. 
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Gleichfalls in der Rüssellänge (33 mm) mit der Kronröhrenlänge stimmt ein Tag
falter überein, den K n u t h honigsaugend an den Blüten antraf: Papilio memnon L. 
(determ. A l f k e n ) , der ebenfalls Fremdbestäubung herbeiführt . 

Als Pollendieb, der aber gelegentlich Befruchtung bewirken kann, bemerkte K n u t h 
eine Schwebfliege. Auch Xylocopa tenuiscapa Westw. fand sich auf den Blüten ein, 
biss die Kronröhre mehrere Millimeter über dem Grunde durch und gewann so den 
Nektar ohne Nutzen für die Blüte; da sie bei dem Unterkriechen an ihrem haarigen 
Körper auch Pollen mitnahm. so könnte durch sie ebenfalls Fremdbestäubung herbei
geführt werden. 

Auch Scharen schwärzlicher Ameisen besuchen die Pflanze und gehen den an 
der Unterseite der Äste sitzenden zahlreichen, roten, kaum 1 mm langen Schildläusen 
nach. Was die Schildläuse der Pflanze durch Entziehen von Stoffen schaden, nützen 
die Ameisen durch den Schutz, den sie den Blüten gewähren. Näher t man einem Zweige 
den Finger, so erheben sich die Ameisen, indem sie sich auf die Hinterbeine stützen 
und so den Feind erwarten, auf den sie sich bei Berühren des Zweiges sofort losstürzen. 

* 1 4 9 2 . P h . ( D r i m y s p e r m u m ) s u . Die von B a i l l o n unter P h a l e r i a 

c a p i t a t a zusammengefassten indischen Formen sind mögl icherweise getrennte 
A r t e n , jedenfalls sind sie b lü tenbio logisch verschieden. Die vorliegende Form 

st immt m i t der vorigen i n der G r ö s s e der B l ü t e n , L ä n g e 

des Kronsaumes, Absonderung u n d Bergung des Honigs 

übere in . Dagegen ist die Lage von Antheren und Narbe 
die entgegengesetzte, da die 6 m m aus der Blumenkrone 

hervorstehende Narbe die 8 Antheren noch um 5 mm 

übe r r ag t (siehe F i g . 121). Die noch e m p f ä n g n i s 
f ä h i g e Narbe biegt sich gegen Ende der Blü teze i t seit

wärts, so dass sie ausserhalb der jetzt schon fast pollen
losen S t a u b b l ä t t e r liegt und so etwaigen Besuchern 

leichter zugäng l ich ist. Un te r den Zwi t t e rb lü t en f inden 
sich vereinzelte m ä n n l i c h e B l ü t e n . 

Die anfliegenden Insekten b e r ü h r e n zuerst die 

pollenbedeckten Antheren u n d dann erst die Narbe, so 
dass S e l b s t b e s t ä u b u n g eintreten muss. Diese scheint 

Blüte in nat. Gr. von der jedoch nicht von E r f o l g zu sein, vielmehr n i m m t K n u t h 
Seite im Aufriss. sNarbe, . , , , . . „ ,. 
a lange, a' kurze Staub- a n ' c l a s s ° - e r a b u n c * z u nutgebrachte, fremde Pol len die 
blätter, ov Fruchtknoten. Befruchtung h e r b e i f ü h r t ; er schliesst dies daraus, dass 

trotz des lebhaften Insektenbesuches ve rhä l tn i smäss ig 
wenige F r ü c h t e gebildet werden. 

Als B e s u c h e r sah K n u t h Xylocopa tenuiscapa Westw. von Blüte zu Blüte 
fliegen oder auch kriechen und sich zum Honigsaugen an die Blüte anklammern; 
nur selten beisst die Biene die Kronröhre an, um den Honig zu rauben. Weiter be
obachtete er Baoris narooa Moore sgd. und Papilio esperi Butl . 

1 4 9 3 . P h . ( L e u c o s m i a ) B u r n e t t i a n a ( B e n t h . ) und a c u m i n a t a ( A . G r a y ) 
wurden von A s a G r a y (Americ. Journ . of Sc. 1865. p. 1 0 1 ; cit. nach D a r w i n , 
Verschied. B l ü t e n f o r m . Stuttgart 1877. p. 99) f ü r heterostyl e rk lä r t . 

1 4 9 4 . D a p h n e t u c o r u m L . brachte bei v ie l jähr iger K u l t u r nach Beob
achtungen von M e e h a n (Contr. L i f e - H i s t , V I . p. 2 8 1 — 2 8 2 ) nicht einen ein-

Fig. 121. P h a l e r i a sp. 
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zigen Samen hervor. I n der K r o n m ü n d u n g stehen 4 S t a u b b l ä t t e r , die sogleich 
beim A u f b l ü h e n sich ö f f n e n ; die tiefer stehenden Stamina reifen erst am f o l 
genden Tage. Die auf einem kurzen G r i f f e l stehende Narbe erschien normal, 
doch zeigte sie sich i n keinem F a l l mi t Pol len belegt. Letzterer hat eine sehr 
klebrige Beschaffenheit und t r i t t nur schwach aus den F ä c h e r n aus. Die K r o n 
röhre ist f ü r Honigbienen zu lang; H u m m e l n schlitzen sie am Grunde an. 
Vielleicht sind Falter die zugehörigen Bes t äube r , die an der B lü te aber nur 
S e l b s t b e s t ä u b u n g be fö rde rn k ö n n e n (?). 

1495 . D i r c a p a l u s t r i s L . [ R o b . Flow. X V . p. 73—74] . — B . — Die 
vor dem Laube erscheinenden, g r ü n h c h gelben B l ü t e n (s. F ig . 122) dieses nied
rigen Strauches werden durch Knospenschuppen geschütz t und haben eine 
h ä n g e n d e Lage. D ie etwa 5 m m lange Ke lchröhre zeigt undeutliche Lappen 
und wird i m Grunde völ l ig von dem Ovar aus
ge fü l l t , so dass ein Insekt mit 4 m m langem 
Saugorgan den H o n i g zu erreichen vermag; letz

terer scheint von der inneren Ke lch röh re abge
sondert zu werden. Diese ist auf einer kurzen 

Strecke oberhalb des Ovars bis zur Insertions-
stelle der S t a u b g e f ä s s e verengt; auch der Zu
gang zu der d a r ü b e r liegenden Erweiterung wird 
durch die 8 S t aubge fä s se und den G r i f f e l er
schwert. Die Antheren stehen etwa 2 m m 
aus der R ö h r e n m ü n d u n g hervor und werden 
ihrerseits von der Narbe wieder um 2 m m über
ragt. Bei einer sich eben ö f f n e n d e n B l ü t e f and 
R o b e r t s o n die Narbe bereits empfängn i s f äh ig , 
w ä h r e n d die im B l ü t e n e i n g a n g stehenden Antheren 

noch geschlossen waren. Die Protogynie ist aber jedenfalls eine sehr schwache, 
da sonst die vollkommen geöf fne ten B lü t en immer bereits s t ä u b e n d e Antheren 
zeigten; von letzteren ö f f n e n sich die längeren zuerst. D ie Einr ichtung f ü r 
F r e m d b e s t ä u b u n g ist die gleiche wie gewöhnl ich bei h ä n g e n d e n B l ü t e n , deren 
Narbe die Antheren überragt . Geitonogamie ist mögl ich ; f ü r Autogamie ist nur 
geringe "Wahrscheinlichkeit vorhanden. Die Reduktion der Kelchlappen scheint 
anzudeuten, dass ihre Rolle als Schutzorgan in vorliegendem Fal le von den 
Knospenschuppen ü b e r n o m m e n wird, die sowohl den B l ü t e n s t a n d als eine Laub
knospe einschliessen. Die h ä n g e n d e Lage der B l ü t e n , ihre ve rhä l tn i smäss ig 
enge K e l c h r ö h r e und ihr f rühze i t iges , schon Mi t t e März erfolgendes Erscheinen 

sprechen f ü r Anpassung an kleinere Apiden. 
Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an einem Märztage 4 lang

rüsselige und 6 kurzrüsselige Bienen, sowie 1 Tagfalter. 

1 4 9 6 . P i m e l e a p r o s t r a t a V a h l , auf Neu-Seeland, t räg t nach T h o m s o n 

(New Zeal. p. 282—283) in Do ldens t r äus sen zusammengedräng te , kleine, wohl
riechende und honighaltige Blü ten , die der Geschlechterverteilung nach t r imonö-
cisch zu sein scheinen, da genannter Forscher rein hermaphrodite, sowie 

Fig. 122. D i r c a p a l u s t r i s L. 
A Habitus der Inflorescenz. 23 Blüte 

längsdurchschnitten. 
Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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m ä n n l i c h e und weibliche Formen — mi t Ü b e r g ä n g e n — beschreibt; i n den pro-
tandrischen Zwi t t e rb lü ten ist der G r i f f e l vor dem A u f b l ü h e n k ü r z e r als die Stamina, 

streckt sich dann w ä h r e n d der Anthese 
be t räch t l i ch und hebt die Narbe seit

l ich und ü b e r die Antheren hinaus 

(Verg l . die A b b i l d , v. P. pauciflora 

R. Br . i n F i g . 123). 

1 4 9 7 . D r a p e t e s D i e f f e n b a c h i i 
H o o k , unterscheidet sich von P i m e -

l e a durch lockere, unscheinbare und 
duftlose Z w i t t e r b l ü t e n ohne H o n i g , die 

in zwei Formen m i t verschieden langem 

P i s t i l l auftreten; die sexuelle Verschie

denheit derselben wurde n icht gep rü f t . 

D i e B l ü t e n werden wahrscheinlich von 

kle inen Fa l te rn besucht, die i n grosser 

Menge zwischen den niedrigen Pflanzen 

u m h e r s c h w ä r m t e n (nach T h o m s o n a. 

a. O.). 

Fig. 123. Pimelea pauciflora R. Br. 150. Familie ElaeagltöCeae. 
A Habitus, B Blütenlängsschnitt. — Nach 

E n g i e r - P r a n t i . * 1 4 9 8 . E l a e a g n u s l o n g i p e s A . 
G r a y . Diesen b l ü t e n r e i c h e n Strauch 

sah K n u t h bei Tokio von sehr zahlreichen Bienen besucht, die nur Pollen 
sammelten. — Die duft losen, gelblich-weissen, stark schü l fe r ig rauhen, homo-

gamen B l ü t e n haben eine 6 m m lange K r o n r ö h r e , an die sich vier schräg auf

wär t s gerichtete K r o n z i p f e l von etwa 5 m m L ä n g e u n d Breite anschliessen. 

D i e vier Antheren stehen in dem quadratischen 2 m m weiten B l ü t e n e i n g a n g e 

und zwischen ihnen, gleichhoch, die Narbe, so dass S e l b s t b e s t ä u b u n g unvermeid

l i ch ist. Bei dem äusse r s t h ä u f i g e n Insektenbesuch wird aber kaum ,eine B lü te 

davon Gebrauch machen, sondern die pollen bedeckten Insekten werden stets 

f remden Pollen auf die Narbe bringen. H o n i g konnte K n u t h i n den B lü t en 
n icht f inden. 

Als B e s u c h e r bemerkte K n u t h bei Tokio besonders Osmia taurus Sm., Eucera 
chinensis Sm., Anthrena halictoides Sm. und Nomada versicolor Sm. (nach Bestimmung 
von A l f k e n ) . 

151. Familie Lythrariaceae. 

Nach Köhne (Lythrac. monograph. describuntur in Engl. Jahrb. I. 1881. 

p. 142—178, 2 4 0 — 2 6 6 , 305—335, 4 3 6 — 4 5 8 ; I I . 1882. p . 136—176 , 3 9 5 — 4 2 9 ; 
I I I . 1883. p. 129, 319, 3 4 1 ; I V . 12, 386 ; V . 95 ; V I . 1 ; V I I . 1) besitzen alle 
blumenblattlosen A m m a n i a - A r t e n nebst denen, die 1—4 K r o n b l ä t t e r neben 
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apetalen B l ü t e n entwickeln, auch eine mehr oder weniger sitzende Narbe, sowie 
nicht hervorragende S taubge fäs se . Ebenso ve rhä l t sich P e p l i s , L y t h r u m 

n u m m u l a r i f o l i u m und t h e s i o i d e s , sowie die R o t a l a - und N e s a e a -
Ar ten mi t inkonstant auftretenden K r o n b l ä t t e r n . A l l e diese Formen scheinen 
den entomophilen Charakter aufgegeben zu haben und zu reiner Autogamie 
übergegangen zu sein; besonders ist dies der F a l l bei den A r t e n , die ihre 
F r ü c h t e sehr schnell zur Reife br ingen , wie R o t a l a m e x i c a n a , s t a g n i n a , 

e l a t i n o i d e s . Das Endglied der Reihe ist dann ausschliessliche Kleistogamie 
wie bei A m m a n i a l a t i f o l i a . D ie A m m a n i a - A r t e n mi t konstant auf
tretenden K r o n b l ä t t e r n sind dagegen entomophil. 

Tr imorphie kommt nach K ö h n e (Lythraceae in E n g l e r s Nat . Pflanz. 
ILT, 7. p. 4—5) ausser bei L y t h r u m S a l i c a r i a noch bei L . v i r g a t u m , 

f l e x u o s u m , m a c u l a t u m , sowie D e c o d o n v e r t i c i l l a t u s E H . , Dimorphie 
bei 9 A r t e n von L y t h r u m , 3 R o t a l a - A r t e n , bei N e s a e a und P e m p h i s vor. 
Die heterostylen A r t e n machen etwa 5 °/o der Gesamtzahl aus. Viel leicht ist 

L y t h r u m a c i n i f o l i u m nur eine i n abgegrenztem Gebiet entstandene dimorphe 
Var ie tä t des weiter verbreiteten, homostylen L . m a r i t i m u m (nach B . Jb . 1884. 

I . p. 680). A n s ä t z e zu beginnender, zweihäusiger Geschlechterverteilung zeigen 
sich nur bei A d e n a r i a . 

326. Ammania L. 

1 4 9 9 . A . l a t i f o l i a T o r r , et G . ( = A . c o c c i n e a R o t t b . ) kommt nach 
B r i t t o n und B r o w n (I l lus t r . Flora. Nor th . U n . Stat. I L p. 469) i n Nord 
amerika m i t purpurnen K r o n b l ä t t e r n und ve r l änge r t em G r i f f e l vor, ist also nicht 
ausschliesslich kleistogam (!). Dagegen wird bei A . K o e h n e i B r i t t . ( = A . hu
mil is ß Torr , et Gr.) das Vorkommen ge fä rb te r K r o n b l ä t t e r als f ragl ich be
zeichnet. 

K ö h n e (a. a. O. I . p . 251) unterscheidet A . l a t i f o l i a L . als kurz
griffel ige, apetale A r t von der langgriffel igen A . c o c c i n e a R o t t b . , die K r o n 
b lä t t e r besitzt und bezeichnet beide vielfach verwechselte A r t e n als sehr nahe 
verwandt; doch sprechen nach ihm keinerlei Beobachtungen dafür , dass A . l a t i 
f o l i a und c o c c i n e a etwa Formen einer A r t sein k ö n n t e n ; trotzdem hat diese 
Annahme aus biologischen G r ü n d e n grosse Wahrscheinlichkeit. 

327. Lythrum L. 

1 5 0 0 . L . a l a t u m P u r s h . (Nordamerika). Messungen der Pollenkorn-

grösse , der S t a u b b l a t t l ä n g e sowie der Narbenpapillen bei der lang- und kurz
gr i f fe l igen F o r m wurden von B . D . H a l s t e d (Li t ter . N r . 882) mitgeteilt. D ie 
Pollenzellen der kurzen S t aubge fä s se sind etwa ein Dr i t t e l kleiner als die der 
langen, die Narbenpapillen der langgriffel igen Form etwa doppelt so lang als 

die der kurzgr i f fe l igen. 
Nach R o b e r t s o n (Flow. V I I I . p. 179) tragen die 4—5 d m hohen, 

stark verzweigten Stengel lockere Trauben mit purpurnen Blü ten . Die 6 K r ö n -
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b lä t t e r sind mi t je einer röt l ichen, zum Grunde f ü h r e n d e n L i n i e gezeichnet; sie 

breiten sich soweit aus, dass die B l ü t e einen Durchmesser von 15 mm erreicht. 
Bei der kurzgriffel igen F o r m steht die Narbe i n der H ö h e des Kelchschlundes 
und die S t aubge fä s se ragen 3—4 m m hervor; bei der langgri f fe l igen F o r m ragt 

die Narbe etwa 3 m m hervor und die S t a u b g e f ä s s e erreichen nur den Schlund. 
Bei letzterer F o r m ä n d e r n die Stamina in der L ä n g e derart ab, dass anschei

nende Trimorphie entsteht; jedoch dient wohl die ungleiche L ä n g e nur dazu, 

das Z u s a m m e n d r ä n g e n der Antheren i n der engen R ö h r e zu verhindern. Die 
h ä u f i g in grösseren Gruppen auftretende Pflanze w i r k t recht a u g e n f ä l l i g 

und f ü r Insekten anlockend. Die 5-—6 m m lange K e l c h r ö h r e ist so eng, 

dass nur langrüsse l ige Besucher Z u t r i t t haben. D ie wichtigsten B e s t ä u b e r 
sind Falter. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois an 12 Tagen des Juni, Juli 
und August 1 kurzrüsselige und 6 langrüsselige Apiden, 8 Falter und 5 langrüsselige 
Dipteren. 

1 5 0 1 . L . S a l i c a r i a L . M e e h a n (Contrib. L i f e - H i s t . I X . 1883. p. 301 
—302) beobachtete an einem langgr i f fe l igen Exemplar Protogynie. D i e B lü t en 

wurden vielfach von einem Fal ter besucht, der jedoch die Narbe nicht berühr te . 

D a letztere langlebig ist und mehrere Tage fr isch b l e ib t , ist Geitonogamie 
durch Po l l en fa l l wahrscheinlich. — Die Fruchtbarkei t der lang- und mittel

gr i f fe l igen F o r m — nach der Zahl der re i fen Samenkapseln beurteilt — fand 
M e e h a n nicht wesentlich verschieden. 

Ali einer Pflanze mi t langgri f fe l iger B l ü t e n f o r m wurde am Michigan 
Agr ic . College (nach B e a l Amer . Na t . X I V . 1880. p . 201) Ü b e r t r a g u n g des 

Pollens durch Bienen beobachtet; nach einigen Tagen f ie len die bes täubten 
Pis t i l le ab. 

328. Cuphea P. Browne. 

Der Sitz der Nektarabsonderung ist bei vielen A r t e n der B l ü t e n s p o r n . 

1502. C. petiolata Köhne (= Cuphea viscosissima Jacq.). Die 
B l ü t e n sah A . F F o e r s t e (Li t te r . N r . 698) in Nordamerika des Honigs wegen 
von l ang rüs se l i gen Bienen besucht. 

1 5 0 3 . C. lu t e scens K ö h n e ( = C u p h e a Z i m a p a n i E . M o r r . ) hat 

nach M e e h a n (Contr. L i f e - H i s t . V I . p . 281) eine h ö c h s t vol lkommene E in 
r i ch tung f ü r S e l b s t b e s t ä u b u n g , indem die Narbe nebst vier Antheren in ein 

dichtes Nest v o n Wollhaaren eingewickelt ist, das gleichzeitig „ W i e g e und Grab" 
dieser Organe ist (?). 

* 1 5 0 4 . P e m p h i s a c i d u l a F o r s t , wurde nach K n u t h auf der Insel 
Groot Kombuis w ä h r e n d einer halben Stunde von drei I nd iv iduen der Xylocopa 
aestuans F . besucht. 

1 5 0 5 . L a f o e n s i a d e n s i f l o r a P o h l und andere brasilianische A r t e n be
sitzen nach W a r m i n g (Lagoa Santa p. 328) extraflorale Nektar ien an den 
Blattspitzen. 
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1506 . Nesaea v e r t i c i l l a t a H . B . K . Nach einer Notiz von Ch . W r i g h t 
(Americ. Nat . V I I . 1873. p. 739—740) sind die B l ü t e n heterostyl-dimorph. 

1 5 0 7 . L a g e r s t r o e m i a L . F r i t z M ü 11 er (Nature X X V I I . 1883. p. 364) 
bes täub te eine i n seinem Garten b l ü h e n d e , selbststerile A r t an einigen B l ü t e n 
mi t g r ü n e m Pollen (aus den Befruchtungsantheren), an anderen B l ü t e n mi t 
gelbem Pollen von einer verwandten V a r i e t ä t (oder A r t ) ; beide ergaben F r ü c h t e 
mit anscheinend gutem Samen, aber nur die mi t dem g r ü n e n Pollen erzielten 
K ö r n e r gelangten zur K e i m u n g (mitget. von H e r r n . M ü l l e r in Kosmos X I I I . 
1883. p. 254—255) . — Ü b e r die H e t e r a n t h e r i e s. B d . I . p. 130. 

1 5 2 . F a m i l i e L e c y t h i d a c e a e . 

1508 . B a r r i n g t o n i a r acemosa B l . in Ostafr ika hat nach Beobachtungen 

von W e r t h (Verh . d. Bot. Ver . d . Prov. Brandenburg 42. Jahrg. 1900. p. 225) 

eine ähnl iche B l ü t e n k o n s t r u k t i o n wie die M y r t -
acee J a m b o s a (s. d.). Die grossen, sich erst 

nach Sonnenuntergang ö f f n e n d e n und schon am 
nächs ten Morgen die K r o n b l ä t t e r abwerfenden 
B lü t en sind an der senkrecht h e r a b h ä n g e n d e n 

Traubenachse wagerecht gestellt. Die zahlreichen, 
langen, oben weissen, nach dem Grunde zu röt
lichen S t a u b f ä d e n geben der B lü t e eine zartrosa 
F ä r b u n g ; die inneren, kürzeren Stamina sind 
antherenlos und funkt ionieren als Saftdecke f ü r 
den H o n i g , der von dem kre i s förmigen Discus 

abgesondert w i rd (s. F i g . 124). 

Von B e s u c h e r n bemerkte W e r t h beiDar-es-
salaam abends Noctuiden, in den frühen Morgen
stunden Tagfalter und wiederholt auch einen H o n i g -
v o g e l (Nectarinia), der sich an der Inflorescenz-
achse oder einem benachbarten Zweige festklammerte 
und bei der Honigausbeutung vielfach zuerst mit der bevorstehenden Narbe und darauf 
mit den Antheren in Berührung kam, so dass er Fremdbestäubung herbeiführen musste. 
Als unnütze Gäste traten auch Hymenopteren, darunter die Honigbiene (Apis mellifica 
L. var. africana) und zahlreiche honigleckende Ameisen auf. 

Fig. 124. B a r r i n g t o n i a i n -
s i g n i s (Bl.) M i q . 

Blüte längsdurchschnitten. — Nach 
E n g l e r - P r a n t l . 

3 2 9 . C o u r o u p i t a A u b l . 

