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durch Verffitterung von Ruben, an denen der Pilz verhanden ist, hat

man daher nicht zii befurchten. Ebenso kanD von einer nachtheiligen

Wirkung des Pilzes auf den thierischen Korper keine Rede sein.
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32. Fritz MUller: Orchideen von unsicherer Stellung.

I. Phymatidiura.

Phymatidium wird von PFITZER (Nat. Pflanzenfam. II, 6., S. 197)

als eine „in ihrer systematischen Stellung unsichere" Gattung be-

zeichnet. Das lockte mich, mir das fiberaus zierliche Pflanzchen naher

anzusehen. Was ich fand, bot des Unerwarteten und Eigenartigen so

viel, dass es mir der Mittheilung nicht unwerth scheint.

Zunachst einige Worte fiber das Vorkomraen. In der Umgebung
von Blumenau ist Phymatidium fast regelmassiger Bewohner der

Goiahabaume; wo immer man diese in grosserer Zahl beisammen

findet, darf man darauf rechnen, dass deren jungere Zweige mit den

an junge Tillandsien erinnernden Blattrosen von Phymatidium reichlich

besetzt sind. Indess ist es nicht auf diese eine Baumart beschrankt;

in meinem Garten wachst es z. B. in Menge auf einem Grumixama-

baume (ebenfalls einem Obstbaum aus der Familie der Myrtaceen,

Eugenia brasiliensis) , auf Eriobotrya japonica, auf Plumeria, — ver-

einzelt auf einigen dicht bei einem Goiahabaume stehenden Kaffee-

baumen und in der Nachbarschaft des Grumixamabaumes und der

Plumeria auf Iaora, auf Gardenia, auf einer Brunfdsia (Francuicea),

deren duftende, anfangs blauviolette Blumen spiiter weiss werden, und

auf einer Gypresse. Seine Hauptbluthezeit scheint der Hochsommer

zu sein; im Februar stand es in voller Bluthe, jetzt, Ende Marz, sind

kaum noch bltthende Aehren zu linden.

Auch auf Blattern trifft man bisweilen junge PHanzchen; doch

erst zweimal, einmal auf einem Goiaha-, einmal auf einem Grumixama-

baume, habe ich eine blfihende Pflanze auf einem zwar nicht mehr

grunen, aber noch nicht abgefallenen Blatte zu sehen bekommen.

Wahrend ich noch von keiner anderen unserer zahlreichen Orchi-
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deen die friiheren Jugendzustande zu sehen bekommen habe, kann

man von Phymatidium oft an einem wenige Millimeter dicken, kaum

fingerlangen Zweigstockchen alle wiinschenswerthen Zwischenstufen

sammeln, vom blattlosen Keimling bis zur Frucht tragenden Pflanze.

Eine leicht in Gedanken und in passender Jahreszeit wahrscheinlich

durch wirkliche Beobachtung auszuf'iillende Liicke bleibt nur zwischen

dem Samen und den jungsten bisher gefandenen Keimlingen.

Die etwa 0,35 mm langen, 0,05 mm dicken Samen (Fig. 1) sind

walzenfSrmig, am Wurzelende nicht oder kaum, nach dem entgegen-

gesetzten Ende zu dagegen meist stark verjiingt; beide Enden sind

mehr oder minder reichlich mit vorragenden Spitzen oder Haken aus-

gerustet (Fig. 2 a vom Wurzel-, Fig. 2 b vom anderen Ende), welche

ihnen dieselben Dienste leisten werden, wie den Samen der ebenfalls

besonders auf dunnen, glatten Zweigen sich ansiedelnden Catopsis die

scharfen Haken am Ende der Haare ihres langen Endschopfes. Statt

des winzigen wenigzelligen farblosen Kiigelchens, das man in der

Regel in den Samen der Orchideen anzutreffen pflegt, umschliesst der

Samen von Phymatidium einen etwa drei Viertel seiner Lange voll-

standig ausfiillenden, vielzelligen und griinen Keimling, der nach dem

Wurzelende zu etwas dicker und an beiden Enden abgerundet ist.

Eine Gliederung in Keimblatt und Wurzelchen schema nicht zu be-

Wahrscheinlich wird dieser grune Keimling, sobald ihn ein

gtinstiger Wind einer passenden Stelle zugefuhrt, sofort Starke zu

bildeo und, wie die ergrunenden Keimlinge von Anopbphytum ,
zu

wachsen beginnen, ohne aus dem Samen hervorzutreten. Wrachsend

wird er endlich seine dunne Hulle aus einander treiben, welche dann

einem mehr oder minder raschen Zerfall entgegen geht.