Bei dieser Gat tung wächst die n a p f f ö r m i g e R ö h r e des A n d r ö c e u m s auf 

einer Seite zu einer breiten, löffe lar t ig gewölbten Platte aus, deren die Antheren 
tragender R a n d sich übe r die B lü t enmi t t e herüber leg t und dadurch eine Decke 
f ü r den intrastaminalen, nektarabsondernden, n a p f f ö r m i g e n Discus herstellt (vg l . 
N i e d e n z u i n E n g l . Nat . P f l a n z e n ! I I I , 7. p . 38 und F i g . 17 C u. D eben-

dort, die i n F i g . 125 kopiert ist). 
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1509 . C. g u i a n e n s i s A u b l . Die tief karminroten B l ü t e n sah A . F W 
S c h i m p e r (Pflanzengeogr. p. 135) auf Tr in idad von K o l i b r i s besucht. — 

Der e r w ä h n t e , e igen tüml iche B a u des 
A n d r ö c e u m s scheint m i t der B e s t ä u b u n g 

i n Beziehung zu stehen! 

153. Familie Rhizophoraceae. 

1510. Rhizophora mangle L. 
Der B l ü t e n b a u dieses viviparen Mangrove-

baumes wurde von W a r m i n g an Mate

r ia l von der Inse l St. Thomas untersucht 

(s. E n g l e r s Jahrb. I V 1883. p . 519 

— 5 4 8 ) . 
1 5 1 1 . B r u g u i e r a g y m n o r h i z a 

L m k . [ W e r t h , Biolog. F r a g m . aus Ost

af r ika . Ber l in 1900. p. 227—228] . Die B l ü t e n dieses ostafrikanischen, der 
Mangroveforniat ion angehör igen Baumes sind a b w ä r t s gerichtet und haben weisse, 

beim A b b l ü h e n sich missfarbig braun f ä r b e n d e 

K r o n b l ä t t e r , deren starke Behaarung eine Saftdecke 

f ü r den im Grunde der a u s g e h ö h l t e n B l ü t e n a c h s e 

abgesonderten H o n i g bildet. Der G r i f f e l ragt mi t 

der 2—4 lappigen Narbe soweit ü b e r die Pollen
zone hinaus, dass F r e m d b e s t ä u b u n g gesichert er

scheint. Ob Autogamie bei der angegebenen 
h ä n g e n d e n Stel lung der B l ü t e n vermieden wird, 

l ä ss t der genannte Beobachter une rö r t e r t . (Verg l . 

F i g . 126.) 

Als B e s u c h e r fand sich auf Sansibar der H o n i g -
v o g e l Anthotreptes hypodila Jard. ein, der sich beim 
Honigsaugen an dem blütentragenden Zweige anklam-

Fig. 126. B r u g u i e r a e r i o - m e r t e . 
pe t a l a W. et A r n . 

Blüte im Längsschnitt. — Nach 
E n g l e r - P r a n t l . 

154. Familie Combretaceae. 

330. Combretum L. 

I m Kelchgrunde hegt nach B r a n d i s (Combretaceae i n E n g l . P f l . 111,7. 

p. 121) ein Discus, der sich bei gewissen A r t e n r ö h r e n f ö r m i g v e r l ä n g e r n kann 
(s. F i g . 127); derselbe sondert wahrscheinlich Nek ta r ab (!). 

Die wechselnde Ausb i ldung , die u . a. bei den afrikanischen A r t e n dieser 

polymorphen Gat tung das Receptaculum und der Nektardiscus zeigen (s. die 
Sek t ionenüber s i ch t i n A . E n g l e r u n d L . D i e l s Monograph. a f r i k . Pf lanz . I I I . 

A B 
Fig. 125. C o u r o u p i t a su r i n am en sis 

M a r t . 
A Andröceum nebst Kelch in natürlicher 
Lage, von der Seite. B Andröceum mit 
emporgehobenem Helm, von vorn. — Nach 

E n g l e r - P r a n t l . 
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Combretaceae p. 8—11) lassen eine ebenso vielseitige Anpassung der B l ü t e n 
an verschiedene Klassen von Bes t äube rn vermuten. Al s b lü tenbiölogisch be
sonders hochorganisierte Formen sind z. B . C. b r a c 
te a t u m E n g l , e t D i e l s mi t bauchig erweitertem, 
unterem Receptaculum und e igentüml icher K r ü m m u n g 
der B l ü t e n r ö h r e , sowie der B e s t ä u b u n g s o r g a n e und 
das verwandte C. L a w s o n i a n u m E n g l , e t D i e l s 
(a. a. O. p . 100—101) zu nennen. 

Brasilianische A r t e n besitzen nach F r i t z M ü l l e r 
( A correlacäo etc. p. 23) wechselfarbige Blumen, die 
anfangs goldgelbe, dann orangefarbene S t a u b f ä d e n ent
halten und von K o l i b r i s be s t äub t werden (vgl . Bot. 
Zeit. 1870. p. 275). 

1 5 1 2 . C. L ö f f l i n g i i E i c h l . gehör t nach W a r 
m i n g (Lag . Sant. p . 304) mi t ihren goldgelben, reich-

blüt igen B l ü t e n s t ä n d e n zu den schöns ten Lianen in der Umgebung von Lagoa 
Santa. Dagegen hat C. J a c q u i n i i G r i s . v a r . b r a s i l i e n s i s E i c h l . 
weniger auffallende, weisse, d a f ü r aber sehr wohlriechende B l ü t e n . 

1513 , T e r m i n a l i a f a g i f o l i a M a r t . et Z u c c . und a r g e n t e a M a r t . et 
Zucc . b l ü h e n i n den Campos um Lagoa Santa nach W a r m i n g (Lag. Sant. 
p. 391) im August—September meist vor der Belaubung. Das gleiche g i l t auch 
f ü r H y l o b a t e s E i c h l . 

Fig. 127. C o m b re t u m 
e legans Comb. 

Unterer Teil der Blüte, längs 
durchschnitten. 

Nach E n g l e r - P r a n t l . 

1 5 5 . F a m i l i e M y r t a c e a e . 

Innerhalb dieser Familie treten vielfach grosse, pinsel- oder bürstenförmige, 
einfache oder zusammengesetzte B lü t ene in r i ch tungen auf , i n denen zahlreiche 
dichtgestellte und auffa l lend ge fä rb t e Filamente als Schauapparat wirken und 
zugleich zum Verschluss des Honigs beitragen; letzterer w i rd meist i m Umkre is 
des Gri f fe lgrundes abgesondert ( V g l . W e r t h i n Verh . d. Bot. Ver . d. Prov. 
Brandenburg. 42. Jahrg. 1900. p. 224 unter „Myr t aceen typus" ) . Pollenzone 
und Nektarzone haben sowohl an der E i n z e l b l ü t e als dem G e s a m t b l ü t e n s t a n d e 
einen Abs tand , dessen Dimension mit der Rüsse l - oder Schnabe l l änge der Be
sucher i n Beziehung steht; die von den Narben eines ganzen B l ü t e n s t a n d e s 
gebildete Pollenabladezone über rag t i n der Regel die tieferliegende oder bei 
cy l indr i sch-bürs tenförmigen Inflorescenzen mehr dem Centrum genähe r t e Pollen
zone, so dass der anstreifende Körper te i l des Besuchers zuerst mi t den Narben 
und dann erst mit den Antheren in B e r ü h r u n g t r i t t („Bürs ten typus"! ) . 

331. Myrtus L. 

1 5 1 4 . M . p s e u d o c a r y o p h y l l u s G o m . i n Brasilien zeigt nach W a r m i n g 

(Lagoa Santa p . 405) ein ähnl iches absatzweises B l ü h e n wie C o f f e a a r a b i c a , 

Knuth , Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 34 
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nur mi t kü rze ren Zwischenpausen und i n individuel l verschiedener Regel

mäss igkei t . 

1 5 1 5 . 31. o b c o r d a t a H o o k . f . und 31. p e d u n c u l a t a H o o k . f . auf Neu-
Seeland besitzen nach T h o m s o n (New Zeal. p . 263) weisse, ziemlich au f fä l l ige , 

anscheinend honiglose B l ü t e n , deren ausge

sprochene Protandrie Insektenhilfe bei der 

B e s t ä u b u n g notwendig macht. 

1 5 1 6 . P s i d i u m ( x u a y a v a R a d d i . 

Die B l ü t e n (s. F i g . 128) dieses vielfach i n den 

Tropen kul t ivier ten Strauches sah M e r r i t t 

i n Venezuela h ä u f i g von dem K o l i b r i Clais 

guimeti Reichb. besucht (nach G o u l d I n 

trod. p. 119). 

1 5 1 7 . 3 I y r r h i n i u m a t r o p u r p u r e u m 

S c h o t t , ein der Umgebung von Rio de 

Janeiro verbreiteter Strauch t r ä g t B l ü t e n mit 

fleischigen, nach Orangezucker schmeckenden 
U l e (Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. X V I I I . 

1900. p . 126—127) h ä u f i g von A p i d e n (Melipona sp.) besucht, die die 
B l u m e n b l ä t t e r annagten; grössere Wespen nahmen o f t ein Blumenbla t t zwischen 

die Vorderbeine, um es zu verzehren. A u c h M . r u b i f l o r u m B e r g i m Ge

birge des Staates S. Catharina hat geniessbare B l u m e n b l ä t t e r . 

1 5 1 8 . R h o d o m y r t u s t o m e n t o s a W i g h t i n den ostindischen Neilgherries 
zeichnet sich nach D . B r a n d i s (Sitz. Na tu rh . Ver . Preuss. Rhe in l . Westf. 

1889. p. 38 f f . ) durch eine vom M ä r z bis Oktober fortgesetzte Blü teze i t aus, 
die dem gle ichförmigen K l i m a entspricht. 

332. Myrceugenia Berg. 

1 5 1 9 . 31. o b t u s a B e r g hat nach J o h o w (Zur B e s t ä u b , chilen. Blü t . 

I I . p . 38) entomophile, jedoch nicht einseitig an eine spezielle B e s t ä u b e r g r u p p e 

angepasste B l ü t e n , die i n Chile von Bombus chilensis Gay besucht werden. 

A u c h andere Myrtaceen werden i n genanntem Lande von dieser H u m m e l sowie 
der Honigbiene gern beflogen. 

1 5 2 0 . 31. F e r n a n d e z i a n a H o o k , et A r n . , i n den Bergschluchten der 

Inse l Masatierra waldbildend, w i r d nach J o h o w (Estud. sobre 1. f lo r . d. 1. is l . 

de Juan Fernandez, Santiago 1896, nach einem Referat L u d w i g s im Bot . 

Centralbl . B d . 69. 1897. p . 324—331) durch K o l i b r i s (s. Besucherverzeichnis) 
bes t äub t . Desgleichen 

1 5 2 1 . 31. S c h u l z i i J o h o w auf den Farnsteppen der Inse l Masafuera 
( J o h o w a. a. O.) durch E u s t e p h a n u s l e y b o l d i J . G o u l d . 

1 5 2 2 . 3 I y r c i a S i n t e n i s i i K i a e r s k . i n Brasi l ien hat nach W a r m i n g 
(Lag . Sant. p . 402) eine zweimalige Blüteze i t . 

Fig. 128. Psi d i um Guayava Raddi . 
Blüte längsdurchschnitten. — Nach 

E n g l e r - P r a n t l . 

B l u m e n b l ä t t e r n . D ie B l ü t e n sah 
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3 3 3 . E u g e n i a L . 

1523 . E . m a r i t i m a B a r n . ? Die B l ü t e n werden in Chile nach J o h o w 
(Zur B e s t ä u b , chilen. B l ü t . I I . p . 37) wäh rend des Sommers vom Bombus chilensis 
Gay besucht. 

1 5 2 4 . E . ma laccens i s L . (?). A n den Blumen, aus deren kleiner Krone 
zahlreiche lange, karmoisinrote S t a u b f a d e n b ü s c h e l hervorstehen, sah G o s s e bei 
Savannah i n Nordamerika K o l i b r i s s chwärmen (nach G o u l d In t rod . to the 
Trochi l . p. 29). 

1525 . E . M i c l i e l i i L a m . i n Brasilien b l ü h t nach W a r m i n g (Lagoa 
Santa p. 402) zweimal i m Jahre; desgl. E . K l o t s c h i a n a B e r g , und T h e o -
d o r a e K i a e r s k . 

1526 . E . d y s e n t e r i c a D C . b l ü h t bei Lagoa Santa nach W a r m i n g 
(Lag . Sant. p. 391) vor der Belaubung, doch tr i t t diese dann kurze Zeit 
spä te r ein. 

1527 . E . sp. Eine unbestimmte A r t auf der Insel B a t s t * h i a n i m M o l 
lukkenarchipel sah W a l l a c e von S c h w ä r m e n einer P a p a g e i e n a r t (Charmo-
syna placentalis) besucht, die den H o n i g aufsaugte (cit. nach D e l p i n o U l t . 
oss. P. I I . F . I I . p. 326). 

334. Jambosa DC. 

1 5 2 8 . J . v u l g a r i s D C . [ W e r t h , Biolog. Fragm. aus Ostafr ika a. a. O. 
p. 224—225] . Aus den schräg abwär t s gewendeten, k r ä f t i g riechenden B l ü t e n 
dieses auf Sansibar kul t ivier ten Baumes ragen die zahlreichen und weissgefärbten 
S t a u b f ä d e n weit divergierend hervor und verdecken die kleinen K r o n b l ä t t e r . 
Der H o n i g wi rd innerhalb eines Ringwalls im Umkreise der Griffelbasis ziem
l ich reichlich abgesondert. Das dichte G e f ü g e der Filamente stellt übe r dem 
H o n i g ein Verschlussgitter her, das z. B . die Honigbiene (Apis mell i f ica L . 
var. africana) nach den Beobachtungen von W e r t h nicht zu durchdringen 

vermag. 
Als B e s u c h e r beobachtete W e r t h auf Sansibar einen H o n i g v o g e l (Nectarinia), 

der sich auf einen Zweig setzte und den Schnabel in die Mitte der Blüte einführte. 
Auch einige den Pollen fressende oder sammelnde, meist unnütze Gäste fanden sich ein. 

1 5 2 9 . J . C a r y o p h y l l u s (Sp reng . ) N i t z , bezeichnet W e r t h (a. a. O.) 

als Bienenblume. 

335. Metrosideros Banks. 

Eine Reihe von A r t e n zeigt deutlich ornithophile A u s p r ä g u n g der B lü ten . 
1 5 3 0 . M . l u c i d a Menzies — das Eisenholz von Otago auf Neu-Seeland -

zeichnet sich wie die Gattungsverwandten durch lange, karminrote Staubblatt
büsche l seiner h ä n g e n d e n , honighaltigen B lü t en aus. Dieselben sah G . M . 
T h o m s o n (Fert, New. Zeal. P I . p. 263) auf Neu-Seeland zahlreich von M e l i -
p h a g i d e n („tuis and honey-birds") des Nektars wegen besucht. 

34* 
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1 5 3 1 . M . h y p e r i c i f o l i a A . C i i l i n . — ebenfalls neusee l änd i sch — unter
scheidet sich von voriger A r t durch weniger augenfä l l ige , weisse oder rote B l ü t e n 

mi t kü rze ren S t a u b b l ä t t e r n ; der H o n i g wi rd aber noch reichlicher abgesondert 
( T h o m s o n a. a. O.). Besucher sind nach genanntem Beobachter bisweilen 

H o n i g v ö g e l , doch h ä u f i g e r vermut l ich grosse D i p t e r e n . 

1532 . M . scandens S o l . 
Die Blüten sah H u d s o n (Trans. New Zealand Instit . X X X I I I . 1900. p. 387) in 

Neu-Seeland von einem Spanner (Gonophylla nelsonaria Feld.) besucht. 

1533. M . ( N a n i a ) p u m i l a H e l l e r (Minnesota Bot . St. 1897. p . 864) 
auf Kaua i t r äg t ro tge fä rb t e B l ü t e n mi t dunkelroten S t a u b b l a t t b ü s c h e l n von 

1 Z o l l L ä n g e . Der ornithophile Charakter der B l ü t e n ist auch bei verwandten 
A r t e n der Sandwich-Inseln wie M . t r e m u l o i d e s ( = Nan ia tremuloides Hel le r ) 

und l u t e a A . G r . deutlich entwickelt (!). 

Das Zusammenvorkommen schönb lü t ige r Metrosideros - A r t e n auf Tah i t i 
mi t honigsaugenden V ö g e l n wurde schon von W a l l a c e (Li t te r . N r . 2474) her
vorgehoben. 

336. Eucalyptus L'Her. 

D ie B l ü t e n der zahlreichen australischen A r t e n sondern ausserordentlich 
grosse Mengen von Nektar ab, der nach D . C. M c . C o n n e l (Queensland Branch. 

R o y Geogr. Soc. Australasia 1 1 . sess. 1895—1896 . Brisbane 1896. p . 2 9 — 4 5 ; 
cit . nach Bot. Jahresb. 1897. I . p . 26) einen von Euca lyp to l f re ien H o n i g 

giebt. Bei der B e s t ä u b u n g spielen die spä r l i chen einheimischen Apiden keine 

wesentliche Rol l e ; honigliebende Papageien und K ä f e r treten als vorherrschende 

Blumenbesucher auf. D ie B lü teze i t der verschiedenen A r t e n ist sehr unbestimmt 
u n d von der Wi t t e rung a b h ä n g i g ; i n nassen Jahren b l ü h e n die B ä u m e o f t gar 

nicht, i n trockenen Perioden dagegen um so reichlicher, je höhe r die Tempera
tur ist (nach einem Ref. von K ö h n e a. a. O.). 

M o s e l e y (Notes by a Natural is t on the Chalenger, London 1879. p. 291) 
sah i n New South Wales F l e d e r m ä u s e (Pteropus) an den B l ü t e n fressen 
u n d vermutet, dass die Tiere zur Bes t äubung ; der B l ü t e n b e i t r a ° e n 

^ to * 
1 5 3 4 . E . g l o b u l u s L a b . Die B l ü t e n (s. F i g . 129) sah J o h o w (Über 

Orn i thophi l . i . d. chilen. F lor . p. 3 3 2 — 3 3 3 ) i m J u l i und Augus t von ganzen 

Scharen des chilenischen K o l i b r i (Eustephanus galeritus Mol . ) umschwirrt. Das 

gleiche beobachtete er auch auf der Insel Masatierra von dem dort einheimi
schen Eustephanus fernandensis K i n g . 

Desgleichen sah M a r l o t h (Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. X I X . 1901. 
p. 179) i n S ü d a f r i k a die B l ü t e n von H o n i g v ö g e l n (Nectarinia chalybea) besucht, 

337 Leptospermum Forst. 

Art., Tu' L* ?a™M™ Sm' und L' •«»iiuatum «m., zwei australische 
A r t e n haben nach H a v x l a n d (Li t te r . N r . 950) protandrische B l ü t e n , die vor
wiegend auf F r e m d b e s t ä u b u n g angewiesen sind (Bot. Jahresb. 1886 I p 8 2 1 
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1536 . L . s c o p a r i u m F o r s t . , i n Neu-Seeland und Austral ien, zeigt i n 
seiner Geschlechtsverteilung nach G. M . T h o m s o n (New Zeal. p. 262—263) 
alle Zwischenstufen zwischen Hermaphroditismus und Polygamie; o f t t r ä g t der
selbe Zweig oben m ä n n l i c h e B l ü t e n , während am unteren T e i l die reifen Kap
seln des Vorjahres sitzen. Die B l ü t e n sind augenfä l l ig , wohlriechend und ent
halten Nektar, die m ä n n l i c h e n grösser und intensiver weiss als die zwitterigen 
oder weiblichen. B e s t ä u b u n g durch Insekten ist sicher. 

Fig. 129. E u c a l y p t u s g l o b u l u s Lab . 

A Blütenzweig. B Blütenknospe mit dem Aussendeckel. C Längsschnitt einer solchen nur 
mit Innendeckel. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

1 5 3 7 . L . e r i co ides A* R i e h , unterscheidet sich durch kleinere, zwitterige 

B l ü t e n von voriger A r t , ist aber ebenfalls entomophil ( T h o m s o n a. a. O.). 

1538 . O r t h o s t e m o n S e l l o w i a n u s B e r g ( = F e i j o a - B e r g . ) . D ie Be

s t ä u b u n g s e i n r i c h t u n g einer brasilianischen Fei joa-Art mi t fleischigen K r o n b l ä t t e r n , 
die F r i t z M ü l l e r von einer grossen Vogelart aus der Famil ie der Formi-

cariiden gefressen sah, ist bereits i n Band I . p. 9 0 — 9 1 beschrieben. F i g . 130 

giebt eine A b b i l d u n g der B l ü t e von Feijoa. 
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153J). D a r w i n i a f a s e i c u l a r i s R u d g e i n Aust ra l ien entwickelt nach 

H a v i l a n d (Lit ter . N r . 953) zahlreiche, geschlossene B l ü t e n neben wenigen 

(etwa 5° /o) , die sich vo l l s t änd ig ö f f n e n ; bei ersteren ragt nur der sehr klebrige 

Fig. 130. O r t h o s t e n i o n S e l l o w i a n u s Fig. 131. D a r w i n i a oedero ides 
Berg . (Turcz . ) B e n t h . 

Blüte. — Nach E n g l e r - P r a n t l . Blüte. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

Griffel aus der engen Kronenmündung hervor (vgl. die Blüten von D. oeder

oides in F i g . 131). F r e m d b e s t ä u b u n g ist daher notwendig, indem der Pol len 

der offenen B lü ten durch Insekten auf die hervorragende Narbe der geschlosse

nen B l ü t e n gebracht wi rd (Bot. Jahresb. 1886. I . p. 822). 

1 5 6 . F a m i l i e M e l a s t o m a c e a e . 

Eine blütenbiologische Besonderheit dieser Familie liegt in dem oft eigen

artig gestalteten und abweichend g e f ä r b t e n A n h a n g des Staubblattkonnektivs, 

das bisweilen — so bei M y r m e c y l o n , P u r p u r e l l a und B r a c h y o t u m — 

zugleich den T r ä g e r des Nektariums bildet. Mehr fach sind auch die Antheren 
durch Blasebalgeinrichtung (siehe B r a c h y o t u m , R h e x i a ) ausgezeichnet. — 

Kleistopetalie wurde f ü r P u r p u r e l l a , Orni thophi l ie f ü r B r a c h y o t u m fest
gestellt. 

A l s Blumenbesucher der bei P a r ä i n Brasil ien vorkommenden A r t e n nennt 

D u c k e (Beob. I . p. 8 u . I I . p. 323) vereinzelte Ha l ic tus , sowie Meliponen. 
E ine baumartige imbestimmte A r t sah genannter Beobachter von H u m m e l n 

(Bombus cayennensis F . ) u m s c h w ä r m t . A u c h sonst sind A p i d e n die am h ä u f i g 
sten bemerkten Besucher. 

338. Tibouchina Aubl. 

[ U l e Ber. Deutsch. Bot . Gesellsch. X I V - 1896. p. 174—177. ] E ine Reihe 

von A r t e n , wie T . g r a n u l o s a C o g n . , g l a r e o s a C o g n . u . a., deren B l ü t e n 

U l e i n der Umgebung von Rio de Janeiro untersuchte, unterscheiden sich v o n 



Melastoinaceae. 535 

P u r p u r e l l a durch die Grösse der K r o n e , die bei erstgenannter A r t 4—7 cm 
Durchmesser hat, sowie durch den Mangel f re i abgesonderten Nektars; jedoch 
enthalten die S t aubge fäs se (von T . g l a r e o s a C o g n . ) nach Untersuchung von 
D r . P e c k o l t in ihrem Gewebe reichlich Zucker. T . g r a n u l o s a hat anfangs 
blauviolette, spä ter hellpurpurne B l u m e n b l ä t t e r ; der G r i f f e l neigt sich nebst den 
S taubgefässen der schräg oder senkrecht gestellten Krone zu und giebt ihr da
durch ein zygomorphes A n 
sehen. Andere A r t e n , wie 
T. p u l c h r a C o g n . , zeigen 
einen Farbenwechsel der B lü t e 
aus Weiss i n Purpurn . Der 

Pollen wi rd ähn l i ch wie bei 

R h e x i a v i r g i n i e a L . aus
gespritzt, so dass er im Haar
kleide einer anfliegenden H u m 
mel haften bleiben kann. A u c h 
die Stel lung und Ausb i ldung 
des Pollenapparats unterliegt 

bei den A r t e n : T . g l a r e o s a 
C o g n . , c o r y m b o s a C o g n . , 

M o r i c a n d i a n a B a i l l . , 

m u l t i f l o r a C o g n . u . a. 

Fig. 132. T i b o u ch ina . 
A Blüte vqp T. h e t e r o m a l l a (D. Don.) Cogn. 
B Kelch und 2 Staubgefässe von T. l o n g i f o l i a (DC.) 

B a i l l . C Desgl. von T. aspera A u b l . 
Nach E n g l e r - P r a n t l . 

mehrfachen A b ä n d e r u n g e n . 
S e l b s t b e s t ä u b u n g erscheint 

nicht ausgeschlossen. Den 

Habi tus der B lü t e und der 
S t a u b g e f ä s s e veranschaulicht 
F i g . 132. V o n Besuchern sah 
U l e an T . M o r i c a n d i a n a 

B a i l l . eine H u m m e l , die 
schnell den K o p f in den Mi t t e lpunk t der B lü t en steckte und bald einen Strauch 
abgeweidet hatte. H ä u f i g e r sind kleine und winzige Bienen, von denen U l e 
einige mi t „po l l enbe ladenen H ö s c h e n " e inf ing ; sie durchnagten nach Angabe des 
Genannten zum Zweck der Pollengewinnung auch die d ü n n e , gefaltete Antheren-

haut. A n T . g l a r e o s a C o g n . wurden grosse Wespen, sowie K ä f e r wie 
Cetonia- und Buprest is-Arten angetroffen, die ü b e r h a u p t gern die B l ü t e n der 
Melastomaceen aufsuchen. Ameisen werden (bei T . M o r i c a n d i a n a B a i l l . 
und M . m u l t i f l o r a C o g n . ) durch die D r ü s e n h a a r e auf den S t a u b g e f ä s s e n 
mehr oder weniger von diesen ferngehalten; doch waren die Staubbeutel ersterer 

A r t h ä u f i g angefressen. 
1540 . T . S e l l o w i a n a C o g n . ( = P l e r o m a S e l l o w i a n u m ) hat nach 

F r i t z M ü l l e r ( A correlacäo etc. p. 23) wechselfarbige B l ü t e n und wi rd von 
A p i d e n bes täubt , desgl. die schöne „ J a g u a r i t ä o " (etwa T i b . I t a t i a i a e Cogn.?) 

von der Insel San Francisco. 
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1 5 4 1 . T . ho lose r i cea B a i l l . Die B l ü t e n sah A . H a m m a r bei St. Paulo 
in Brasilien von socialen B i e n e n wie Melipona und Tr igona besucht ( S c h r o t t k y 

B i o l . Not iz . 1901 . p . 212). 

1 5 4 2 . T . sp . ( = P l e r o m a D . D o n . ) . Mehrere in der Umgebung 

Blumenaus in Brasilien wachsende A r t e n dieser oder einer nahe verwandten 
Gat tung zeigen nach F r i t z M ü l l e r interessante U b e r g ä n g e zu dem Verhal ten 

der H e e r i a - A r t e n , indem auf manchen S töcken die langen Antheren die gleiche 

gelbe F ä r b u n g haben wie die kurzen, auf anderen dagegen an der oberen, den 
anfliegenden Insekten zugewendeten Seite dunkler g e f ä r b t sind. Bei einer am 

Flussufer wachsenden A r t war die Heterantherie fast ebenso erheblich wie bei 

H e e r i a (mitget. von H . M ü l l e r i n Kosmos X I I I . 1883. p. 251) . 

339. Purpurella Naud. 

1543 . P . c l e i s t ope t a l a U l e (Ber. Deutsch. Bot, Gesellsch. X I I I . 1895. 

p . 4 1 5 — 4 2 0 ; X I V 1896. p . 169—178) . Die i n der Serra do I ta t ia ia Bra
siliens von U l e entdeckte, halbstrauchige Pflanze bi ldet niedrige Rasen mit 
aufrecht stehenden, weissen oder purpurn übe rhauch t en , etwa 10—13 mm langen 
6—9 m m breiten B lü t en , deren K r o n b l ä t t e r stets fest zusammen neigen, ohne 

dass ein Ö f f n e n derselben zu s t ä n d e kommt, I m Inne rn der K r o n e steht ein 

K r a n z von 8 S t a u b g e f ä s s e n , die ihre purpurnen Staubbeutel durch die bei der 
Fami l ie verbreitete Ü b e r k i p p u n g nach aussen Avenden. D i e aus dem Endporus 

erfolgende Pollenausstreuung geht mi t einer gewissen Gewalt vor sich, so dass 
der B l ü t e n s t a u b einige Centimeter weit ausgeschleudert w i r d . H ie rbe i sind jeden

fal ls auch die stark entwickelten Gabelkonnektive von Bedeutung. Der H o n i g 
wird aus einem Querspalt an der Einbiegungsstelle des Staubfadens i n F o r m 

eines Tropfens abgesondert. Der G r i f f e l steht m i t noch nicht entwickelten 

Papil len übe r den reifen S t a u b g e f ä s s e n , so dass Protandrie stattfindet. Das 

eigenartige Auf t re ten geschlossener, trotzdem aber völ l ig allogam ausgerüs te te r 

B lü ten bezeichnet U l e als K l e i s t o p e t a l i e . F r ü c h t e dieser B l ü t e n wurden 

i n verschiedenen Stadien beobachtet, i n denen K e l c h und K r o n e abgefallen 

waren; bisweilen fanden sich auch unbefruchtete Ovarien m i t verwelkter Krone . 

Andere gebirgsbewohnende A r t e n der Gattung, die nach C o g n i a u x eine 
Sektion von T i b o u c h i n a bildet, wie z. B . P. h o s p i t a v a r . a u s t r a l i s 

C o g n . haben nach U l e h ä n g e n d e , g l o c k e n f ö r m i g g e ö f f n e t e B l ü t e n , deren H a 
bitus an den von Er i caceen -B lü t en erinnert. 

Als B e s u c h e r beobachtete U l e nach wiederholten Exkursionen in das hoch
gelegene Wohngebiet der von Ende Dezember — M ä r z bleibenden Pflanze eine kleine 
Ameisenart, die er mit Pollen bepudert in die Blüten eindringen sah; eine grössere A r t 
richtete durch Zerstörung der Blüten nur Schaden an. Mehrfach zeigten die Blüten an 
der Spitze ein Loch; auch völlig zerstörte Blüten, deren Teile noch umher lagen, wurden 
gefunden. Als vermutliche Bestäuber kommen Hummeln in Betracht. 

1544 . P . h o s p i t a C o g n . hat ebenfalls protandrische, etwas kleinere B l ü t e n 

m i t vier weissen K r o n b l ä t t e r n und acht blasspurpurnen, nektarabsondernden Staub
gefässen ( U l e a. a. 0 . ) . 
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1545 . P . I t a t i a i a e C o g n . hat eine ähnl iche B lü t ene in r i ch tung , die B l ü t e n 
sind jedoch grösser und f ü n f zähl ig . 

3 4 0 . B r a c h y o t u m T r i a n a . 

1546. B. ledifolium (Desr.) Cogn. [G. v. Lagerheim, Über die Be-
s täubungs - und Aussäungse in r i ch t . v . Brach, ledif. Bot. Notis. 1899. p. 105 
— 1 2 2 ] . E i n i n Ecuador einheimischer Strauch mi t K o l i b r i b l u m e n , deren 
S taubb lä t t e r Nektar absondern und Blasebalgantheren besitzen. Die mit rotem 
Kelch und schwefelgelber Krone ausgestatteten etwa 1,5 cm langen, röhr igen 
Blü ten h ä n g e n zu dreien von den Zweigspitzen herab; an dem Eingang bleibt 
zwischen den dicht aneinander schliessenden Petalen nur eine enge, zirkelrunde 
Ö f f n u n g f re i , aus der die Griffelspitze mit der p u n k t f ö r m i g e n Narbe nur wenig 
hervorragt. Bemerkenswert ist die steife Beschaffenheit der dicken, fleischigen 

Kronb lä t t e r . D ie 10 S t a u b b l ä t t e r zeigen in der Knospe die bei der Famil ie 
gewöhnl iche E i n k n i c k u n g , richten sich aber bei der Anthese auf. Das F i la 
ment ist 6 m m , die am Grunde angeschwollene Anthere 7 mm lang; letztere 
ö f fne t sich schon vor dem A u f b l ü h e n mi t einem kleinen Gipfelporus. Der 
oberste Te i l des Filaments an der Grenze zwischen dem Gelenk und dem hier 

spornlosen K o n n e k t i v ist der T r ä g e r des Nektar iums, dessen H o n i g i n F o r m 
eines Tropfens der angeschwollenen Basis des Beutels aufl iegt . D ie Pollen
körner sind trocken und glatt. Stösst man mit einem abgerundeten Z ü n d 
hölzchen in die K r o n ö f f n u n g einer horizontal gestellten, frischen B l ü t e gegen 
die Antherenbasis, so spritzt ein Pollenstrahl bis 3 cm weit heraus; die elastische 
Antherenwand kehrt dann i n ihre u r sp rüng l i che Lage z u r ü c k und der ü b r i g 
gebliebene Pollen sammelt sich i m verschmäle r ten T e i l der Anthere an, so dass 
der Spritzvorgang bei erneuter B e r ü h r u n g sich bis zu 
völliger Entleerung des Staubbeutels öf ter wiederholen 
kann. Die Blasebalgeinrichtung ist ähn l ich der von 
L e g g e t t von R h e x i a v i r g i n i c a L . beschriebenen. 

Als B e s u c h e r und Bestäuber beobachtete G. v. L a g e r -
h e i m am Pichincha zwei in Quito unter den Namen „Umbilluso 
fino" und „Umbilluso comun' bekannte K o I i b r i - A r t e n : 
Rhamphomicron herrani De Latt. und Metallura tyrianthina 
Lodd. Die Länge des unbefiederten Schnabelstücks beträgt 
bei ersterer Ar t 12 mm, bsi der zweiten 11 mm. Die Kolibris 
gehen kleinen, an den Nektartropfen der Staubblätter sitzen
den Insekten nach; sie stossen beim Schweben vor den herab
hängenden Blüten ihren Schnabel in die enge Kronenmündung 
und setzen dadurch die Blasebalgeinrichtung in Thätigkei t ; Fig. 133. B rachyo tum. 
dabei werden notwendig ihre Stirnfedern mit Pollen behaftet, Blüte von B. B e n t h a -
den sie an nächst besuchten Blüten an der hervorstehenden m i a n u m T r i a n a . 
Narbe abladen. Anpassung der Blüte an Insekten ist wenig Nach E n g l e r - P r a n t l . 
wahrscheinlich, und es könnten höchstens Sphingiden in Be
tracht kommen; doch auch dagegen sprechen die im Blüteninnern verborgenen Staub
blätter und die Abwesenheit von Blütengeruch. 
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1547 . B . B e i i t h a m i a i u i i H T r i a n . ist, wie G. v . L a g e r h e i m ( a . a . O . ) 

annimmt, der B l ü t e n k o n s t r u k t i o n nach b i e n e n b l ü t i g (s. F i g . 133). 

341. Heterocentron Hook, et Arn. (= Heeria Schlecht.) 

F r i t z M ü l l e r (nach M i t t e i l , von H . M ü l l e r i n Kosmos X I I I . 1883. 
p . 350) sah an einer durch ihre Heterantherie ausgezeichneten A r t eine kleine 

Schwebfliege nur die augenfä l l igen , kurzen S t a u b g e f ä s s e ( B e k ö s t i g u n g s a n t h e r e n ) 

ausbeuten; dagegen machte sich die Apide Tr igona ruf icrus Lep . h ä u f i g an die 

grossen, eine reichlichere Pollenausbeute g e w ä h r e n d e n Befruchtungsantheren heran 

und zerstör te dieselben völlig. 
[Übe r die Heterantherie von H e e r i a s. B d . I . p . 130; I I , 1. p. 411.] 
1 5 4 8 . H . r o s e u m A . B r . ( = H e e r i a r o s e a T r i a n . ) . Bei B e r ü h r u n g 

der reifen Antheren wi rd der Pol len nach B a i l e y (Li t ter . N r . 97), ähn l ich 

wie bei R h e x i a , mi t grosser Gewalt herausgeschleudert (vg l . Bot . Jb . 1883. 

I . p. 491). 
1 5 4 9 . M e l a s t o m a B u r m . F o r b e s (Nature X X V I . 1882. p . 386 ; cit. 

nach H . M ü l l e r i n Kosmos X I I I . 1883. p. 2 4 9 — 2 5 0 ) beobachtete grössere 

Bienenarten (Xylocopa, Bombus) , die an den grellgelben, kurzen S t a u b g e f ä s s e n 
(Bekös t igungsan the ren) anflogen. Indem sie dabei ihre F ü s s e auf die Konnek-

tivgabel der S t a u b g e f ä s s e s tü t zen , d r ü c k e n sie die langen Antheren nach unten 
und von ihrem K ö r p e r weg, w ä h r e n d die auf der Griffelspi tze stehende Narbe 

i n bes tänd iger B e r ü h r u n g m i t der Bauchseite der Besucher bleibt und dabei 

Pollen f r ü h e r besuchter B l ü t e n aufn immt . Be im Wegf l iegen stösst die Biene 

mi t ihren Fussklauen die Konnekt ivgabe l au fwär t s , 

so dass n u n die Spitzen der langen S t a u b g e f ä s s e (Be
fruchtungsantheren) ihren Hin te r l e ib b e r ü h r e n und 

auf ihm Pol len absetzen. D ie P o l l e n k ö r n e r der k ü r 
zeren S t a u b g e f ä s s e f a n d F o r b e s gross und drei-

h ö r n i g , die der langen (Befruchtungsantheren) viel 

kleiner und von ovaler F o r m ; nur letztere trieben auf 

der Narbe Po l l ensch l äuche . A u f dem G i p f e l des Kaba-

V u l k a n s beobachtete F o r b e s (Wander. eines Natur f . 

cit. nach K ö h n e i n Bot. Jb . 1885. I . p . 737) Bombus 

senex V o l l , an den grossen, roten B l ü t e n einer Mela-
sfcoma-Art. 

1 5 5 0 . R h e x i a v i r g i n i c a L . (s. F i g . 134) i n 
Nordamerika besitzt nach W H . L e g g e t (L i t te r . 

N r . 1323) „ B l a s e b a l g a n t h e r e n " , bei deren B e r ü h r u n g 
ein Strahl von Pollen aus der Spitze — u n d zwar 

i n entgegengesetzter R ich tung zur Narbe — hervor

spritzt (Bot. Jb . 1883. I . p . 494). V g l . S o l a n u m 
g l a u c u m . 

1 5 5 1 . M e d i n i l l a G a u d . E ine zu dieser Ga t t img gehör ige Urwald l i ane 
Mittelborneos t r ä g t nach H . H a l l i e r (Bausteine zu einer Monographie der 

Fig. 134. R h e x i a v i r 
g i n i c a L. 

Kelch nebst 2 Staubgefässen 
Nach E n g l e r - P r a n t l . 
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Convolvulaceen N r . 4 i n B u l l , de I 'Herb . Boissier T . V 1897. p . 749, 751) 
kaul if lore B l ü t e n von rosenroter Farbe. 

3 4 2 . M i c o n i a R . e t P . ( = T a m o n e a A u b l . ) . 

1552. M. pepericarpa DC. und M. theaesans Cogn. in Brasilien baben 
nach W a r m i n g (Lagoa Santa p. 403) bisweilen eine zweimalige Blütezei t . 

1553. M. ininutitlora DC. 

Die Blüten sah D u c k e (Beob. I I . p. 323) bei Parä in Brasilien massenhaft von 
Melipona-Arten (s. Besucherverz. am Schluss von Band I I I . ) , sowie einzelnen Halictus 
besucht. 

1554. Memecylon edule Roxb. ß ramiflorum (= Myrmecylon ram. 
D e s r . ) . [ B u r c k , Beitr . z. Kenntn i s d. myrmekoph. Pflanzen. A n n . d. Jard. 

Bot. de Buitenzorg X . 1891 . p. 119—127.] Die i n Ceylon einheimische Pflanze 
bildet ein zierliches B ä u m c h e n , das das ganze Jahr hindurch B lü t en und F r ü c h t e 

trägt . D ie i n do ldenfö rmigen W i r t e i n i n den Laubblattachseln stehenden B l ü t e n 
(Fig. 135) haben eine dunkelviolette Krone nebst 
rosaroter K e l c h r ö h r e ; die 8 S t a u b f ä d e n stehen in 
zwei Reihen um den G r i f f e l herum, der i n eine 

p u n k t f ö r m i g e Narbe endigt. Die Antheren (bei B) 
zeigen die bei Melastomaceen h ä u f i g e Be i l fo rm 
und tragen am K o n n e k t i v einen dunkel violetten 
Sporn, auf dessen oberer Seite ein gelbes, reichlich 
absonderndes Nektar ium liegt. 

An den Blütenständen der Pflanze finden sich 
regelmässig eine grosse Anzahl schwarzer Ameisen ein, 
die wie B u r c k im botanischen Garten zu Buitenzorg 
durch sorgfältige Beobachtungen und Versuche fest
stellte — nicht etwa die eigentümlichen Konnektivnek-
tarien aufsuchen, sondern von Honig angelockt werden, 
der auf dem zuckerhaltigen Kelch als kristallheller 
Tropfen aus Spaltöffnungen secerniert wird. Die er
wähnten Ameisen verteidigen die Pflanze gegen die 
Angriffe einer grösseren Ameisenart, die ihre Blätter 
und Blütenkelche verwüs te t ; jene vermeidet die Nähe solcher Blüten, die von den 
schwarzen Ameisen besetzt sind; kommt es zwischen beiden zu Kämpfen, so bleibt die 
kleinere A r t Sieger. Als eigentlichen Bestäuber der Blüte ermittelte B u r c k eine kleine 
Fliege, die „die in Indien allgemein als die gewöhnliche Besucherin des überreifen Tafel
obstes" bekannt ist. Der genannte Forscher erklärt den beschriebenen merkwürdigen 
Fall durch die Annahme, dass die ursprünglich für Bienen eingerichteten Blumen nach 
Verlust ihrer ursprünglichen Bestäuber in einem späteren Zeitpunkt die Nektarien auf 
den Konnektivformen als Anpassung an Fliegenbesuch ausgebildet hätten. Ausserdem 
vergleicht er die Bundesgenossenschaft der Pflanze mit gewissen Ameisen, die sie vor 
der Verwüstung seitens anderer Ameisen schützt, mit der von Cecropia; es beschränkt 
sich die Schutzeinrichtung von Myrmecylon jedoch nur auf die Blüten. 

Fig. 135. Memecy lon edule 
Roxb. 

A Blüte im Längsschnitt, B 
Staubblätter. — Nach E n g l e r -

P r a n t l . 
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1 5 7 F a m i l i e O e n o t h e r a c e a e . 

1 5 5 5 . Juss i eua sp . Bei einer von F r i t z M ü l l e r (Bot. Zeit. 1870. 

p. 273) bei I t a jahy beobachteten A r t drehen sich die sonst bei anderen Oenother-

aceen nach innen gewendeten Antheren i n extrorse Lage und ö f f n e n sich nach 

aussen; die Nektar ien bi lden zierliche, von einem Haarsaume überwölb te , halb

kre is förmige Gruben. 

3 4 3 . L u d w i g i a L . 

1556 . L . a l t e r n i f o l i a L . [ R o b . F low . I X . p . 271]. — Die gelben B l ü t e n 

sind nicht besonders ansehnlich. Hon ig t ropfen sammeln sich zwischen den F i l a -
mentbasen i n vier Ovarialgruben an, die von einem d a r ü b e r s t e h e n d e n Haar

besatz geschü tz t werden. Einige g e ö f f n e t e Antheren kommen m i t der Narbe i n 
B e r ü h r u n g , doch bleibt ein grösserer T e i l der letz

teren unbelegt u n d vermag fremden, von Insekten 

mitgebrachten Pol len aufzunehmen. 
Als B e s u c h e r wurden von R o b e r t s o n in 

Illinois die Apiden: 1. Bombus americanorum F. sgd. 
2. Halictus stultus Cr. 0 , psd. beobachtet, 

1 5 5 7 . L . p o l y c a r p a S. et P . Nach R o 

b e r t s o n (Flow. I X . p. 271) haben die B l ü t e n 
den entomophilen Charakter völ l ig aufgegeben, da 

die K r o n b l ä t t e r und Nektar ien fehlen. D ie vier 

e inwär t s gebogenen S t a u b g e f ä s s e br ingen ihre A n 

theren mi t der Narbe i n B e r ü h r u n g , so dass spon

tane Autogamie die Regel ist. 

B r i t t o n und B r o w n ( I I I . F l o r . I I . p. 278) 

bezeichnen die K r o n b l ä t t e r als k l e in und grünl ich . 

1 5 5 8 . L . p a l u s t r i s E l l i o t ( = I s n a r d i a 

p a l . L . ) . Nach M e e h a n (Contr ib . L i f e - H i s t . X I I I . 

1899. p. 95—97) s t ä u b e n die Antheren sogleich 

beim En t fa l t en der K e l c h b l ä t t e r aus und liegen so dicht auf der Narbe (siehe 

F i g . 136 bei B) , dass S e l b s t b e s t ä u b u n g unvermeidlich ist; auch setzt jede B lü te 
Frucht an. Die vier g rün l i chen Nektarien, die nach M e e h a n die Spitzen der 

reduzierten K r o n b l ä t t e r darstellen, sondern reichlich H o n i g ab. 

Fig. 136. L u d w i g i a pa lus
t r i s E l l . 

A Blütenzweig, B einzelne Blüte. 
Nach E n g l e r - P r a n t l . 

3 4 4 . E p i l o b i u m L . 

Die Gat tung zeigt i n ihren nordamerikanischen Ar t en nach T r e l e a s e 

einen ähn l i chen Reichtum von vegetativen Vermehrungs- und V e r j ü n g u n g s o r g a 

nen wie die europä ischen A r t e n . D i e g ros sb lü t igen Species sind protandrisch, 

die k l e inb lü t igen i n der Regel homogam und selbstferti l . E ine abweichende 

B l ü t e n f a r b e besitzt das nordamerikaniscbe E . l u t e u m P u r s h . i n seinen he l l 

gelben K r o n b l ä t t e r n [ vg l . T r e l e a s e i n See. A n n . Rep. Missouri Bo t . Gard . 
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1 8 9 1 . p . 7 1 , 73; B e a l Amer . Natur . X I V - p. 203 ; A s a G r a y Amer. Natur . 
1876. p . 43 ; Amer . Agricul tur is t . 1876. p. 142 und Struct. Bot. p. 222 — 
letztere cit . nach T r e l e a s e ; C o u r t i s i n Amer. Natur. X . p. 43] . 

1 5 5 9 . E . a n g u s t i f o l i u m L . ( = E . s p i c a t u m L a m . ) hat in Nord
amerika wie i n Europa nach A . G r a y (Amer. Journ. Sei. Ar t s . 3 ser. X V I I I . 
161 . 1879; Scientif. Papers I I . 1889. p. 242) stark protandrische B l ü t e n . Die 
Pflanze t r i t t bisweilen weissb lühend auf (nach E l i z. G . K n i g h t i n B u l l . Torr . 
Bot. Club. V I I I . 1881 . N r . 11 . p. 125). 

Die von A l i c e J . M e r r i t t (E ry th . V p. 4) im kalifornischen Gebirge 
(Bear Va l l ey ) untersuchten B l ü t e n stimmten in ihren Einrichtungen mi t denen 
europäischer Exemplare (nach H e r m a n n M ü l l e r s Beschreibung) übe re in ; 
nur konnte M e r r i t t die nach t räg l i che V e r l ä n g e r u n g des Gr i f fe l s nicht fest
stellen. Derselbe erschien vielmehr von Beginn des B l ü h e n s ungewöhn l i ch 
lang; die Narben stehen so hoch, dass sie o f t von den Bienen gar nicht be
rühr t werden. 

Als B e s u c h e r bemerkte M e r r i t t Honigbienen, von denen durchschnittlich nur 
je eine unter 5 eine Narbe berührte. 

1 5 6 0 . E . c o l o r a t u m M u h l . Die B l ü t e n sind nach Beobachtunge nam M i c h i 
gan Agr ic . College (s. B e a l . Americ. Nat . X I V - 1880. p. 203—204) f ü r Au to 
gamie eingerichtet, da die vier langen Stamina beim A u s s t ä u b e n dicht an der 
reifen Narbe liegen. Eine kleine Apide besuchte gelegentlich die B l ü t e n . Bei 
Insektenabschluss erwies sich die Pflanze als f e r t i l . 

1 5 6 1 . E . n u m m u l a r i f o l i u m A. C u n n . , E . pubens A . R i e h , und eine 
Reihe ähn l i cher , sämtl ich neusee ländischer A r t e n bezeichnet G. M . T h o m s o n 
(New. Zeal. p. 264—265) als homo- und autogam; doch ist bei den gross-
b lü t igen Ar ten , wie E . p a l l i d i f l o r u m S o l . , B e s t ä u b u n g durch Insekten nicht 
ausgeschlossen. Die beiden erstgenannten Ar t en f and der genannte Forscher 
bei Abschluss unter Glas vol lkommen selbstfertil mi t reichlichem Fruchtansatz. 

1 5 6 2 . B o i s d u v a l i a c l e i s t ogama C u r r a n i n Ka l i fo rn ien entwickelt 
kleistogame E r s t l i n g s b l ü t e n , die spä ter erscheinenden haben eine 2—4 m m lange, 
rosapurpurne Krone (s. T r e l e a s e in F i f t h A n n . Rep. Missouri Bot, Garden. 

1894. p. 15 des Separ.). 

3 4 5 . O e n o t h e r a S p a c h . 

1 5 6 3 . 0 . f r u t i c o s a L . [ R o b . F low. I X . p. 272—273] . Der einige Deci-
meter hohe Stengel t r ä g t meist nur eine, bisweilen auch zwei bis drei gelbe 
Blü ten , die sich bis zu einem Durchmesser von 4—5 cm ausbreiten. Die acht 
»rossen, beweglichen Antheren s t äuben reichlich Pollen aus, der ein Hauptan
lockungsmittel der B l ü t e n bildet. Die Narbe steht höher als die Antheren , so 
dass Autogamie ohne Insektenhilfe unmögl ich ist, I n der Regel neigt sich die 
Narbe so nach a b w ä r t s , dass sie leicht von der Bauchseite eines anfliegenden 
Besuchers gestreift werden kann. E i n mit fremdem Pollen beladenes Insekt 
verma°- F r e m d b e s t ä u b u n g zu bewirken, andernfalls veranlasst es Autogamie. 
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Sind zwei B l ü t e n gleichzeitig g e ö f f n e t , so ist auch Geitonogamie mögl ich . D a 

der einzelne Stengel meist nur eine einzige B l ü t e zu bestimmter Zeit im offenen 
Zustande darbietet, so herrscht Kreuzung zwischen getrennten S t ö c k e n vor. Die 

etwa 14—20 m m lange K e l c h r ö h r e kann nur von den gröss ten A p i d e n völ l ig 
entleert werden; da aber der H o n i g in der R ö h r e emporsteigt, v e r m ö g e n auch 

Bienen mi t k ü r z e r e m R ü s s e l etwas Nekta r zu erlangen. Ausser v o n honig

suchenden Insekten werden die B l ü t e n auch von anderen, nur des Pollens 
wegen anfliegenden G ä s t e n besucht und erscheinen daher f ü r beide A r t e n von 

Besuchern eingerichtet. 

Von solchen bemerkte R o b e r t s o n in Illinois an 7 Tagen des Mai und Juni 
6 langrüsselige und 9 kurzrüsselige Apiden, 5 Schwebfliegen, 1 kurzrüsselige Diptere, 
3 Falter und 2 Käfer. 

1 5 6 4 . 0 . b i e m i i s L . ist nach M e e h a n (Bot. Gaz. X V I I . p. 421) unter 
allen nordamerikanischen A r t e n die am s t ä r k s t e n autogame. 

I m Bear Va l l ey ö f f n e n sich nach M e r r i t t (a. a. 0 . ) die B l ü t e n gegen 
6 U h r abends und schliessen sich gegen 9 U h r f r ü h . D ie Narben stehen etwa 

u m 1—3 L i n i e n höhe r als die Antheren ; ein leichter W i n d g e n ü g t , um die 

spinnewebig z u s a m m e n h ä n g e n d e n P o l l e n f ä d e n auf die Narbe zu tragen. U m 

halb 8 U h r abends waren meist alle Narben belegt; Nachtschmetterlinge wurden 

als Besucher nicht beobachtet. Der Geruch der B l ü t e n ist nur schwach, doch 

ihre Grösse und helle Farbe machen sie auch w ä h r e n d der Nacht au f f ä l l i g . 

E ine G a r t e n v a r i e t ä t der Pflanze soll nach D . F . D a y (Bot. Gaz. X I V 

1889. p . 362) beim A u f b l ü h e n bereits m i t Pollen belegte Narben aufweisen. 

B . D . H a l s t e d (Li t ter . N r . 878) giebt die Grösse der Pollenzellen zu 
130—138 y an (Bot. Jb. 1889. I . p . 533). 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois den rotkehligen K o l i b r i 
(zweimal), sowie 3 langrüsselige A p i d e n . 

An den Blüten kommt in New Hampshire nach F. M . W e b s t e r häufig eine 
N o c t u i d e (Alaria florida Gn.) mit ausgezeichneter Mimicry-Färbung vor; Hinterflügel 
und Abdomen, sowie das äussere Drit tel der sonst rötlichen Vorderflügel sind hellgelb; 
sie pflegt sich innerhalb der welkenden Blüte so an den Griffel anzusetzen, dass die 
Hinterleibspitze wie ein Griffelarm aussieht und die abwelkenden Kronblätter die röt
liche Flügelpartie überdecken, während der gelbe unbedeckte Teil ein Stück der Corolle 
nachahmt. Das Tier ist dadurch so gut versteckt, dass es eines geübten Auges bedarf, 
um es an den Nachtkerzenblüten zu bemerken (nach Amer. Nat, X X X I . 1897. p. 814 
bis 816). Die Raupe lebt von den Samen der jungen Frucht und sieht denselben in 
auffallender Weise ähnlich. 

1565. 0. albicaulis Pursh (= Anogra albicaulis Britt,). W.An

d e r s o n (Bot. Gaz. X I I I . 1888. p. 3 0 0 — 3 0 1 ) f a n d die grossen, weissen, spä ter 

rosa g e f ä r b t e n B l ü t e n i n Montana von 4—6 U h r nachmittags bis zum n ä c h s t e n 

Tage gegen 1 0 — 1 1 U h r vormittags geö f fne t . A n warmen, winds t i l len Abenden 

hauchen sie i n In terval len von 2 0 — 3 0 Minu ten einen geradezu abscheulichen 
Gestank aus. 

An den Blumen beobachtete C o c k e r e l l (Amer. Nat. X X X V I . 1902. p. 812) in 
New Mexiko eine kleine, neue Perdita-Art (P. anograe) als Besucher. 
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1566 . 0 . m i s s o u r i e i i s i s S ims . 
Die Blüten sah H i t c h c o c k (Proc. Bot. Club. Madison Meet. in Bot. Gaz. X V I I I . 

p. 345) in Nordamerika von S Uhr abends bis zum Einbruch der Dunkelheit von einer 
Sphingide besucht. 

1567 . 0 . g r a n d i f l o r a L i n d l . ( = O. L a m a r c k i a n a Ser . ) . 
Die Blüten werden in Nordamerika sehr reichlich von N a c h t f a l t e r n besucht; 

A. R. G r o t e schreibt in dieser Beziehung: I have captured more insects on Oenothera 
Lamarckiana than on any other plant. (The Hawk Moths of North America p. 6.) 

1568 . 0 . s i n u a t a L . 
Die Blüten sah T r e l e a s e (Amer. Nat. XIV. 1880. p. 362) in Alabama von 

K o l i b r i s (Trochilus colubris L.) besucht. 

1569 . 0 . s e r r u l a t a N u t t . aus Colorado ö f f n e t nach M e d i a n * Beob
achtungen (Proc. Acad. Na t . Sc. Philadelphia 1876. p. 159; cit. nach Bot. Jb . 
1877. p. 748) i n Philadelphia ihre Blumen mittags, O. b i e n n i s dagegen am 
Abend. 

1570 . 0 . e a l i f o r n i c a W a t s . Die Pflanze zeigte i m Bear Val ley einen 
niedrigen, fast stengellosen Wuchs. Die Zeit des A u f b l ü h e n s wechselt, doch 
sind die Buten immer u m 5 U h r nachmittags vo l l entfaltet und bleiben es 
während der Nacht , in der sie auch stark duf ten. Die Honigabsonderung ist 
abends spärl ich, aber am folgenden Morgen f ü l l t der Nektar die B l u m e n r ö h r e 
o f t bis zur Tiefe eines Zolls an; auch ist dann der Pollen attf den Antheren 
entfernt und die Narben augenscheinlich mi t Pol len belegt. 

M e r r i t t sah gegen 5 Uhr nachmittags Honigbienen an den Blüten Pollen 
sammeln. 

1 5 7 1 . 0 . t e n e l l a Cav . ( = G o d e t i a C a v a n i l l e s i i S p a c h . ) b l ü h t nach 
P h i l i p p i kleistogam (cit. nach Angabe von E r r e r a und G e v a e r t . B u l l . Soc. 

Roy. Bot . Belgique T . 17. 1878. p. 95). 

346. Gaura L. 

1572 . G. p a r v i f l o r a D o u g l . ist nach M e e h a n (Li t ter . N r . 1662) f ü r 

Se lb s tbe s t äubung , G . b i e n n i s L . f ü r F r e m d b e s t ä u b u n g eingerichtet; die B l ü t e n 

beider A r t e n ö f f n e n sich abends. 
Die B l ü t e n kul t ivier ter Exemplare i n K e w f a n d H e n s l o w (Self-Fert i l . 

Plants 1879) kleistogam; A s a G r a y (Amer. Journ. Sc. A r t s . 3 ser. X V I I . 

489 ; Scient. Papers. I . 1889. p . 267) hebt dieser Angabe g e g e n ü b e r hervor, 
dass die Pflanze in ihrer nordamerikanischen Heimat stets offene B lü t en mit rosa 

g e f ä r b t e n K r o n b l ä t t e r n entwickelt, 

1573 . (x. b i e n n i s L . [ R o b . F low. I X . p . 273] . — Die 1—2 m hohen, 
h ä u f i g i n dichten Gruppen zusammenstehenden Stengel tragen zahlreiche, weisse 

B l ü t e n (s. F i g . 137). Die 4 K r o n b l ä t t e r sind a u f w ä r t s geschlagen, w ä h r e n d 
die Staub°-efässe horizontal gerichtet sind und einen Sitzplatz f ü r anfliegende 
Insekten bilden. Die Narbe steht oberhalb der Antheren und wird daher von 
den Besuchern zuerst gestreift. Der Ke l ch ist u n g e f ä h r 10 mm lang. D ie 
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B lü t en sind l angrüsse l igen Bienen angepasst, doch werden sie des o f f en dar
gebotenen Pollens wegen auch von anderen Insekten aufgesucht. 

Als B e s u c h e r beobachtete R o b e r t s o n in Illinois im August und September 
1 kurzrüsselige und 4 langrüsselige Bienen, sowie 1 Schwebfliege. 

Fig. 137. Gau ra b i e n n i s L. 
A Habitus. B Blütenlängsschnitt. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

347 Fuchsia L. 

A r t e n von F u c h s i a m i t e n g r ö h r i g e n , ' h ä n g e n d e n B l ü t e n wurden von 

D e l p i n o ( U l t . oss. P . I I . F . I I . p. 248) als orni thophi l bezeichnet (vg l . die 
A b b . von F f u l g e n s i n F i g . 138). 

T r e l e a s e (Amer. Nat . X I V 1880. p . 362) beobachtete i n Alabama 
tha t säch l i ch K o l i b r i s (Trochilus colubris L . ) ; ebenso bezeichnet B e a l (Amer. 

Nat . X I I I . 1880. p . 126) diese V ö g e l als H a u p t b e s t ä u b e r der B l ü t e n i n Nord
amerika, die sie des Honigs wegen aufsuchen; bisweilen stossen sie auch den 
Schnabel am Grunde der K e l c h r ö h r e ein. 

A u c h H o l l i n g w o r t h (Lit ter . N r . 1095) f and die B l ü t e n am Grunde der 

K e l c h r ö h r e von Ko l ib r i s angebohrt (nach P a m m e l Trans. St. Louis . Acad . V 

1888. p. 254). A u f Neu-Seeland n i m m t xAnthornis melanura bei Besuch von 

F u c h s i a - B l ü t e n am K o p f Pol len auf (nach P o t t s i n Trans. N e w Zeal. Ins t i t . 

V o l . I I I . 1870. p . 72). K a p i t a i n K i n g beobachtete i m Feuerlande den 

K o l i b r i Eustephanus galeritus an F u c h s i a - B l ü t e n (nach G o u l d I n t r o d . to 
Trochi l . p. 5). 
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1574 . F . e x c o r t i e a t a L . f . i n Neu-Seeland erzeugt nach G. M . T h o m 
s o n (New Zeal. p. 263 — 264) zweierlei verschiedene B l ü t e n f o r m e n : grössere, 
vol lkommen zwitterige, g r ü n und purpurn ge fä rb te B l ü t e n mi t blauem, lang-
fäd igem Pol len, und rein weibliehe, kleinere B l ü t e n von blasser F ä r b u n g mit 
v e r k ü m m e r t e n Antheren. Beiderlei B l ü t e n sind geruchlos, aber sehr honigreich 
und h ä n g e n d . T h o m s o n vermutet ausschliessliche B e s t ä u b u n g durch H o n i g 
v ö g e l . 

1 5 7 5 . F . Co lenso i H o o k . f . und F . p r o c u m b e n s R. C u n n . — zwei 
mit der vorigen nahe verwandte, neusee ländische Ar ten oder Formen — besitzen 
nach T h o m s o n (a. a. 0 . ) die gleichen Blü tene igen tüml ichke i t en . 

F e x c o r d i c a t a L . , C o l e n s o i H o o k , und p r o c u m b e n s R. C u n n . 

treten auf Neu-Seeland nach F K i r k (Li t ter . N r . 1193) in drei auf verschie
dene S töcke verteilten Formen auf, n ä m l i c h : 1. mi t weiblichen, langgriffel igen 
B l ü t e n ; 2. mi t zwitterigen, mit telgriffel igen B l ü t e n und 3. m i t zwitterigen, kurz
g r i f f e l i g e n ' B l ü t e n . Diese letzteren beiden Formen liefern den Pollen f ü r die 
langgri f fe l igen weiblichen B lü t en , die zahlreichere F r ü c h t e hervorbringen als 

Knuth . Handbuch der Blütenbiologie. I I I , 1. 35 
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die Zwit terformen. S e l b s t b e s t ä u b u n g k o m m t nur selten vor (Bot. Jb . 1893. I . 

p . 350). 
1 5 7 6 . F . m a c r o s t e m m a R u i z et P a v . [ J o h o w , Zur B e s t ä u b , chilen. 

B l ü t . I I . p. 29] . Der von Chile bis zum Feuerlande verbreitete Strauch t r ä g t 

5 cm lange, an d ü n n e n Stielen h e r a b h ä n g e n d e B l ü t e n , an denen K e l c h und 

Filamente karminro t , die Corolle dunkelviolet t g e f ä r b t s ind; die S t a u b b l ä t t e r 
ragen 2-—3 cm weit aus der Krone hervor u n d Averden ihrerseits u m einige M i l l i 

meter von der Narbe über rag t . 
Von Bestäubern füh r t J o h o w für Chile den R i e s e n k o l i b r i (Patagona gigas 

Viell.) an, der nach Angaben A. A. L a n e ' s grosse Vorliebe fü r die Fuchs ia-Blüten 
zeigt. Aber auch die chilenische H u m m e l (Bombus chilensis Gray) wurde als Besucher 
bemerkt; es scheint somit gemischte, nicht ausschliesslich ornithophile Anpassung vor
zuliegen. 

1577 . F . rosea R . et P . Die B l ü t e n sah J o h o w (Zur Bes t äub , chilen. 

B l ü t . I I . p. 37) i n Chile w ä h r e n d des Sommers von Bombus chilensis Gay 
besucht. 

1 5 7 8 . F . dependens H o o k , e r f ä h r t i n Ecuador nach G. v. L a g e r h e i m 

( Ü b e r d. B e s t ä u b , v . Brachyot. ledif . p . 114) h ä u f i g e Blumenbesuche von K o 

l i b r i s . 

1 5 7 9 . F . l o n g i f l o r a B e n t h . T h . M e e h a n b e s t ä u b t e als junger Garten
gehilfe seines Vaters zu St. C lä re diese A r t m i t Pol len von F . f u 1 g e n s M o c . 

e t Sess . u n d erzog aus der einzig erhaltenen F ruch t zahlreiche S ä m l i n g e , die 
teils der weiblichen, teils der m ä n n l i c h e n Stammpflanze n ä h e r standen, ohne 
dass ein einziger genau die Mi t t e hielt. E r k l ä r e n d f ü g t M e e h a n h inzu: „ I t 

was evident, that the action of the pollen hat not alone to do wi th the Variation. 

Some physiological force, to this day not understood by me, must have been 

coordinate i n the production of these results." (Journ. Roy. Hor t i c . Soc. X X I V 
1900. p. 337.) 

1580 . L o p e z i a c o r o n a t a A n d r . aus Mex iko setzte bei K u l t u r nach Be

obachtungen von M e e h a n (Contr. L i f e - H i s t . V I . p . 2 8 2 — 2 8 3 ) reichlich Samen 
an. Ü b e r die B l ü t e n k o n s t r u k t i o n vg l . B d . I I , 1. p . 403. 

Weitere Li t te ra tur : M e e h a n N r . 1545. 

1 5 8 1 . C i r caea l u t e t i a n a L . verzeichnete R o b e r t s o n i n I l l i no i s als an 
drei Tagen des J u l i von vier kurz rüsse l igen Apiden , einer Goldwespe u n d f ü n f 
l angrüsse l igen Dipteren besucht. 

158. Familie Halorrhagidaceae. 

Wahrscheinlich sämtlich windblütig (nach Petersen Engl. Nat. Pf. III, 7. 
p . 230). 

1 5 8 2 . H a l o r r h a g i s m i c r a n t h a R . B r . und H . depressa H o o k . f . — 

beide in Neu-Seeland einheimisch — haben unscheinbare, meist eingeschlechtige, 
duftlose B l ü t e n ; die langen, federigen Narben deuten auf Anemophi l ie (nach 
T h o m s o n New Zeal. p . 262). 
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1 5 8 3 . M y r i o p h y l l u m v a r i a e f o l i u m H o o k . f . und M . p e d u n c u l a t u m 
H o o k , t — ebenfalls neusee ländisch — haben monöcische W i n d b l ü t e n ( T h o m 
s o n a. a. O.). 

348. Gunnera L. 

N a c h W H a m i l t o n (Trans. Proc. New Zealand Ins t i t . V o l . X V I I . 
1884. p. 291—292) sind die neusee länd ischen Ar ten polygam. Zuerst i m F r ü h 
jahr ö f f n e n sich nur m ä n n l i c h e B l ü t e n , nach einigen Tagen auch gemischte 
B l ü t e n s t ä n d e und zuletzt nur weibliche B l ü t e n an sich ve r l änge rnden S c h ä f t e n ; 
die langen, haarigen oder papi l lösen G r i f f e l treten weit hervor; der Pollen bleibt 
wahrscheinlich zwischen dem feuchten Laube l ängere Zeit ke imfäh ig . D ie rein 
weiblichen B l ü t e n s t ä n d e l iefern allein gute F r ü c h t e . 

1584 . Gr. m o n o i c a R a o u l und (x. d e n s i f l o r a H o o k . f . i n Neu-Seeland 
besitzen (nach T h o m s o n a. a. O.) ausgesprochene W i n d b l ü t e n ; die m ä n n 
lichen B l ü t e n stehen an aufrechten Stielen oberhalb der B l ä t t e r , die sehr un 
scheinbaren $ sind an fast sitzenden B ü s c h e l n unter den B lä t t e rn versteckt. 

1 5 9 . F a m i l i e A r a l i a c e a e . 

1585. Schefflera digitata Forst., in Neu-Seeland, hat grüne, in an
sehnlichen Dolden stehende, duftende und honighaltige B l ü t e n , die h ä u f i g von 
Fliegen besucht werden ( T h o m s o n New Zeal. p . 266). 

1586 . H e d e r a H e l i x L . Weitere Li t te ra tur : M e e h a n N r . 1554. 
1 5 8 7 . E l e u t h e r o c o c c u s sen t icosus M a x i m . ( = A c a n t h o p a n a x s e n t i c . 

H a r m s ) , ein ostasiatischer, bisweilen i n Parks angepflanzter Strauch m i t ein

fachen Do lden , t r äg t kleine, etwa 4 m m lange E i n z e l b l ü t e n mi t f ü n f winzigen 
K e l c h z ä h n e n , ebenso vielen leicht abfallenden K r ö n - und S t a u b b l ä t t e r n und 
einem 3 m m langen G r i f f e l , an dessen Spitze eine deutlich f ü n f lappige Narbe 
steht, I m Umkreis des Griffelgrundes sondert eine dort befindliche Furche des 
Discuspolsters spär l ichen H o n i g ab ( L o e w nach kul t ivier ten Exemplaren 1892!). 
Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g ist die einer offenen Honigblume. 

1 5 8 8 . C o u d e n b e r g i a W a r m i n g i i E . M a r c h . ( = P e n t a p a n a x Seem.) 

b l ü h t bei Lagoa Santa nach W a r m i n g (Lag . Sant. p. 391) an blattlosen 

Zweigen im A p r i l . 

349. Aralia L. 

1 5 8 9 . A . racemosa L . F o e r s t e (Bot. Gaz. V I I . p . 123) fand die B l ü t e n 

protandrisch. 
1590 . A . h i s p i d a V e n t . [ H . J . L o v e l l i n B u l l . Torr. Bot . Club. V o l . 25. 

N r 7 1898 p . 389 390]. Die i n Dolden stehenden, kleinen, weissen B l ü t e n 
dieser nordamerikanischen A r t sind stark protandrisch m i t völl ig verhinderter 

S e l b s t b e s t ä u b u n g . Beim A u f b l ü h e n liegen die 5 G r i f f e l nahe aneinander und 
sind nur 1 m m lang , während die aufrecht stehenden Stamina mi t bereits-

35* 
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g e ö f f n e t e n Beuteln eine L ä n g e von 3 m m haben; das m ä n n l i c h e Stadium schliesst 
m i t dem A b f a l l der Staub- und Kronbläfcter . D a n n v e r l ä n g e r n sich die G r i f f e l 

auf 3 m m und spreizen; die Narben liegen an der Innenseite der Gr i f fe l sp i tzen . 
Der aus der epigynen Scheibe i n T r ö p f c h e n abgesonderte H o n i g ist i m Ver

h ä l t n i s zu der geringen B l ü t e n g r ö s s e reichlich. Un te r den Besuchern stehen 
die weniger hoch angepassten Hymenopteren, wie Schlupf- und Faltenwespen, 

voran. 
L o v e l l beobachtete bei Waldoboro (Maine) 4 lang- und 7 kurzrüsselige Apiden, 

21 sonstige Hymenopteren, 9 Falter, 5 Syrphiden, 19 kurzrüsselige Dipteren, 12 Käfer 
und 2 Hemipteren als Besucher. 

1 5 9 1 . A . s p i n o s a L . Weitere L i t t e ra tu r : M e e h a n N r . 1554. 

1 5 9 2 . S t i l b o c a r p a p o l a r i s D e c n . et P l a n c h . — i n Neu-Seeland, auf 
den A u c k l a n d - und Campbell-Inseln u . a. einheimisch — t r ä g t nach G . M . T h o m 

s o n (New Zeal. p . 266) grosse, lockere Do lden mi t zwitterigen oder eingeschlech
tigen, du f t - und honiglosen B l ü t e n . 

A . H a m i l t o n (Litter. Nr. 3071) fand auf der Macquarie-Insel die Blüten von 
Fliegen besucht. 

1 5 9 3 . P a n a x s i m p l e x F o r s t . , P, Edg-er ley i H o o k . f . u n d P . Co lenso i 

H o o k . f . — alle drei neusee l änd i sch — besitzen nach T h o m s o n (a. a. 0 . ) 

g r ü n e , zu unansehnlichen Dolden angeordnete, zwitterige oder diöcische, duftende 
u n d honighaltige B l ü t e n ; genannter Beobachter sah h ä u f i g eine grosse, behaarte, 

b r a u n g e f ä r b t e Diptere die B l ü t e n von P . C o l e n s o i besuchen. 

1 6 0 . F a m i l i e U m b e l l i f e r a e . 

[ C h . R o b e r t s o n Flowers and Insects. Umbel l i ferae . Trans. A c a d . Sei. V . 

p. 449—460 . ] 

3 5 0 . H y d r o c o t y l e L . 

1594 . H . u m bei la ta L . Diese i n F lo r ida von R o b e r t s o n beobachtete 

Pflanze b l ü h t daselbst schon i m M ä r z . Sie besitzt nur protandrische Zwitter

b l ü t e n und gehör t zu den A r t e n m i t völl ig offenem H o n i g . U n t e r den Besuchern 

überwogen die Dipteren (22 A r t e n unter 35 Besuchern); i m ü b r i g e n wurden 
9 Grabwespen, 1 Apide und 3 K ä f e r beobachtet. 

1 5 9 5 . H . S o l a n d r a L . f . [ S c o t t E l l i o t S. A f r . p. 355] . D ie B l ü t e n 

sind a u s g e p r ä g t protandrisch; beim Rei fen der Narben sind die Antheren bereits 
abgefallen; das grosse Nek ta r ium hat eine dunkelpurpurne Farbe. 

1 5 9 6 . H . muscosa R . B r . u n d andere n i ed r igwüchs ige A r t e n Neu-See-

lands haben nach G. M . T h o m s o n (New Zeal. p. 265) unscheinbare B l ü t e n , 
an denen kein Insektenbesuch beobachtet wurde. 

351. Azorella Lmk. 

Die kleinen, g r ü n l i c h e n u n d unscheinbaren B l ü t e n sah G . v . L a g e r h e i m 
(Übe r die B e s t ä u b , u . s. w. von Brachyotum led i fo l . Bot . Not is 1899. p . 105) 
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bei Quito m Ecuador nur von A m e i s e n besucht, die begierig dem H o n i g nach
gingen. 

1597. A. trifoliata Hook. fil. scheint nach einer Abbildung Hookers 
in der F lo ra of New Zealand, Taf . 18 (reprod. i n E n g l . Nat . P f l . I I I , 8. p . 68. 
F i g . 14 B) protogyne B l ü t e n zu besitzen. Nach T h o m s o n (a. a. O.) sind die 
B lü ten unscheinbar und werden nicht von Insekten besucht. 

1 5 9 8 . A . p e d u n c u l a r i s W e d d . — eine hochandine Polsterpflanze — 
bedeckt sich nach R e i c h e (Verh . d. deutsch, wissenseh. Vereins zu Santiago 
I I . p . 306) i n der obersten, sehr harten Schicht ihrer kugeligen Vegetations
polster zeitweilig mi t unscheinbaren, gelben oder grünl ich-weissen Blumen. 

3 5 2 . S a n i c u l a L . 

1599 . S. m a r y l a n d i c a L . [ R o b e r t s o n a. a. O.J. D ie Dolden bestehen 
aus 1—4 Zwi t t e rb lü ten , die von 2 0 — 7 0 m ä n n l i c h e n B l ü t e n umgeben werden. 
Die G r i f f e l der Zwi t t e rb lü ten spreizen stark und werden, obgleich sie zur Zeit 

des A u f b l ü h e n s noch nicht reif sind, doch kurz vor dem A u s s t ä u b e n belegungs
fäh ig , so dass Protogynie vorliegt. Beim Ö f f n e n der Antheren sind die G r i f f e l 
soweit z u r ü c k g e s c h l a g e n , dass ihre Narben die F lanken des Ovars b e r ü h r e n . 
Bisweilen halten die K r o n b l ä t t e r ein zwischen ihnen befindliches S t a u b g e f ä s s 
so fest, dass es erst nach völliger Entleerung des Beutels f re i wird. Die ein
g e k r ü m m t e n K r o n b l ä t t e r bedecken das Grif fe lpols ter und machen den H o n i g f ü r 
kurz rüsse l ige Insekten weniger leicht zugäng l i ch ; die Hymenopteren ü b e r t r e f f e n 
daher die Dipteren i n der Besucherzahl. Die B lü t en köpf chen sind keineswegs 
ansehnlich, aber locken durch reichlichen H o n i g zahlreiche, emsige Besucher an. 

1 6 0 0 . S. eanadensis L . ist nach R o b e r t s o n (Bot. Gaz. X I I I . p. 193) 
homogam. 

353. Eryngium L. 

1 6 0 1 . E . y u e c a e f o l i u m M c h x . stimmt i m allgemeinen nach R o b e r t s o n 
(a a. O.) mi t dem von H . M ü l l e r beschriebenen E . c a m p e s t r e übere in . D ie 
schon bei Beginn des B l ü h e n s stark spreizenden G r i f f e l reifen ihre Narben erst 
nach dem A u s s t ä u b e n der Antheren, so dass Protandrie vorliegt. D ie f r ü h 

zeitige V e r l ä n g e r u n g der G r i f f e l t r äg t dazu bei, den H o n i g weniger leicht zu
gäng l i ch zu machen. Derselbe ist tiefer geborgen als bei irgend einer der 
i m B l ü h e n vorausgehenden Umbel l i f e ren-Ar ten . I m Zusammenhange mit der 
Lage des Honigs nehmen unter den Besuchern die langrüsse l igen A r t e n zu. 

I m Vergleich m i t Z i z i a ist die Zahl der Bienen verringert, die der übr igen 
H a u t f l ü g l e r gesteigert; auch die Dipteren sind weniger zahlreich. A m besten 
ist die Pf lanze hinsichtl ich des Insektenbesuches mi t der gleichzeitig b l ü h e n d e n 
C i c u t a zu vergleichen; hierbei zeigt sich unter den meisten Gruppen der H y 
menopteren eine Abnahme, dagegen eine starke Zunahme unter den langrüsse l igen 

Insekten wie Apiden, Bombyliden, Conopiden und Faltern. 
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1 6 0 2 . E. j u n c e u m C h a m , b l ü h t i n Brasil ien nach W a r m i n g (Lagoa 

Santa p. 402) zweimal i m Jahre. 
1 6 0 3 . E . p a n i c u l a t u m L . Die B l ü t e n sind nach J o h o w (Zur B e s t ä u b . 

chilen. B l ü t . I I . p . 37) vorwiegend f ü r Fliegenbesuch eingerichtet, werden aber 

auch von Bombus chilensis Gay beflogen. 
1 6 0 4 . E . b u p l e u r o i d e s H o o k . et A r n . D i e B l ü t e n sah J o h o w (Estud. 

sobre 1. f l o r . d. 1. i s l . de Juan Fernandez. Santiago 1896 ; ci t . nach einem Re
ferat L u d w i g s i m Bot . Centralbl . B d . 69. p . 3 2 4 — 3 3 1 ) auf Juan Fernandez. 

von Musciden (s. Besucherverzeichn.) besucht, desgleichen E . s a r c o p h y l l u m 

H o o k , e t A r n . 

354. Chaerophyllum L. 

1 6 0 5 . C h . p r o c u m b e n s C r a n t z ö f f n e t nach R o b e r t s o n (a. a. O.) ihre 

k le inen , unansehnlichen B l ü t e n spä te r als E r i g e n i a . D i e D ö l d c h e n bestehen 

nur aus drei oder vier B l ü t e n , die nacheinander sich auf schliessen. D i e Prot

andrie ist nur schwach ausgepräg t . Spontane Autogamie t r i t t bei ausbleibendem 

Insektenbesuch und schlechtem Wet te r i n ausgedehntem U m f a n g e ein. D i e 

Unansehnlichkeit der B l ü t e n w i r d durch reichlichen und o f f en dargebotenen 

H o n i g ausgeglichen. Dementsprechend nahmen unter den Besuchern die Bienen 

ab und die Fl iegen zu. 
1 6 0 6 . C h . a z o r i c u m T r e l . D ie von T r e l e a s e (Botan. Observ. on the 

Azores 1897. p . 116) beschriebene und abgebildete, auf den Azoren (Flores, 
San Miguel) vorkommende A r t steht dem eu ropä i schen Ch . h i r s u t u m L . am 

n ä c h s t e n und ist vielleicht eine klimatische A b ä n d e r u n g s f o r m derselben. Beein

flussung durch abweichende B e s t ä u b u n g s v e r h ä l t n i s s e ist bei den offenen H o n i g 

blumen der Pflanze nicht anzunehmen (!). 
1607 . O s m o r r h i z a l o n g i s t y l i s D C . D i e B l ü t e n sind weiss; die Ge

schlechtsverteilung ist and romonöc i sch , die Zah l der m ä n n l i c h e n B l ü t e n an den 

Dolden höhere r Ordnung ist u n g e f ä h r die gleiche wie i n der P r i m ä r d o l d e ; die 

Zwi t t e rb lü t en sind protandrisch. Der H o n i g w i r d f r e i dargeboten u n d infolge

dessen sind die Besucherzahlen der Hymenopteren u n d der Dip te ren einan

der gleich. 

1 6 0 8 . O r e o m y r r h i s C o l e n s o i H o o k . f . u . a. D i e auf Neu-Seeland 

von G . M . T h o m s o n (a. a. O. p. 275) untersuchten B l ü t e n f a n d derselbe u n 
scheinbar und ohne Insektenbesuch. 

1 6 0 9 . E r i g e n i a b u l b o s a N u t t . Die Pflanze streckt nach R o b e r t s o n 

(a. a. O.) schon i n den ersten warmen F r ü h l i n g s t a g e n ihre k le inen , weissen 

Dolden ü b e r die B l ä t t e r hervor und bildet ziemlich ansehnliche, f ü r Insekten 

anlockende B e s t ä n d e . D ie E i n z e l b l ü t e n sind durchweg zwit ter ig und, wie schon 

von F o e r s t e (Bot. Gaz. V I I . p. 70—71) festgestellt wurde, protogyn. D e r 

H o n i g w i r d , zumal i m ersten, weiblichen B l ü t e n z u s t a n d e , nicht vö l l i g f r e i dar

geboten, sondern von den mehr aufrechten K r o n b l ä t t e r n u n d e i n g e k r ü m m t e n 

S t a u b b l ä t t e r n teilweise verdeckt. A l s f r ü h e s t e s D a t u m des A u f b l ü h e n s wurde 
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der 2 1 . März beobachtet, und als erste Besucher ausser der e inge füh r t en H o n i g 
biene nur F l e i s c h - und D u n g f l i e g e n (Gonia frontosa, Luc i l i a cornicina, 
Scatophaga squalida und eine unbestimmte Sarcophagide) notiert. Zwei Tage 
spä te r erschienen von äch ten Blumeninsekten zunächs t die Apide Anthrena h i r t i -
ceps cf und die Schwebfliege Brachypalpus frontosus, nach weiteren vier Tagen 
7 Anthreniden und 2 Syrphiden. W ä h r e n d der gesamten, bis zur letzten 
Woche des A p r i l sich fortsetzenden Blütezei t wurden 62 Insektenarten, darunter 
27 A p i d e n und nur eine einzige Goldwespe, gezähl t . Unter den H a u t f l ü g l e r n 
haben also die B i e n e n — und zwar besonders Ar t en der Gat tung Anthrena — 
das Ü b e r g e w i c h t ; jedoch ist dies nach R o b e r t s o n nicht etwa auf Rechnung 
einer besonderen Anpassung zu setzen, sondern der A r m u t der lokalen Insekten

fauna an f rühzei t ig fliegenden, sonstigen Hymenopteren zuzuschreiben. I m a l l 
gemeinen überwiegen die Fl iegen, von denen die B lumen , wie ü b e r h a u p t die 
der f r ü h b l ü h e n d e n Umbell i feren — mi t Ausnahme der Ar ten mi t völl ig ge
borgenem H o n i g — in erster L i n i e a b h ä n g e n . 

G r a e n i c h e r (Wiscons. Nat . H i s t . Soc. V o l . I . 1900. p. 74—77) beob
achtete an den f r ü h a u f t r e t e n d e n B l ü t e n die Honigbiene, zwei kurzrüssel ige Ap iden 
und sieben Fl iegen, von denen nur zwei Ar t en wirkliche Anthophi len waren, 
wäh rend die üb r igen zu den D u n g f l i e g e n gehör ten . 

3 5 5 . A p i u m L . 

1 6 1 0 . A . a u s t r a l e T h o u . und A . filiforme H o o k . fil. auf Neu-
Seeland sollen sich nach T h o m s o n (a. a. O. p . 265) i n der Blü tene in r ich
t u n g dadurch unterscheiden, dass die B l ü t e n ersterer Species augenfäl l iger , duf
tend und honighalt ig sind, wäh rend bei der zweiten die Anlockungsmit te l stark 

reduziert erscheinen. 
1 6 1 1 . P e t r o s e l i n u m H o f f m . Die i n Brasilien seit langer Zeit aus Por tu

gal oder von den Azoren e ingeführ te Petersilie t r äg t dort nach F r i t z M ü l l e r 
(Bot. Zeit. 1868. p. 116) reichlich Samen, wäh rend die neuerdings aus deut
schen Samen erzogene Pflanze noch niemals B l ü t e n oder F r ü c h t e geliefert hat. 

1 6 1 2 . Z i z i a a u r e a K o c h . Die gelben B lü t endo lden der im A n f a n g M a i 
a u f b l ü h e n d e n Pflanze sind ansehnlich. Die Geschlechts Verteilung ist andromon

öcisch, u n d zwar nimmt die Zahl der Zwi t te rb lü ten auf den Dolden höherer 
Ordnung zu, die der m ä n n l i c h e n ab. Die P r imärdo lde besteht fast nur aus 
m ä n n l i c h e n B l ü t e n . A n den einzelnen D ö l d c h e n stehen die männ l i chen B lü t en 
i m mit t leren T e i l ; i m Centrum steht jedoch eine einzelne Zwit terblüte . Die herma-
phroditen B l ü t e n sind protogyn (vgl . den R ü c k b l i c k p. 555). Zur Zeit des Aus
s t ä u b e n s der S t aubge fä s se i n der P r i m ä r b l ü t e breiten die Zwi t te rb lü ten an den D o l 
den 2. Ordnung ihre Narben aus; später entlassen auch sie und die m ä n n l i c h e n 
B l ü t e n den Po l len , um damit die Dö ldchen 3. Ordnung zu versorgen. Der 
H o n i g wi rd durch die eingebogenen K r o n b l ä t t e r und im ersten weiblichen Sta
d ium auch durch die g e k r ü m m t e n S taubgefässe verdeckt. A l s Blumenbesucher 
traten bei den Beobachtungen von R o b e r t s o n i n I l l inois an dieser Pflanze! 
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zum ersten Male i m L a u f e der Beobachtungszeit Grabwespen (Scoliiden, Pom-
piliden und Crabroniden) und Faltenwespen (Eumeniden) auf, deren Flugzei t i m 
M a i beginnt, D ie Zah l der beobachteten Bienenarten war grösser als bei den 

andern von R o b e r t s o n i n Betracht gezogenen Umbel l i fe ren . I m Vergleich 
zu E r i g e n i a w i r d dies teils durch die s t ä rke re Honigbergung , teils durch die 

grössere Artenzahl von Apiden w ä h r e n d des B l ü h e n s bedingt. V o r E r y n g i u m , 

dessen B lumen den H o n i g i n noch grösserer Tiefe bergen, hat die Pf lanze den 

V o r t e i l einer f r ü h e r e n Blü teze i t voraus, wodurch der Mitbewerb anderer B lumen

arten e i n g e s c h r ä n k t wi rd . D ie Besucherzahl der Dipteren erscheint info lge der 

s t ä r k e r e n Honigbergung verringert ( R o b e r t s o n a. a. O.). 

1 6 1 3 . C i c u t a m a c u l a t a L . D ie P r i m ä r d o l d e dieser nordamerikanischen 
A r t besteht meist nur aus Zwi t t e rb lü t en , die an den Dolden höhere r Ordnung 

a l lmäh l i ch an Zah l abnehmen; die Dolden 4. Ordnung besitzen nur m ä n n l i c h e 

B l ü t e n . Die Zwi t t e rb lü t en sind protandrisch. Un te r den Besuchern überwiegen 

nach R o b e r t s o n s Beobachtungen die Hymenopteren , die auf dieser Pflanze 

die relat iv höchs te Zahl erreichen. I m Vergleich zu der f r ü h e r b l ü h e n d e n P a -

s t i n a c a zeigt sich eine Zunahme i n fast allen Gruppen der H a u t f l ü g l e r (ausge
nommen Chalcididen, Phi lanthiden, Eumeniden und Apiden) . 

Die Blüten sah G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist, Soc. Vol . I . 1900. p. 169) 
von den Schwebfliegen: Syrphus lesueurii Macq. und Mallota cimbiciformis Fall , besucht. 

1614 . C r y p t o t a e n i a eanadens is D C . ist nach R o b e r t s o n (Bot. Gaz. 

X I I I . p. 193) homogam. M e e h a n (Li t ter . N r . 1672) beobachtete kleistogame 
B l ü t e n an dieser A r t . 

1 6 1 5 . P i m p i n e l l a i n t e g e r r i m a A . G r a y s t immt i m allgemeinen mi t 
Z i z i a und P o l y t a e n i a übere in . D ie Zwi t t e rb lü t en sind protogyn; die P r i 
märdo lde besteht nur aus m ä n n l i c h e n B l ü t e n , deren Zah l an den Dolden 

höherer Ordnung abnimmt (nach R o b e r t s o n a. a. O. und Bot. Gaz. X I I L 
p. 193). 

1 6 1 6 . E u l o p h u s a m e r i c a n u s N u t t . D ie P r i m ä r d o l d e besteht i n der 
Regel ausschliesslich aus Zwi t t e rb lü ten , deren Zah l an den Dolden höhe re r Ord

nung abnimmt; dagegen n i m m t die Zah l der m ä n n l i c h e n B l ü t e n zu. Die 

Zwi t te rb lü ten sind protandrisch. Entsprechend der offenen Lage des Honigs 
werden die B l ü t e n von zahlreichen Fl iegen besucht (52 A r t e n unter 97 Be

suchern). T i e d e m a n n i a , die zu einer Zeit b lüh t , i n der eine grössere Z a h l von 

Hymenopteren f l iegt , zeigt nur 52 Dipterenarten unter 156 Besuchern ( R o b e r t 
s o n a. a. 0 . ) . 

1 6 1 7 . S i u m c i c u t a e f o l i u m G m e l . Die Do lden erster bis dri t ter Ord

nung haben nach R o b e r t s o n (a. a. 0 . ) nur Z w i t t e r b l ü t e n , die der vierten 

Ordnung vorwiegend oder ausschliesslich m ä n n l i c h e B l ü t e n . D i e Zwi t t e rb lü t en 

sind protandrisch. Die B l ü t e n e i n r i c h t u n g ist der von C i c u t a ä h n l i c h , aber die 

Zahl der Insektenbesuche erschien geringer, weil die Pflanze weniger leicht der 
Beobachtung zugängl ich war. 

Die Blüten sah G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vo l . I . 1900. p. 169) 
von den Schwebfliegen Platychirus quadratus Say und Mesogramma polita Say besucht. 
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1618 . C r a n t z i a l i n e a t a N u t t . , auf N eu-Seeland, hat nach T h o m s o n 
(a. a. O.) unscheinbare, von Insekten nicht besuchte B lü ten . 

1619 . F o e n i c u l u m sp. 

An einer unbestimmten Art fing O. Sc h m i e d e k n e c h t (Litter. Nr. 3374) in 
Unterägypten bei Tourrah die Biene Anthrena berenice Schmiedekn. 

3 5 6 . L i g u s t i c u m L . 

1 6 2 0 . L . a n t i p o d u m H o m b . et J a c q . A u f den Auckland-Inseln beob
achteten F . W H u t t o n und T. B r o u n (Li t ter . N r . 3120) den R ü s s e l k ä f e r 
Lyperobius laeviusculus Broun als Blumenbesucher. % 

1 6 2 1 . L . i n t e r m e d i u m H o o k . f . und L . L y a l i i H o o k . f . sind neu
seeländische Ar ten m i t diöcischer Geschlechtsverteilung und süssduf t enden , honig
haltigen B l ü t e n i n ansehnlichen Dolden ; andere A r t e n der Gat tung treten in 
Neu-Seeland mi t wenig augen fä l l i gen B l ü t e n auf (nach T h o m s o n a. a. O. 

p. 265—266) . 

1622 . T h a s p i u m a u r e u m N u t t . v a r . t r i f o l i a t u m C. et R . gleicht 

Z i z i a , P o l y t a e n i a und P i m p i n e l l a , desgleichen die V a r i e t ä t a t r o p u r -
p u r e u m C. e t R . , bei der die P r i m ä r d o l d e i n der Regel nur m ä n n l i c h e 
B l ü t e n en thä l t . Bei beiden Formen sind die B l ü t e n protogyn ( R o b e r t s o n 

a. a. O.). 

G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vol . I . 1900. p. 168) beobachtete 
die Schwebfliegen Chrysogaster nitida Wied., Allograpta obliqua Say und Baccha clavata 
Fabr. als Blumenbesucher. 

3 5 7 A c i p h y l l a F o r s t . 

. 1623 . A . s q u a r r o s a F o r s t , und A . Co lenso i H o o k , f . , auf Neu-See
land , zeichnen sich durch diöcische Geschlechterverteilung aus und sind ent
sprechend dem D u f t und der reichlichen Honigabsonderung ihrer B l ü t e n sicher 
entomophil ( T h o m s o n a. a. O.). A l s Besucher bezeichnet genannter Beob
achter K ä f e r und Dipteren; unter ersteren werden einige als K o r n w ü r m e r 
(„weewills") bezeichnete Ar t en von H u t t o n a n g e f ü h r t (s. Verzeichnis d. blumen-

bes. Tiere). 

1624 . A . H e c t o r i B u c h a n . , eine mi t stechenden Rose t t enb lä t t e rn ver

sehene Alpenpflanze Neu-Seelands, hat wie andere A r t e n der Gattung diöcische 
Geschlechterverteilung (s. B u c h a n a n i n Trans. Proc. New Zealand Ins t i t . X V I . 

1881 . p. 346). 

1625 . C o n i o s e l i n u m chinense ( L . ) B . S. P . 

Die Blüten sah G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vol. I . 1900. p. 169) 
von den Schwebfliegen: Platychirus hyperboreus Staeg. und Syrphus umbellatarum 

O. S. besucht. 
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3 5 8 . A n g e l i c a L . 

1 6 2 6 . A . a t r o p u r p u r e a L . 
G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vol . I . 1900. p. 168) beobachtete 

in Wisconsin die Schwebfliegen Chrysogaster pulchella W i l l , und Didea läsciata fusc.pes 
Loew als Blumenbesucher. 

1627 A . h i r s u t a M u h l . ( = A . v i l l o s a B . S. P.). A n den B l ü t e n be

obachtete P a t t o n (Entom. M o n t h . M a g . X V I I . p. 3 1 - 3 5 ) i n Connecticut die 

Apide Macropis ciliata 9 

1628 . A . G U n g i d i u m H o o k . fil. u n d A . g e n i e u l a t a H o o k . f . — beide 
i n Neu-Seeland — zeichnen sich durch polygame Geschlechtsverteilung mi t 

zwitterigen, m ä n n l i c h e n u n d weiblichen B l ü t e n aus. Be i letzterer A r t sind die 

mittleren B l ü t e n der meisten D ö l d c h e n zwit ter ig, m i t wenigen rein m ä n n l i c h e n 

an der Peripherie. Die Zwi t t e rb lü t en sind protandrisch und sondern, wie die 

eingeschlechtigen, H o n i g ab. Besucher sind vermut l ich , wie bei allen U m b e l l i -

feren Neu-Seelands, Fl iegen u n d kleine K ä f e r (nach G . M . T h o m s o n a. a. 0 . 

p. 265—266) . 

1 6 2 9 . P o l y t a e n i a N u t t a l l i i D C . st immt m i t Z i z i a i n der B l ü t e n f a r b e , 

Protogynie, B lü teze i t und A r t der Honigbergung übere in , so dass auch der I n 

sektenbesuch ein sehr ähn l i che r ist. D i e P r i m ä r d o l d e ist i n der Regel vo l l 

s t ä n d i g m ä n n l i c h ; die Zah l der Zwi t t e rb lü t en n i m m t an den Dolden zweiter 

und drit ter Ordnung zu ( R o b e r t s o n a. a. O.). 

1 6 3 0 . T i e d e m a n n i a r i g i d a C o u l t . et Rose ( = O x y p o l i s r i g i d u s 

B r i t t ) . Die P r i m ä r d o l d e besteht vorwiegend oder völl ig aus Zwi t t e rb lü t en , die 

Dolden zweiter Ordnung aus m ä n n l i c h e n B l ü t e n . D i e Z w i t t e r b l ü t e n sind pro
tandrisch. I m Insektenbesuch zeigte sich eine Abnahme der Hymenopteren, 

wahrscheinlich i m Zusammenhang m i t der s p ä t e n Blü teze i t . S i u m weist einen 
Uberschuss von 25 Hymenopteren, aber von nur 6 Fliegenarten, C i c u t a einen 

solchen von 63 Hymenopteren und 20 Fliegenspecies auf ( R o b e r t s o n a. a. O.). 
Die Blüten sah G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vo l . I . 1900. p. 169) 

von den Schwebfliegen Platychirus hyperboreus Stäeg., Syrphus umbellatarum O. S. und 
Didea fasciata fuscipes Loew besucht. 

1 6 3 1 . P a s t i n a c a s a t i v a L . F o e r s t e (Bot. Gaz. V I I . p . 24) f a n d die 

B l ü t e n protandrisch und von zahlreichen Insekten, wie K ä f e r n u . a. besucht, 

T r e l e a s e (Bot, Gaz. V I I . p . 27) macht dazu die Bemerkung, dass i n Deutsch

land nach H . M ü l l e r die B l ü t e n niemals von K ä f e r n , sondern nur von Hymeno

pteren und Dipteren besucht werden. 
Der Insektenbesuch ist der reichlichste, der an einer Umbellifere in Nordamerika 

von R o b e r t s o n festgestellt wurde. Es ist dies um so auffallender, als die Pflanze in 
Deutschland nach den Beobachtungen H. M ü l l e r s und anderer Forscher in viel spär
licherem Umfange von Blumengästen aufgesucht wird als z. B. H e r a c l e u m S p h o n -
d y l i u m , A e g o p o d i u m P o d a g r a r i a und andere Doldenpflanzen. R o b e r t s o n zählte 
u. a. an den Blumen 40 Käfera r ten , während solche in Deutschland bisher überhaupt 
nicht als Besucher von Pastinaca bemerkt wurden. 

G r a e n i c h e r (Bull. Wiscons. Nat. Hist. Soc. Vol . I . p. 173) sah die Blüten von 
der Schwebfliege Helophilus laetus Loew besucht. 
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1632. Heracleum lanatum Mchx. Von den grossen, weissen Dolden 
ist die p r imäre i n der Regel rein zwitterig, die der dri t ten Ordnung rein m ä n n 
l ich . D ie Zwi t te rb lü ten sind protandrisch; die Geschlechterverteilung steht i n 
geradem Gegensatze zu der von Z i z i a a u r e a . Unter den Besuchern kamen 
i n I l l i no i s nach R o b e r t s o n (a. a. O.) einige Vertreter der Grabwespenfamilien: 
Larridae und Sphecidae zum ersten Male w ä h r e n d der Beobachtungsperiode vor. 
A m reichlichsten waren i m Zusammenhange mi t der Darbietung von offenem 
H o n i g die Dipteren vertreten, und zwar s tä rker als an irgend einer anderen be
obachteten Umbell i fere, mi t Ausnahme von P a s t i n a c a , deren Besucherliste nur 
sieben Fliegenarten mehr unter einer grösseren Gesamtzahl von G ä s t e n auf
weist. Besonders reichlich sind die S y r p h i d e n vertreten (21 Ar ten unter 
174 Besuchern); von Grabwespen sind die A r t e n von Crabro häu f ig . 

3 5 9 . D a u c u s L . 

Die g e f ä r b t e C e n t r a i b l ü t e ist nach M e e h a n (Li t ter . Nr . 1612) nur an 

der P r i m ä r d o l d e fe r t i l , an den Seitendolden steril (Bot. Jb . 1883. p . 485). 

* 1 6 3 3 . D . C a r o t a L . 
An den Blüten sammelte K n u t h bei Berkeley in Kalifornien im Juni 1899 mehrere 

rf einer neuen Anthrena-Species, die C o c k e r e l l (Zeitschr. f. syst. Hymenopt. u. Dipter. 
I . p. 80) unter dem Namen A. K n u t h i a n a beschrieb; auch einige andere Apiden 
(Nomada libata Cress.) sowie Vespiden (Polistes sp.) und Chrysididen (Chrysis sp.) und 
einen Falter (Melitaea chalcedona Doubl. Hew. (determ. A l f k e n ) beobachtete K n u t h 
an genannter Stelle. 

1 6 3 4 . D . b r a c h i a t u s Sieb. — Die B l ü t e n dieser weitverbreiteten (Neu-
Seeland, Austral ien, Amer ika u. a.) A r t beschreibt T h o m s o n (a. a. O.) nach 
n e u s e e l ä n d i s c h e n Exemplaren als winzig und ro tge fä rb t . 

R ü c k b l i c k . 

D ie Geschlechterverteilung der nordamerikanischen, von R o b e r t s o n (a. a. O.) 
studierten Umbel l i fe ren is t , wie die der mi t te leuropäischen A r t e n , vorwiegend 
a n d r o m o n ö c i s c h ; bei E r i g e n i a b u l b o s a , C h a e r o p h y l l u m p r o c u m b e n s 
und H y d r o c o t y l e u m b e l l a t a wurden nur Zwi t te rb lü ten gefunden. D i e 
m ä n n l i c h e n B l ü t e n herrschen im mitt leren Teile der Dolden und D ö l d c h e n vor, 

die Z w i t t e r b l ü t e n dagegen an der Peripherie. Jedoch stehen bei S a n i c u l a 
die Z w i t t e r b l ü t e n i n der Mi t te , und bei Z i z i a enthalten die fruchtbaren Döld

chen meist nur eine centrale Zwi t te rb lü te . E r i g e n i a , Z i z i a , T h a s p i u m , 
P o l y t a e n i a , P i m p i n e l l a i n t e g e r r i m a und S a n i c u l a m a r y l a n d i c a 
zeichnen sich durch protogyne B l ü t e n aus, wäh rend sonst Protandrie die Regel 
bildet. D a m i t steht i n Zusammenhang, dass bei diesen protogynen Ar ten die 
P r i m ä r d o l d e i n der Regel nur männ l i che B lü ten e n t h ä l t , deren Zahl an den 
Do lden höherer Ordnung mehr und mehr abnimmt, während bei den protandri-
schen Ar t en dagegen die P r i m ä r d o l d e nur aus Zwit terb lü ten besteht, deren A n 
zahl dann ebenfalls an den Dolden höherer Ordnung sich verringert, bis an 
den letzten Auszweigungen nur noch männ l i che B l ü t e n üb r ig bleiben. Bei 
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k r ä f t i g e n Pflanzen zeigen die Dolden erster und letzter Ordnung Ne igung zu 
abweichender Sexualausbildung; wenn aber nur eine einzige Dolde entwickelt 

wird, e n t h ä l t diese die beiderlei Sexualformen. 
Bei Z i z i a , P o l y t a e n i a , S a n i c u l a m a r y l a n d i c a und P i m p i n e l l a 

i n t e g e r r i i n a wi rd der Nektar unter den e i n g e k r ü m m t e n K r o n b l ä t t e r n versteckt. 

Lbnen schliesst sich E r y n g i u m y u c c a e f o l i u m mi t noch tiefer liegendem 
H o n i g an. Die übr igen von R o b e r t s o n untersuchten Ar t en haben offene 

Honigblumen. 
D a der B l ü t e n c h a r a k t e r der Umbel l i fe ren ein sehr ü b e r e i n s t i m m e n d e r ist, 

und ihre A r t e n vom ersten F r ü h j a h r bis zum Herbs t einander i n der Blü teze i t 

ab lösen , so sind sie besonders zur Beantwortung der Frage geeignet, i n welcher 
Weise die A r t des Insektenbesuches durch die Blü teze i t beeinflusst w i r d . 

Der summarische Insektenbesuch der i n I l l i n o i s beobachteten A r t e n er-
giebt sich aus folgender, nach R o b e r t s o n s Angaben zusammengestellter Ü b e r 

sichtstabelle : 

I n s e k t e n b e s u c h e a n U m b e l l i f e r e n b l u m e n i n I l l i n o i s . 

(1645 Besuche an 15 Arten. ) 
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Arten mit offenen Honig
blumen : i 

E r i g e n i a b u l b o s a 15 20./3.--21. '4. 27 1 11 19 4 62 
C h a e r o p h y l l u m p r o c u m 

bens 3 27. 4.--29.;4. 12 8 10 15 5 50 
O s m o r r h i z a l o n g i s t y l i s 5 11./5.--23 . 5. 8 2 6 4 2 22 
H e r a c l e u m l a n a t u m 7 25 /5.--14./6. 18 49 26 61 20 174 
E u l o p h u s a m e r i c a n u s 2 S./6.--11./6. 7 29 13 39 9 97 
C r y p t o t a e n i a eanadens is 2 15./6.-- 9 . 7. 12 14 9 13 11 59 
P a s t i n a c a s a t i v a 26 2/6.--9. /T. 30 97 25 BT 56 275 
C i c u t a m a c u l a t a . 19 8./7.--13./8. 21 122 18 54 23 238 
S i u m c i c u t a e f o l i u m 20 20./7.--27./8. 13 92 16 42 28 191 
T i e d e m a n n i a r i g i d a 7 14./8.--8. /9. 8 72 8 44 24 156 

i 

Arten mit verborgenem 
1 

Honig: i ! 
| Z i z i a a u r e a 6 7./5.--26. '5. 35 32 4 44 16 131 

P o l y t a e n i a N u t t a l l i i . 4 9./5.--26./Ö. 11 15 1 12 2 1 
41 S a n i c u l a m a r y l a n d i c a 3 14/5.--23./5. 11 3 9 11 2 29 

P i m p i n e l l a i n t e g e r r i m a 2 29.'5. -2. /6. 9 1 7 o 4 23 
E r y n g i u m y u c c a e f o l i u m 10. 14/7.--8 , /8 . 25 51 21 20 20 147 



Umbelliferae. 557 

Nach obiger Tabelle bilden die Dipteren unter den Blumenbesuchern der 
Umbelhferen eine durchgehend häu f ige Gruppe; sie zeigen ein Übergewich t 
namentl ich an den f r ü h b l ü h e n d e n Ar ten mi t offenem H o n i g , jedoch nicht an 
denen m i t verstecktem Nektar. Die grösste Verhä l tn i szah l erreichen sie an 
H e r a c l e u m und E u l o p h u s ; an C i c u t a nehmen sie wegen gesteigerter 
Konkurrenz mi t den Hymenopteren ab und ebenso bei E r y n g i u m wegen der 
grösseren Tiefe der Honigbergung. Die F r ü h l i n g s m o n a t e scheinen f ü r Blumen
fliegen, soweit die E r n ä h r u n g ihrer Imagoform i n Betracht kommt, güns t iger als 
die spätere Jahreszeit zu sein. 

Die Ap iden bilden ebenfalls eine i n allen Monaten der wärmeren Jahres
zeit gleich h ä u f i g e Gruppe; nur Z i z i a und P a s t i n a c a erhielten mehr Bienen
besuche als E r i g e n i a . Die Blumen mit tieferer Honigbergung und die f r ü h -
b l ü h e n d e n A r t e n sind f ü r die Bienen am güns t igs t en . 

Ausgesprochene Vorliebe f ü r die B l ü t e n der Umbel l i feren zeigen in I l l i no i s 
nach R o b e r t s o n (Flow. Ins . X I X . p. 36—37) die oligotropen Bienen: A n 

threna nasonii Robts. und Prosopis illinoensis. 
D i e ü b r i g e n Fami l ien der Hymenopteren lassen mit fortschreitend wärmere r 

Jahreszeit eine bemerkenswerte Zunahme der A r t e n hervortreten; sie beginnen 
mit wenigen Formen i m F r ü h j a h r und erreichen ihr M a x i m u m i m J u l i und 
Augus t ; durch, ihre gesteigerte Konkurrenz mi t den Bienen und Dipteren, deren 
Artenzahl sich nur wenig änder t , e r k l ä r e n sich vielfach die Unterschiede i n den 
Z a b l e n v e r b ä l t n i s s e n der Besucherlisten. 

N a c h R o b e r t s o n s Ans ich t w i rd der Insektenbesuch fast ebenso sehr 
durch die Blüteze i t beeinflusst als durch die Tiefe der Honigbergung. Es zeigen 
z. B . drei weissblüt ige Umbel l i feren, die aber zu verschiedener Jahreszeit b lühen , 
starke Unterschiede i n ihrer Besucherliste; so wi rd die f r ü h b l ü h e n d e E r i g e n i a 
von Bienen, E u l o p h u s von Dipteren, C i c u t a von niederen Hymenopteren 
am s t ä r k s t e n besucht. Z i z i a , P o l y t a e n i a und E r y n g i u m stimmen darin 
übere in , dass wegen der tieferen Honigbergung unter ihren Besuchern die Hau t -
f lüg l e r das Übergewich t übe r die Zweif lügler erlangen. E i n ganz ähn l iches 
Resultat kommt bei P a s t i n a c a , C i c u t a und S i u m als Folge der verschie
denen Blüteze i t zu s t ände . Der Einf luss der letzteren zeigt sich auch bei den 
Formen m i t versteckten Nektar ien; so gehören z. B . bei Z i z i a , die i m M a i 
b lüh t , die H ä l f t e der sie besuchenden Hymenopteren zu den Bienen, w ä h r e n d 
bei E r y n g i u m , das i m J u l i b l ü h t , nur ein Dr i t t e l der H a u t f l ü g l e r Ap iden 
sind. Die Bergung des Honigs i n grösserer Tiefe hat jedoch eine Folge, die 
n i c h t durch den Wechsel der Blütezei t hervorgebracht werden kann , näml i ch 
den gleichzeitigen, s t ä rke ren Ausschluss von Dipteren und kurzrüssel igen Hyme
nopteren. Es zeigt sich dies am deutlichsten, wenn eine offene Honigblume, 
wie C i c u t a , mi t einer gleichzeitig b lühenden , aber den H o n i g i n grösserer Tiefe 

bergenden A r t , wie E r y n g i u m , verglichen wird . 
D i e offene Lage des Honigs und der niedrige systematische Rang bedingt 

f ü r die Umbel l i ferenblumen nach R o b e r t s o n s grundlegenden Betrachtungen 

ü b e r die B lühper ioden (Philos. F low. Seas. Amer. Nat. X X I X . 1895. p. 107) 
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i m allgemeinen eine f rühze i t ige B l ü h p h a s e , i n der sie reichlich von k u r z r ü s s e l i g e n 
Bienen (Anthreniden) und Schwebfliegen besucht werden; diese B e s t ä u b e r g r u p p e n 

haben auch eine entsprechende Erscheinungszeit, deren Hauptphase i n den Mona t 
M a i fä l l t . D ie sehr f r ü h b l ü h e n d e E r i g e n i a e rhä l t daher den zahlreichsten 

Bienenbesuch von al len konkurrierenden Ar ten . 

161. Familie Cornaceae. 

1635 . C o r o k i a Co toneas t e r R a o u l (Neu-Seeland) hat a u g e n f ä l l i g e , gold

gelbe Zwi t t e rb lü t en mi t süssem D u f t und H o n i g , der von einem Haarbesatz des 

Pist i l ls abgesondert w i r d ( T h o m s o n New Zeal. p. 267). 

360. Cornus L. 

Homogame oder protandrische. Nektarblumen m i t of fenem oder f l ach ge

borgenem H o n i g , der von einer epigynen Scheibe im Umkre i s des Gr i f fe l s ab

gesondert wi rd . 
D ie A r t e n C. e a n a d e n s i s L . , f l o r i d a L . und s u e c i c a L . — alle 

dre i i n Nordamerika, die letztere auch i m nörd l i chen As ien u n d Europa (s. H a n d 

buch I L 1. p. 519) einheimisch — zeichnen sich vor der Mehrzahl ihrer Gat

tungsverwandten durch eine vergrösser te , weiss oder gelbl ich g e f ä r b t e Hochblat t 

h ü l l e (s. F i g . 139 und 140) aus, die den kopfforangen B l ü t e n s t a n d umgiebt 
u n d die A u g e n f ä l l i g k e i t desselben erhöht . I m Zusammenhange m i t der f lachen 

Lage des Nektars überwiegen unter den Besuchern die ku rz rüs se l i gen , allotropen 

Formen. 
1636 . C. f l o r i d a L . [ R o b . F low. X V I I I . p. 2 3 2 — 2 3 3 ] . — Dieser nord

amerikanische, kleine Baum t r ä g t B l ü t e n k ö p f c h e n (s. F i g . 139), die aus 12 oder 
mehr E i n z e l b l ü t e n bestehen. D ie vier Hochblattschuppen, die den B l ü t e n s t a n d 

beim A u f b l ü h e n i n stark vergrösser tem Zustande umgeben, nehmen zu dieser 

Zeit eine weisse oder röt l iche F ä r b u n g an. D i e beiden inneren H o c h b l ä t t e r , 

deren Spitzen h ä u f i g vereinigt bleiben, pflegen oberhalb des B lü t ens t ane fe s eine 

A r t von Dach zu bilden. Ausserdem sind die genannten Teile nicht selten 

derart eingefaltet, dass die Inflorescenz h i seitlicher R ich tung besser sichtbar 

ist, als wenn die H o c h b l ä t t e r sämt l i ch wagerecht ausgebreitet wä ren . Die K e l c h 

röhre ist etwa 1 m m lang und veranlasst i m Vere in mi t den vier K r o n b l ä t t e r n 

und den Fi lamenten eine Honigbergung von 2 m m Tiefe . D i e K r o n b l ä t t e r 

sind g rün l i ch -ge lb und an der Spitze z u r ü c k g e s c h l a g e n ; der Querdurchmesser 

der B l ü t e be t r äg t etwa 4 m m . D ie S t a u b g e f ä s s e spreizen stark u n d ragen u m 

4 mm f r e i hervor, w ä h r e n d der G r i f f e l wenig mehr als 1 m m herausragt. 

D ie B l ü t e n sind homogam. Ü b e r die B l ü t e n k ö p f e fortkriechende Insekten 

beladen sich am K o p f und der Leibesunterseite mi t Pol len u n d k ö n n e n beim 

Honigsaugen leicht B e s t ä u b u n g bewirken. Bei ausbleibendem Insektenbesuch 

vermag spontane Autogamie oder Geitonogamie durch Po l l en fa l l einzutreten. 
D ie V e r l ä n g e r u n g und starke Spreizung der S t a u b g e f ä s s e bei C o r n u s u n d 

V i b u r n u m betrachtet R o b e r t s o n nicht als E in r i ch tung f ü r Geitonogamie 
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K e r n e r , sondern als M i t t e l , die Antheren besser mit den Insekten i n 
eruhrung z u br ingen, die auf dem B l ü t e n s t a n d e in unregelmässiffer Weise 

umherkriechen. 

M D l G B 1 Ü t G Z e i t W ä h r t i n I l l i n o i s von Ende A p r i l bis zur zweiten Woche 
des M a i ; i n dieser Zeit ist die Zahl der nichtbienenartigen Hymenoptera acu-
leata noch eine geringe. Unter den Besuchern überwiegen die kurzrüsse l igen 

Fig. 139. Cornus f l o r i d a L. 
Blütenzweig. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

Bienen, während die Fliegen in der Minderzahl sind — ein Ergebnis, das sich 
aus der E in r i ch tung der B l ü t e n und ihrer phänolog ischen Beziehung zu den 
gleichzeitig erscheinenden Insektenarten im voraus erwarten läss t . 

Als B e s u c h e r beobachtete E o b e r t s o n in Illinois an einem Tage des Apr i l 
3 lang- und 15 kurzrüsselige Apiden, 2 sonstige Hymenopteren, 5 lang- und 2 kurz
rüsselige Dipteren, 1 Falter und 1 Käfer. 

1 6 3 7 . C. p a n i c u l a t a L ' H e r i t . ( = C. c a n d i d i s s i m a M a r s h . ) [ R o b . 

F low . X V I I I . p. 233—234] . •— Die 1—3 m hohen, stark verzweigten S t räucher 
dieser nordamerikanischen A r t tragen zahlreiche flache oder etwas gewölbte, 
weisse B l ü t e n s t r ä u s s e von 4—5 cm Durchmesser. Die vier wagerechten K r o n 
b l ä t t e r breiten sich etwa 1 cm weit aus; die Narbe steht mi t den Antheren 
u n g e f ä h r i n gleicher H ö h e . Der von einer gelben, epigynen Scheibe abgeson
derte H o n i g wird vo l l s t änd ig o f fen dargeboten. Die B lü t en sind homogam; 
spontane Autogamie wird durch starke Spreizung der S taubgefässe verhindert. 
Insekten, die übe r den B l ü t e n s t a n d kriechen, laden reichlich Pollen auf. A l l o -
gamie kommt zwischen den B l ü t e n desselben oder verschiedener S töcke zu s tände,! 

I 
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D a die A r t völl ig freien H o n i g besitzt, so werden nach R o b e r t s o n ihre 
Blumen im Vergleich zu den weniger leicht z u g ä n g l i c h e n von C o r n u s f l o r i d a 
von einem s t ä rke r gemischten Besucherkreise ausgebeutet; jedoch ist h a u p t s ä c h 
l ich nur die Zahl der A r t e n i n den verschiedenen Gruppen eine grössere . Zu r 

Blü teze i t von C. f l o r i d a f logen i n der Umgebung von Car l inv i l l e ( I lhnois ) 

von den weniger hoch angepassten Gruppen der Hymenoptera aculeata u n d der 

Tachiniden nur drei Ar t en , w ä h r e n d an dem von M i t t e M a i bis J u n i b l ü h e n d e n 

C. p a n i c u l a t a 21 Species aus den genannten Gruppen auftraten. 

D e l p i n o ( U l t , Osserv. I I , 2. p. 237 — 238) betrachtet die B l ü t e obiger 
A r t , die er zum H v d r a n g e a - T y p u s stel l t , als kantharophi l u n d vergleicht 

ihren Geruch mi t dem gewisser Carabiden und Scarabaeiden. 
Als B e s u c h e r verzeichnete R o b e r t s o n in Illinois an 5 Tagen des Mai und 

Juni 4 langrüsselige und 21 kurzrüsselige Bienen, 13 sonstige Hymenopteren, 8 lang
rüsselige und 21 kurzrüsselige Dipteren, 2 Falter und 8 Käfer. 

P a t t o n (Entom. Month. Mag. X V I I . p. 31-35) beobachtete in Connecticut die 
Apide Macropis ciliata rf als Blumenbesucher. 

1 6 3 8 . C. eanadens is L . [ M e e h a n L i t t e r . N r . 1662 ; J . H . L o v e l l 

B u l l . Torrey. Bot . Club. V o l . 25. N r . 7. 1898. p . 386 — 387] . D ie B l ü t e n sind 

protandrisch; i n spä te ren Stadien ist auch Geitonogamie mögl ich . V o n den 

Fig. 140. Cornus eanadensis L. 

A Blühender Stengel, B Blütenknospe, G Blüte. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

Kronblättern ist eines oder zwei mit einem grannenartigen Anhange (s. Fig. 140 

bei B ) versehen; w i r d derselbe an einer eben a u f b l ü h e n d e n Knospe, deren Staub

b lä t t e r i n F o r m eines V hervortreten, m i t einer Nadel oder von einem Insek t 

be rüh r t , so schnellen die elastischeu Filamente hervor u n d aus den g e ö f f n e t e n 
Antheren f l ieg t ein W ö l k c h e n von Pol len heraus ( L o v e l l a. a. O.). 

Genannter Beobachter verzeichnete als B e s u c h e r der Blüten bei Waldoboro 
(Maine) in Nordamerika während des Juni 10 Hymenopteren, darunter 1 langrüsselige, 
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8 kurzrüsselige Apiden, sowie 1 Ichneumonide, 3 Tagfalter, 9 Syrphiden, 11 sonstige 
Dipteren und 3 Käfer. 

1639 , C. s t o l o n i f e r a M c h x . Bei dieser A r t ist nach L o v e l l (a. a. O. 
p . 387) die Narbe bei Beginn des B l ü h e n s bereits klebrig und empfängn i s 
f äh ig , eine Stunde spä ter s t äuben die Antheren aus. D a die B lü te fast 1 cm 
Durchmesser hat, ist Geitonogamie ausgeschlossen. 

An den süssduftenden, honigreichen Blüten sah L o v e l l von Besuchern 4 lang
rüsselige und 3 kurzrüsselige Apiden, 2 sonstige Hymenopteren, 2 Syrphiden, 5 andere 
Dipteren und 2 Käfer. 

1 6 4 0 . 0 . a l t e r n i f o l i a L . Die B lü t en haben einen angenehmen Geruch 
und sind nach J . H . L o v e l l (a. a. O.) homogam; der G r i f f e l hat eine L ä n g e 
von 3 m m , die S t aubb l ä t t e r eine solche von 6 m m , so dass diese Teile den 
K ö r p e r der Besucher an ungleicher Stelle streifen müssen — eine Einrichtung, 

die genannter Beobachter als B e g ü n s t i g u n g von Allogamie auffasst. Unter den 
Besuchern stehen die Hymenopteren als wesentlichste Bes täuber voran, dann 
folgen i n zweiter Reihe die Fliegen, an letzter Stelle die K ä f e r . 

Als B e s u c h e r wurden bei Waldoboro (Maine) von L o v e l l 10 Hymenopteren, 
darunter Apis und 1 Bombus-Art, sowie 7 kurzrüsselige Apiden, 6 Syrphiden, 3 kurz
rüsselige Dipteren und 9 Käfer beobachtet. 

Fig. 141. G r i s e l i n i a r u s c i f o l i a (Clos.) Taub. var. I t a t i a i a e (Wawra). 

A cf Blütenrispe. B f Blüte. C $ Rispe. D $ Blüte. — Nach E n g l e r - P r a n t l . 

* 1 6 4 1 . C. N u t t a l l i i A u d u b . Diese von weitem an eine M a g n o l i a , 

erinnernde A r t ist nach K n u t h i n den höher gelegenen Geb i rgswä lde rn Cali-
forniens sehr häu f ig . Der köpfchenfo rmige B l ü t e n s t a n d wi rd von vier, seltener j 
f ü n f H o c h b l ä t t e r n umgeben. C. N u t t a l i i i gleicht also darin C. s u e c i c a , nur sind 
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die H o c h b l ä t t e r vie l grösser. De r Durchmeser des ganzen B l ü t e n stand es b e t r ä g t 

etwa 6 cm, wovon 1,5 auf das K ö p f c h e n kommen. V o n den vier gelblich-

weissen H ü l l b l ä t t e r n sind zwei g e g e n ü b e r s t e h e n d e etwas grösser , als die beiden 

dazwischenstehenden. Die grösseren s ind etwa 3,5 cm lang und 2,3 cm breit 

die anderen sind etwas kü rze r und schmäler . Das von ihnen umgebene Köpf 

chen besteht aus einigen hundert v ierzähl igen B l ü t c h e n , deren weissliche K r o n 

zipfel 2 mm lang und 1 m m breit sind. D ie Tiefe der g l o c k e n f ö r m i g e n Krone 

be t r äg t nur 2 m m , so dass der i n ihrem Grunde abgesonderte und geborgene 

H o n i g auch den kurz rüsse l igs ten Insekten zugäng l i ch ist. D a K n u t h diese 

Pflanze i m Yosemite-Thale i n der Sierra Nevada erst i m A b b l ü h e n sah, konnte 
er nur noch feststellen, dass saugende Fliegen an den B l ü t e n vorkommen. 

1642 . A u c u b a j a p o n i c a T h u n b . A l s B e s t ä u b e r der unscheinbaren und 

geruchlosen B l ü t e n sah P. H . H a m p s t e a d (Gard. Chronicl . 1894. I . p. 505) 

die gewöhnl iche „b lue bott le-f ly " (Calliphora vomitoria L . ?) t h ä t i g , die zuerst 
an den m ä n n l i c h e n B l ü t e n anf log und dann an den weiblichen B l ü t e n die 
Narbenfeuchtigkeit saugte. 

1643 . G r i s e l i n i a l i t t o r a l i s R a o u l , i n Neu-Seeland einheimisch, scheint 
nach der enormen Zahl ihrer diöcisch verteil ten, sehr kleinen, duf t - u n d honiglosen 

Blüten (s. F i g . 141) anemophil zu sein ( T h o m s o n New Zeal. p. 2,66—267). 

r/ 
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R e g i s t e r 

d e r F a m i l i e n u n d G a t t u n g e n . 

A . 

Abeliuoschus 483. 
Abietineae 39. 
Abutilon 471. 
Acacia 348, 349, 352. 
Acaena 344. 
Acanthopanax 547. 
Acantborbiza 55. 
Acer 224, 459. 
Aceraceae 459. 
Acianthus 198. 
Aciphylla 553. 
Acleisanthes 275, 276. 
Aconitum 295. 
Acranthera 243. 
Acrocomia 55. 
Actaea 293. 
Adenandra 442. 
Adenanthera 349. 
Adenanthos 241, 244. 
Aechmea 100, 103. 
Aegopodium 554. 
Aeranthus 218. 
Aerides 192, 215. 
Aeschynomene 393, 400. 
Aesculus 460. 
Aetanthus 259. 
Agapanthus 122, 123, 
Agapetes 261. 
Agastachys 242. 
Agathosma 442, 443. 
Agave 147, 149, 150. 
Ailanthus 445. 
Aizoaceae 277. 
Albizzia 265, 348, 349, 350. 
Albuca 128. 
Alchemilla 300, 344. 
Alisma 48. 
Alismaceae 48, 
Allionia 276. 
Allium 122, 124. 
Alnus 224. 
Alocasia 88, 92. 
Aloe 121, 123. 

Alpinia 176, 178, 180. 
Alstroemeria 150. 
Althenia 47. 
Amarantaeeae 275. 
Amarantus 275. 
Amaryllidaceae 146, 462. 
Amaryllis 148. 
Amblyanthera 243. 
Amelanchier 337. 
Amherstia 347, 355. 
Ammania 524, 525. 
Amomum 177, 180. 
Amorpha 394. 
Amorphophallus 87. 
Ampelopsis 469. 
Amphicarpa 407. 
Amphicarpum 53. 
Amphithalea 388. 
Anacardiaceae 455. 
Ananas 102. 
Andira 404. 
Androcymbium 119. 
Andropogon 52. 
Anemiopsis 220. 
Anemone 295, 297. 
Anemonella 126, 312. 
Angelica 554. 
Angiospermae 43. 
Angrecum 191, 214, 215. 
Anguloa 191, 208. 
Anigosanthus 151. 
Anneslea 349. 
Anogra 542. 
Anona 308. 
Anonaceae 304. 
Antennaria 300. 
Anthericum 119. 
Antholyza 164. 
Anthurium 84, 86. 
Anthyllis 387, 393. 
Apios 415. 
Apium 531. 
Apodanthes 272. 
Aquifoliaceae 457. 
Aquilegia 293, 299. 

Arabis 320. 
Araceae 38, 84. 
Arachis 400, 401. 
Aralia 547. 
Araliaceae 547. 
Archichlamydeae 218. 
Archontophoenix 57 58, 60, 

72, 73. 
Areca 56, 58, 60, 61, 74, 77. 
Arenaria 282, 283. 
Argemone 313. 
Arisaema 94. 
Arisarum 70. 
Aristea 161. 
Aristolochia 265. 
Aristolochiaceae 265. 
Aristotelia 470. 
Artabotrys 304, 307. 
Arum 86, 93, 97. 
Arundina 192. 
Asarum 265. 
Asimina 305. 
Aspalathus 388. 
Asparagus 123, 140. 
Aspicarpa 447. 
Aspidistra 142. 
Aspidium 263. 
Astelia 140. 

I Asteroschoenus 55. 
| Astilbe 327. 
Astragalus 399. 
Astrocaryum 55, 79. 
Astronium 457. 
Attalea 56, 57, 61, 65, 77. 
Aucuba 562. 
Australina 239. 
Averrhoa 433. 
Azara 506. 
Azorella 548. 

I 
B. 
Babiana 163. 
Baccaurea 461. 
Bactris 55, 56, 59, 60, 79. 
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Baeometra 119. 
Balanophora 260, 261. 
Balanophoraceae 260. 
Balsaminaceae 464. 
Bauisteria 447. 
Banksia 240, 253. 
Baptisia 386, 399. 
Barbarea 319. 
Barringtonia 527. 
Basella 280. 
Basellaceae 280. 
Bauhinia 272, 360. 
Begonia 517. 
Begoniaceae 517. 
Belangera 333. 
Berberidaceae 301. 
Berberis 302. 
Bergeronia 404. 
Beschorneria 150. 
Betulaceae 224. 
Billbergia 100, 102. 
Bixa 501. 
Bixaceae 501. 
Blumenbachia 515. 
Blyxa 49. 
Bocconia 313. 
Boisduvalia 541. 
Bolbophyllum 211. 
Boldoa 310. 
Bombaceae 483. 
Bombax 483, 484. 
Bonatea 195. 
Boquila 301. 
Borbonia 388. 
Boronia 440. 
Bowdichia 385. 
Brachyotum 259, 534, 537, 548. 
Bradburya 406. 
Brassica 319, 320. 
Brexia 329. 
Bromelia 101, 102. 
Bromeliaceae 99. 
Brownea 358. 
Brugmansia 270. 
Bruguiera 528. 
Bryophyllum 326. 
Buchloe 54. 
Buettneria 489. 
Bunchosia 448. 
Burbidgea 177. 
Burmanniaceae 188. 
Burseraceae 445. 
Butia 78. 
Butomaceae 48. 
Byrsonima 449. 

C. 

Cactaceae 517. 
Cactus 520. 
Cadia 347, 382. 
Caesalpinia 382. 
Caesalpinioideae 347, 354. 
Cajophora 515. 
Cakile 318. 

Caladenia 199. 
Calamus 57. 
Calandrinia 279. 
Calanthe 192, 206. 
Calathea 188. 
Caleana 198. 
Calla 86. 
Calliandra 348, 349, 350. 
Callistaehys 253. 
Callistemon 253, 348. 
Callitrichaceae 453. 
Callitriche 453. 
Callixene 145. 
Calochilus 192. 
Calochortus 123, 127. 
Calopogon 203. 
Calothamnus 253, 348. 
Calothyrsus 461. 
Caltha 291. 
Calycanthaceae 304. 
Calycanthus 304. 
Calypso 201. 
Camassia 129. 
Camoensia 347, 384. 
Campelia 113. 
Camptandra 176. 
Camptosema 404, 416. 
Canarium 44. 
Canavalia 347, 416, 420, 423. 
Canistrum 104. 
Canna 184, 187, 188. 
Cannabis 238. 
Cannaceae 184. 
Capparidaceae 314. 
Capparis 316, 317. 
Capsella 320. 
Caragana 398. 
Cardamine 318, 319, 320. 
Carica 512. 
Caricaceae 512. 
Carludovica 81, 82. 
Carmichaelia 396. 
Carolinea 483, 486. 
Carpodetus 330. 
Caryocar 495. 
Caryocaraceae 495. 
Caryophyllaceae 281. 
Caryota 56, 60, 66. 
Casearia 506. 
Casparia 361. 
Cassia 347, 361. 
Cassytha 310. 
Castanea 224. 
Castelnavia 326. 
Casuarina 220. 
Casuarinaceae 218. 
Catasetum 206, 211, 214. 
Catopsis 107. 
Cattleya 202, 203. 
Caulinia 47. 
Caulophyllum 302. 
Cautlea 177. 
Caylusea 321. 
Ceanothus 468. 
Cebipira 385. 
Ceiba 486. 

Celastraceae 457, 458. 
Cenarrhencs 240, 242. 
Centrosoma 210, 406. 
Cephalanthera 199. 
Cephalotaceae 327. 
Cephalotaxus 39. 
Cephalotus 327. 
Cerastium 282, 318. 
Ceratanthera 183. 
Ceratozamia 38. 
Cercis 359. 
Cereus 256, 518, 519. 
Cevallia 516. 
Chaenoyueca 138. 
Chaerophyllum 550, 555, 556. 
Chamaedorea 56, 61, 67. 
Chamaerops 55. 
Chamissoa 275. 
Chapmannia 400. 
Chelidonium 313. 
Chenopodiaceae 275. 
Chenopodium 275. 
Chenopus 292. 
Chevaliera 103. 
Chiloglottis 199. 
Chionodoxa 123, 129. 
Chionorhodon 292. 
Chloranthaceae 220. 
Chorisia 486. 
Chrysalidoearpus 58, 60, 61, 68. 
Chrysobalanus 347. 
Chrysoglossum 201. 
Cicuta 549, 552, 556, 557. 
Circaea 546. 
Cirrhaea 210. 
Cirrhopetalum 211. 
Cissus 269. 
Cistaceae 499. 
Cistus 500. 
Citrus 444. 
Cladothrix 275. 
Claytonia 126, 279, 312. 
Clematis 296. 
Cleome 314, 317. 
Clianthus 397. 
Clintonia 140. 
Clistoyucca 137. 
Clitoria 405, 407. 
Clivia 147. 
Cochliostema 108. 
Cochlospermum 501. 
Cocos 59, 60, 61, 65, 78. 
Codonorchis 199. 
Coffea 529. 
Colchicum 123. 
Coleospadix 59, 60, 71. 
Colletia 468. 
Colliguaya 453. 
Colobanthus 281, 283. 
Cologania 410. 
Comandra 254. 
Combretaceae 528. 
Combretum 528. 
Commelina 107. 
Commelinaceae 107. 
Conioselinum 553. 
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Connaraceae 347. 
Counarus 347. 
Conospermum 240, 249. 
Copernicia 65. 
Cordyline 140. 
Coriaria 454. 
Coriariaceae 454. 
Cornaceae 558. 
Cornus 55s. 
Corokia 558. 
Correa 441. 
Coryanthes 190. 
Corydalis 314. 
Corylopsis 333. 
Corylus 40, 221. 
Corymbis 201. 
Corysanthes 199. 
Costus 176, 177, 178, 179. 
Cotyledon 326. 
Coublandia 404. 
Coudenbergia 547. 
Couepia 346. 
Coumaruna 404. 
Couroupita 527. 
Coursetia 396. 
Covellia 226, 235, 236. 
Cracca 395. 
Crantzia 553. 
Crassulaceae 32(5. 
Crataegus 338. 
Cratoxylon 498. 
Crinum 147. 
Crocus 153. 
Crotalaria 389, 401. 
Croton 452. 
Cruciferae 317. 
Cryptocoryne 97. 
Cryptotaenia 552, 556. 
Cunoniaceae 333. 
Cuphea 526. 
Curatella 491. 
Curculigo 151. 
Curcuma 176, 177. 
Cyathocalyx 304, 307. 
Cycadaceae 37. 
Cycas 37. 
Cyclanthaceae 82. 
Cyclanthus 84. 
Cyclopia 387. 
Cydonia 335, 346. 
Cymbidium 192, 213. 
Cymodocea 47. 
Cynometra 354. 
Cynosorchis 194. 
Cypella 157. 
Cyperaceae 54. 
Cypripedium 192. 
Cyrtostachys 56, 60, 71. 
Cyrtostylis 199. 
Cys'togyne 226, 235. 
Cytisus 390. 

D. 

Dactylanthus 260. 
Dalbergia 404. 

Dalea 272. 
Dalibarda 339. 
Danthonia 53. 
Daphne 522. 
Darliugtonia 324. 
Darwinia 534. 
Daucus 555. 
Davilla 491. 
Decodon 525. 
Deinbollia 461. 
Delphinium 294, 299. 
Dendrobium 192, 210. 
Dentaria 126, 320. 
Desmodium 402. 
Deutzia 329. 
Dicentra 313. 
Dichromena 54. 
Dicotyledoneae 218. 
Didymosperma 59, 60, 73. 
Dilleniaceae 491. 
Dioclea 416. 
Dionaea 325. 
Dioon 37. 
Dioscorea 152. 
Dioscoreaceae 152. 
Diosrna 443. 
Diplanthera 47. 
Diplotaxis 318. 
Diplothemium 78. 
Dipteryx 404. 
Dirca 523. 
Disa 195. 
Discaria 468. 
Disciphania 303. 
Disperis 196. 
Dithyrea 320. 
Dodonaea 462. 
Dolichos 423. 
Dombeya 487. 
Donia 347, 397. 
Dorstenia 225. 
Draba 282, 320. 
Drapetes 524. 
Drimys 304. 
Drimyspermum 520. 
Drosera 325. 
Droseraeeae 325. 
Dryandra 240, 254. 
Drymophloeus 60, 71. 
Durio 487. 
Dyckia 100. 
Dysoxylum 44G. 

E. 

Earina 202. 
Eatonia 53. 
Echinocactus 519. 
Ehrhartia 53 
Eichhornia 113. 
Elaeagnaceae 524. 
Elaeagnus 524. 
Elaeocarpaceae 470. 
Elaeocarpus 470. 
Elatinaceae 499. 

Elatine 499. 
Elettaria 177, 180. 
Eleutherococcus 547. 
Elisabetha 355. 
Embothrium 252. 
Eperua 355. 
Ephedra 41. 
Epidendrum 202. 
Epilobium 540. 
Epipactis 200. 
Epiphyllum 518. 
Epirrhizanthus 451. 
Eremurus 119. 
Eria 192. 
Erigenia 312, 550, 552, 555, 

556, 557, 558. 
Eriobotrya 337. 
Eriocaulaceae 99. 
Eriocaulon 99. 
Eriodendron 486. 
Eriogonum 272. 
Erodium 425. 
Erycibe 307. 
Eryngium 549, 552, 556, 557. 
Erythrina 347, 398, 410. 
Erythronium 123, 126, 312. 
Erythroxylaceae 434. 
Erythroxylon 434. 
Escallonia 330. 
Eschscholtzia 311. 
Euaesculus 461. 
Eucalyptus 532. 
Eueanistrum 100, 104. 
Eucharis 147. 
Eucnide 515. 
Eucrosia 148. 
Eueryphia 494. 
Eucryphiaeeae 494. 
Eugenia 531. 
Euhelleborus 292. 
Eulophia 206. 
Eulophus 552, 556, 557. 
Eunidularium 100, 104. 
Euphorbia 453. 
Euphorbiaceae 452. 
Eupomatia 308. 
Euryale 286, 287. 
Euyucca 136. 
Evodia 440. 
Evonymus 458. 

F. 

Fagaeeae 224. 
Fagonia 436. 
Fagopyrum 275. 
Fagus 259. 
Fallugia 343. 
Farsetia 320. 
Feijoa 533. 
Ferraria 160. 
Fibraurea 303. 
Ficus 225, 265. 
Flacourtiaceae 506. 
Flammula 296, 
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Fleurya 2:59. 
Floerkea 455. 
Foeniculum 553. 
Fourcroya 150. 
Fragaria 341. 
Franklandia 243. 
Freesia 165. 
Freycinetia 44. 
Fritillaria 123, 124. 
Fuchsia 331, 544. 

G. 

Gaiadendron 255. 
Galactia 416. 
Galaxia 153. 
Galtonia 123. 128. 
Gaura 543. 
Gaylussacia 458. 
Geissorhiza 161. 
Genista 369. 
Geonoma 67. 
Geraniaceae 423. 
Geranium 423. 
Geum 343. 
Gillenia 334. 
Ginkgo 38, 39. 
Ginkgoaeeae 38. 
Gladiolus 152, 161, 163. 
Globba 183. 
Gloriosa 118. 
Glycine 407. 
Gnetaceae 41. 
Gnetum 42. 
Godetia 543. 
Goethea 477. 
Gongora 210. 
Gonianthes 190. 
Goniothalamu« 304, 206. 
Goodyera 192, 201. 
Gossypium 483. 
Gouania 468. 
Gramineae 49. 
Grammatophylhim 213. 
Grevillea 239, 240, 241 249 

251. 
Griphopus 292. 
Griselinia 561, 562. 
Gronophyllum 56, 58, 61, 09. 
Gronovia 515, 516. 
Guevina 252. 
Guilielma 80. 
Gunnera 547. 
Guttiferae 497. 
Gymnocarpus 283. 
Gymnocladus 380. 
Gymuosiphon 190. 
Gyiunospermae 37, 43. 
Gypsophila 283. 
Gyrostachys 200. 

H. 

Habenaria 194, 195, 200. 
Haemanthus 147. 
Haemodoraeeae 146. 

Hakea 240, 241, 251. 
Halodule 47. 
Halophila 49. 
Halorrhagidaceae 546. 
Halorrhagis 546. 
Hamamelidaceae 333. 
Hamamelis 333. 
Ilaworthia 122, 128. 
Heckeria 220. 
Hectorella 280. 
Hedera 547. 
Hedychium 176, 178, 316. 
Hedyosmum 220. 
Heeria 538. 
Heleocharis 54. 
Heliamphora 324. 
Helianthemum 499. 
Heliconia 175. 
Helicteres 490. 
Helleborus 292. 
Helosis 260. 
Hemerocallis 120. 
Hemiorchis 177. 
Hepatica 295. 
Heptapleurum 261, 263. 
Heracleum 554, 555, 556, 557. 
Hermannia 487. 
Hermesias 347, 358. 
Hesperantha 161. 
Hesperoyucca 139. 
Heteranthera 113, 115. 
Heterocentrou 538. 
Heteropteris 447. 
Heterostemon 355. 
Heuchera 328. 
Hibiscus 478, 482. 
Hippeastrum 148. 
Hippocastanaceae 460. 
Hiptage 447. 
Hohen bergia 104, 10(5. 

' Hoheria 477. 
Homeria 152, 153, 160. 
Hoplophytum 100. 
Horkelia 342. 
Humulus 238. 
Hyacinthus 123. 
Hybanthus 502. 
Hydnoraceae 272. 
Hydrangea 329. 
Hydrastis 291. 
Hydriastele 60, 61, 69, 70. 
Hydrocallis 289. 
Hydrocharitaceae 48. 
Hydrocleis 48. 
Hydrocotyle 548, 555. 
Hydromystria 48. 
Hydrothrix 110. 
Hymenocallis 147. 
Hyophorbe 68. 
Hypericum 497. 
Hypoxis 146, 151. 

J. 

Jambosa 531. 
Janusia 447. 

Icacinaceae 459. 
Ilex 457. 
Ilicineae 457. 
Impatiens 464. 
Indigofera 393. 
Inga 348, 349, 351. 
Ionidium 502. 
Iriartea 55. 
Iridaceae 152. 
Iris 153, 154. 
Ischnosiphon 188, 207. 
Isnardia 540. 
Isodendron 501. 
Isopyrum 126, 292, 297, 
Jubaea 56, 61. 
Juglandaceae 223. 
Juglans 40, 223. 
Juncaceae 116. 
Juncaginaceae 48. 
Juncus 116. 
Jussieua 540. 
Ixia 152, 161, 165. 

K . 

Kadsura 304. 
Kaempfera 177. 
Kalanchoe 227. 
Kentia 57, 59, 60, 70. 
Knightia 253. 
Kniphofia 120. 
Krascheninikovia 282. 
Kraunhia 395. 
Kuhnistera 394. 

L . 

Lacbenafia 130. 
Lafoensia 526. 
Lagerstroemia 527. 
Lamprococcus 103. 
Lapageria 145. 
Lapeyrousia 164. 
Laportea 238. 
Lardizabalaceae 301. 
Larrea 438. 
Lasiopetalum 490. 
Latania 56, 57, 60, 61, 65, 
Lathyrus 405, 422. 
Lauraceae 310. 
Laurus 310. 
Lechea 501. 
Lecythidaceae 527. 
Leea 469. 
Leguminosae 347. 
Leitneria 222. 
Leitneriaceae 222. 
Lemna 98. 
Lemnaceae 98. 
Leontice 302. 
Lepilaena 47. 
Leptospermum 532. 
Lespedeza 403. 
Lessertia 398. 
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Leucadendron 240, 248. 
Leucosmia 520. 
Leucospermum 242, 247. 
Libertia 160. 
Licuala 56, 61, 64. 
Ligusticum 55.'!, 
Lilaea 48. 
Liliaceae 117. 
Lilium 123, 124, 349. 
Limnanthaceae 454. 
Limnanthes 454. 
Limnobium 48. 
Linaceae 433. 
Linnaea 349. 
Linum 433. 
Liparia 388. 
Liparis 201. 
Liriodendron 303. 
Listrostachys 215. 
Lithraea 456. 
Livistoua 56, 61, 64. 
Loasa 515, 516. 
Loasaceae 514. 
Loaseae 515. 
Lomatia 252. 
Lonchocarpus 404. 
Lopezia 546. 
Loranthaceae 254. 
Loranthus 256. 
Lotoides 394. 
Lotononis 388. 
Lotus 389, 393, 400. 
Loxococcus 57, 58, 61, 73. 
Ludwigia 540. 
Lühea 470. 
Lupinus 389, 390, 401. 
Luzula 116. 
Luzuriaga 145. 
Lythraceae 524. 
Lythrum 525. 

M . 

Machaerium 404. 
Macleya 313. 
Macrozamia 38. 
Magnolia 303. 
Magnoliaceae 303. 
Mahernia 487. 
Majanthemum 141. 
Malpighia 448. 
Malpighiaceae 447. 
Malva 475. 
Malvaceae 471. 
Malvastrum 472. 
Malvaviscus 478. 
Mamillaria 519. 
Manihot 452. 
Mapania 55. 
Maprounea 452. 
Maranta 187, 188. 
Marantaceae 187. 
Marcgravia 496, 497. 
Marcgraviaceae 495. 
Marica 157. 

Martinezia 57, 58, 60, 61, 79. 
Mascagnia 447. 
Masdevallia 202. 
Mathurina 507. 
Maximiiiana 55, 67. 
Maxiinilianca 501. 
Medicago 394. 
Mediuilla 538. 
Megaclinium 202. 
Meibomia 402. 
Melanthium 117. 
Melasphaerula 162. 
Melastoma 538. 
Melastomataceae 534. 
Meliaceae 445. 
Melianthaceae 462. 
Melianthus 462. 
Melieope 440. 
Melicytus 501. 
Melilotus 390. 
Melochia 488. 
Memecylon 539. 
Menispermaceae 302. 
Mentzelia 515, 516. 
Mentzelieae 515. 
Merendera 123. 
Mesembrianthemeae 462. 
Mesembrianthemum 278. 
Mespilus 338. 
Methonica 118. 
Metrosideros 348, 531. 
Miconia 539. 
Milium 53. 
Milletia 395. 
Miltonia 214. 
Miniosa 352. 
Mimosoideae 347. 
Mirabilis 276. 
Mischophloeus 56, 60, 74. 
Mitella 329. 
Mniopsis 326. 
Mollia 470. 
Mollinedia 309. 
Mollugo 277. 
Monachanthus 207. 
Monarda 391. 
Monimiaceae 309. 
Monnina 450. 
Monochoria 113. 
Monocotyledonae 43. 
Montbretia 162. 
Montinia 330. 
Moquilea 347. 
Moraceae 225. 
Moraea 152, 153, 156. 
Moringa 322. 
Moringaceae 322. 
Morisia 319. 
Mucuna 416. 
Muehlenbeckia 273. 
Mundia 452. 
Muraltia 451. 
Musa 165, 169. 
Musaceae 165. 
Muscari 123. 
Myanthus 207. 

Myrceugenia 530. 
Myrcia 530. 
Myriophylluni 547. 
Myristica 308. 
Myristicaceae 308. 
Mynnecodia 308. 
Myrmecylon 534, 539. 
Myrrhinium 530. 
My rsiphyllurn 140. 
Myrtaceae 529. 
Myrtus 529. 

N . 

Najas 46. 
Nania 532. 
Napaea 476. 
Narcissus 147. 
Nasturtium 318, 319. 
Nectaroscordum 122, 123. 
Neea 277. 
Nelumbiuni 285. 
Nelumbo 284. 
Nenga 55, 57, 59, 60, 74. 
Nengella 57. 
Neottia 201. 
Nepenthaceae 324 
Nepenthes 324. 
Nesaea 525, 527. 
Nicolaia 177. 
Nidularium 99, 100. 
Nipa 55, 56, 61, 81. 
Nitraria 438. 
Nopalea 520. 
Norantea 496, 497. 
Nothoscordum 124. 
Nothothlaspi 317. 
Notylia 213. 
Nuphar 290. 
Nyctaginaceae 295. 
Nyctaginia 276. 
Nymphaea 288. 
Nymphaeaceae 284. 

0 . 

Oakesia 119. 
Ochnaceae 494. 
Ochradeuus 322. 
Oenothera 541. 
Oenotheraceae 540. 
Okenia 275. 
Oncidiuui 203, 214. 
Oncoba 506. 
Ononis 390. 
Ophrys 192. 
Opuntia 519. 
Orchidaceae 190. 
Orchis 192. 
Oreodoxa 55, 56, 61, 68. 
Oreomyrrhis 550. 
Ornithocephalus 213. 
Ornithogalum 123, 129. 
Orthoceras 192. 
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Orthosteuion 533. 
Oryzii 53. 
Osmorhiza 550, 550. 
Ottelia 48. 
Ouratea 404. 
Oxalidaceae 426. 
Oxalis 426. 
Oxybaphus 276. 
Oxymitra 305, 306. 
Oxypolis 554. 

P. 

Pachiia 483, 484. 
Pachycladon 321. 
Paeonia 291. 
Palaeomorpha 225. 
Palmae 38, 55. 
Palovea 355. 
Panax 548. 
Paneratium 147, 148. 
Pandanaceae 43. 
Pandanus 43, 44. 
Panicum 53. 
Papaveraceae 311. 
Papilionatae 347, 382. 
Pappea 461. 
Paradisea 123. 
Pariana 54. 
Parietaria 239. 
Paritium 482. 
Parkia 349. 
Parkinsonia 381. 
Paronychia 283. 
Passiflora 509. 
Passifloraceae 509. 
Pastinaca 552, 554, 555, 556, 

557. 
Paullinia 461. 
Pavonia 477. 
Pedrosia 393. 
Pelargonium 425. 
Pemphis 525, 526. 
Penaeaceae 520. 
Pennantia 459. 
Pentacrophys 276. 
Pentapanax 547. 
Peplis 525. 
Persica 346. 
Persoonia 240, 243, 250. 
Petalostemon 394. 
Petrophila 240. 
Petroselinum 551. 
Peumus 310. 
Phaeomeria 177. 
Phajus 192, 205. 
Phaleria 520. 
Pharmacosyce 227, 228. 
Phaseolus 417, 422, 423. 
Philadelphus 329. 
Philesia 145. 
Philodendron 81, 89, 92. 
Philotheea 440, 441. 
Phoenicophorium 69. 
Phoenix 55, 56, 59, 60, 62. 

Phormium 120. 
Phrygilanthus 255. 
Phycagrostis 47. 
Phygelius 462. 
Phyllanthus 452. 
Phymatidium 214. 
Phytelephas 58, 60, 81. 
Phytolacca 277. 
Phytolaccaceae 277. 
Picea 40. 
Pigafetta 56, 60, 66. 
Pilea 239. 
Pimelea 523. 
Pimpinella 552, 553, 555, 556. 
Pinaceae 39. 
Pinanga 55, 57, 58, 59, 60, 72, 

74. 75, 76. 
Pinus 40. 
Piper 220. 
Piperaceae 220, 
Piptadenia 349, 354. 
Piriqueta 507. 
Pirus 335. 
Pisonia 276. 
Pisum 405, 422. 
Pitcairnia 100, 104. 
Pithecolobium 349. 
Pittosporaceae 332. 
Pittosporum 332. 
Plagianthus 476. 
Piatanthera 193. 
Platystemon 311. 
Pleroma 535, 536. 
Pleurothallis 202. 
Podalyria 387. 
Podophyllum 301. 
Podostemonaceae 325. 
Pogonia 199. 
Poinciana 381, 382. 
Poinsettia 453. 
Polanisia 317. 
Polianthes 148. 
Polyalthia 306. 
Polygala 207, 449. 
Polygalaceae 449. 
Polygonaceae 272. 
Polygonatum 141. 
Polygonum 273. 
Polystachya 201. 
Polytaenia 552, 553, 554, 555, 

556, 557. 
Pontederia 113. 
Pontederiaceae 113. 
Populus 221. 
Portea 103. 
Portulaca 279, 280. 
Portulacaceae 279. 
Posidonia 46. 
Potamogeton 47. 
Potamogetonaceae 46. 
Potentilla 341. 
Pothomorphe 220. 
Pourretia 104. 
Priestleya 388. 
Pringlea 317. 
Pritchardia 64. 

Prosopanche 272. 
Prosopis 353. 
Protea 240, 241, 244. 
Proteaceae 239. 
Protium 445. 
Prunus 345. 
Pseudima 462. 
Psidium 530. 
Psoralea 393, 
Ptelea 310, 443, 457. 
Pterandra 448. 
Pteris 263. 
Pterostylis 198, 199, 202. 
Pterygodium 196. 
Ptychandra 56, 61, 69. 
Ptychosperma 56, 57, 59, 

71, 72. 
Purpurella 534, 535, 536. 
Puschkinia 130. 
Puya 104. 
Pycnostylis 243. 

Q. 

Qualea 449. 
Quercus 40 
Quesnelia 103. 
Quillaja 334. 
Quivisia 445. 

R . 

Rafflesia 269, 272. 
Rafflesiaceae 269. 
Rafnia 388. 
Ranuculaceae 291. 
Ranuculus 298. 
Raphanus 318, 319. 
Ravenala 165, 168. 
Reaumuria 499. 
Renanthera 212, 214. 
Reseda 322. 
Resedaceae 321. 
Rhamnaceae 467. 
Rhamnus 310, 467 
Rhexia 364, 534, 535, 538. 
Rhizophora 528. 
Rhizophoraceae 528. 
Rhodea 142. 
Rhododendron 38, 340. 
Rhodomyrtus 530. 
Rhodostachys 101. 
Rhopalocnemis 260. 
Rhus 456. 
Rhynchosia 417. 
Rhynchospora 55. 
Ribes 331. 
Richardia 91. 
Ricinus 452. 
Rigidella 160. 
Robiuia 386, 396. 
Rochea 327. 
Rollinia 305. 
Romneya 311. 
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Romulea 152, 153. 
Rosa 112, 344. 
Rosaceae 334. 
Roscoea 17G, 177. 
Rotala 525. 
Roxburghia 11G. 
Rubus 339. 
Rumex 273. 
Rutaceae 439. 
Ruysehia 490. 

S. 

Sabal 57, 00, fil, fi5. 
Saccharum 52. 
Sageraea 305. 
Sagina 283. 
Sagittaria 48. 
Salicaceae 221. 
Salix 221. 
Salomouia 451. 
Salvertia 449. 
Salvia 170, 177. 
Sanguinaria 12G, 312. 
Sanieula 549, 555, 550. 
Sanse viera 122, 123, 130, 
Santalaceae 254. 
Sapindaceae 4G1. 
Saraea 354. 
Sarcochilus 217. 
Sarcocolla 520. 
Sarothamnus 390. 
Sarracenia 323. 
Sarraceniaceae 323. 
Sassafras 310, 450. 
Saurauia 491. 
Saururaceae 220. 
Saxifraga 327. 
Saxifragaceae 327. 
Schefflera 547. 
Schiedea 283. 
Sehima 260, 263. 
Schinus 455. 
Schismatoglottis 88. 
Schomburgkia 203. 
Schotia 354. 
Sciaphila 49. 
Scilla 123. 
Scleria 55. 
Scyphantus 515. 
Securidaca 449. 
Selinoearpus 275. 
Sequoia 40. 
Serjania 461. 
Serruria 243, 
Sethia 436. 
Sida -470. 
Sidalcea 475. 
Silene 281. 
Simarubaceae 445. 
Simplicia 53. 
Sirnsia 249. 
Sinapis 318. 
Siparuna 309. 
Sisymbrium 318. 

, Sisyrinehium IG]. 
Sium 552, 556-. 
Smilaciua 141. 
Smilax 145. 
Sobralia 191, 203. 
Solanum 304, 305. 
Soldanella 300. 
Solea 502. 
Sophora 386. 
Souroubea 49G. 
Sparattosyce 238. 
Sparaxis 162. 
Sparganiaceae 46. 
Sparganium 46. 
Spartina 54. 
Spathiphylluin xfi. 
Spathoglöttis 192. 
Spergularia 283. 
Spbaeralcea 475. 
Spiraea 327, 331. 
Spiranthes 192, 200. 
Spirodela 99. 
Sporobolus 53. 
Sprekelia 148. 
Stanhopea 210. 
Staphylea 458. 

144. Staphyleaceae 458. 
' Staurostigma 93. 
Stelechocarpus 305. 
Stellaria 281, 2-2, 318. 
Stemona 116. 
Stemonaceae 116. 

, Stenocarpus 240, 253. 
Stepliania 302. 
Sterculia 490. 
Sterculiaceae 487. 
Stevensonia 61, 69. 
Stigmatophyllum 447. 
Stilbocarpa 548. 
Stipa 53. 
Stirlingia 249. 
Strelitzia 165. 
Streptanthus 317. 
Streptocalyx 103. 
Streptochaeta 53. 
Strobilanthes 2G3. 
Strophostyles 421. 
Struthanthus 256. 
Stylophorum .",13. 
Stylosanthes 4<i0. 
Sutherlandia 347, 397. 
Swartzia 382. 
Sycomorus 226. 
Symplocarpus «0. 
Synaphea 249. 
Syncarpns 292. 

T. 

Tacsonia 509, 512. 
Talinum 279. 
Tamaricaceae 499, 
Tamarindus 355. 
Tambourissa 309. 
Tamonea 539. 

I Tapiria 455. 
Taxaceae 39. 
Taxus 39. 
Telopea 252. 
Tephrosia 395. 
Terminalk 529, 
Ternatea 400. 
Tetracera 491. 
Tetragonia 278. 
Thalassia 49. 
Thalia 187. 
Thalictrum 300. 
Thaspium 553, 555. 
Thea 497. 

j Theaceae 497. 
Thelymitra 192, 197 

I Thelypodium 317. 
Theobroma 489. 
Theodora 354. 
Thesium 254. 
Thismia 188. 
Thrinax 57, 59, 61, 63. 
Thymelaeaceae 520. 
Tiarella 327. 
Tibouchina 534, 536. 
Tiedemannia 552, 554, 5 
Tigridia 160. 
Tilia 471. 
Tiliaceae 470. 
Tillaea 327. 
Tillandsia 100, 106. 
Tinantia 107, 112. 
Tinomiscium 303. 
Tounatea 382. 
Tovaria 321. 
Tovariaceae 321. 
Tradescantia 112. 
Tribulus 438. 
Trifolium 391. 
Triglochin 48. 
Trillium 142. 
Trisetum 53. 
Tritonia 120. 
Tritonia 162. 
Triuml'etta 471. 
Triuridaceae 49. 
Trollius 291. 
Tropaeolaceae 433. 
Tropaeolum 433. 
Tulipa 125. 
Tumboa 43. 
Tupeia 259. 
Turnera 500, 508. 
Turneraceae 50G. 
Turraea 445. 
Tvbwemu 300. 

u . 
Ulex 369. 
Ulmaceae 224. 
Ulmus 224. 
Umbelliferae 548. 
Umbilicus 320. 
Unifolium 141. 
Unona 304, 305. 



Register der Familien und Gattungen'. 

Urcna 477. 
Urginea 122, 12S. 
Urostigma 225. 227, 
Urtica 238. 
L'rtieaceae 238. 
Uvularia 118. 

V. 
Vagnera 141. 
Vallisneria 4!). 
Vanilla 199, 210. 
Vasconcellea 514. 
Veltheimia 123, 130. 
Vereia 327. 
Viborgia 388. 
Vi b um um 55s. 
Vicia 405. 
Victoria 286. 
Vigna 421, 423. 
Vilfa 53. 
Viola 126, 502. 
Violaceae 501. 
Viorna 296. 
Virgilia 386. 
Viscum 200. 

228. 

I Vismia 499. 
| Vitaceae 469. 
j Viticeila 296. 
Vitis 469. 
Voandzeia 421. 
Vochysia 449. 
Vochysiaceae 449. 
Vouacapoua 404. 
Vriesea 100, 100. 

W. 
Wachendorfia 146. 
Waltheria 488. 
Watsonia 165. 
Wedelia 276. 
Weinmannia 333. 
Welwitschia 43. 
Willardia 396. 
Wistaria 395. 

X . 
Xanthorrhoea 122. 
Xanthoxylum 310, 439, 443, 

457. 

Y . 

Yucca 123, 130. 

Z. 

Zalacca 57. 
Zamia 38. 
Zantedeschia 91. 
Zea 49. 
Zerumbet 184. 
Zilla 318. 
Zingiber 180. 
Zingiberaceae 175. 
Zizia 549, 551, 552, 553, 555. 

556, 557. 
Zostera 46 
Zygadenus 117. 
Zygophyllaceae 436. 
Zygophyllum 437. 