Dieses erscheint mir wenigstens die annehmbarste Weise zu sein,

in der man sich die Entstehung der blattlosen Keimlinge erklaren

kann, welchen man im Spatsommer oft in grosser Menge auf den

ZweigeD, bisweilen aueh auf den Blattern der von Phymatidium be-

wohnten Baume und Straucher begegnet. — Man konnte diese kleinen

griinen Keimlinge (Fig. 3 und 12) einer Nacktschnecke vergleichen,

mit flacher, der Unterlage sich anschmiegender Sohle und vom

hoherem, nach hinten allmahlich niedriger und schmaler werdendem

Korper, fiber dessen Rficken ein mehr oder minder scharfer, bisweilen

leistenartig vorspringender Langskamra sich hinzieht (Fig. 12 und die

Querschnitte Fig. 4, a, b, e).

Solche noch blattlosen Keimlinge wurden von etwa 1,5 bis 3 mm
Lange gefunden; sie sind von einem einzigen Leitbundel durchzogen,

das meist in geringer Hohe uber der Sohle liegt. Diese schmiegt sich

meist der Unterlage eng an, an der sie mit kurzen, bald ziemlich

gleichmassig vertheilten, bald gruppenweise genaherten Haaren oder
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Wfirzelchen (?) haftet; sie kann, urn der Unterlage zu folgen, sicli

stark krfimmen (Fig. 8b und besonders stark in Fig. bb, wo der

vordere Theil die rechte Seite, das Hinterende die Sohle dem Be-

schauer zuwendet). Die Farbe ist bei lebensfrischen Keimlingen ein

sattes, ziemlicb dunkles GrQn, weit dunkler als das der Blatter. In

Betreff der ziemlicb wechselnden Gestalt sei auf die AbbilduDgen der

blattlosen, wie der blattertragenden Keimlinge verwiesen.

Den Beginn eines Fortschritts fiber diese Entwickelungsstufe

hinaus verrath eine am Vorderende sich hervorwolbende halbkugelige

Wulst aus jungem, zum Theil fast farblosem Gewebe (Fig. 5). Es ist

das die Stelle, wo das erste Laubblatt aus dem Keimling hervortritt,

bald fast wagerecht, bald lothrecht (Fig. 7 a), meist in einer mittleren

Ricbtung (Fig. 6a) seine Spitze verschiebend. Um die Zeit, wo dem
ersten Laubblatte das zweite folgt, bald etwas fruher (Fig. 7),

' bald

etwas spater (Fig. 8), tritt dicht unter dem ersten die erste Luftwurzel

hervor. In gleicber Weise pflegt auch spater die Zahl der Luftwurzeln

mit der der Laubblatter gleichen Schritt za halten oder nur um eins

dahinter zuruekzubleiben. So fanden sich unter 10 Keimlingen, die

ich am 14. Februar einem diinnen Goiaha-Zweigchen entnahm, 4 ohne

Blatter und Wurzeln, 1 mit einem Blatt und ohne Wurzel, 1 mit zwei

Blattern und einer Wurzel, 3 mit zwei Blattern und zwei Wurzeln,

und 1 mit drei Blattern und zwei Wurzeln. Am 18. Marz fanden sich

unter 14 jungen Pflanzchen 1 mit einem Blatt und einer Wurzel, 2 mit

zwei Blattern und zwei Wurzeln, 1 mit drei Blattern und zwei Wurzeln

(Fig. 9), 2 mit drei Blattern und drei Wurzeln, je 1 mit vier Blattern

und drei Wurzeln und mit funf Blattern und vier Wurzeln, 3 mit

sieben Blattern und sechs Wurzeln, 2 mit zehn Blattern und acht (!)

Wurzeln und 1 mit zwolf Blattern und elf Wurzeln. Ueber diese Zahl

hinaus wird es nur selten thunlich sein, Blatter und Luftwurzeln an

unversehrten Pflanzen sicher zu zahlen, und noch weit weniger, nach-

zuweisen, dass jedem Blatte eine bestimrate Luftwurzel zugehort und

dass andere Luftwurzeln nicht vorkomraen. Dieser Nachweis gelang

mir, treilich nicht ohne sie zu zerstiickeln, bei einer I8blattrigen

Pflanze, deren Keimling trotz dieser hohen Blattzahl noch vorhanden

und vollkommen frisch und griin war und die ungewohnliche Lange
von 7 mm bei einer grossten Hohe und Breite von 5 mm erreicht batte.

Die Blatter waren von ungewohnlich trischem Grim und wie die Luft-

wurzeln besonders prall und saftig. Wie ich an alteren Pflanzen oft

gethan, versuchte ich, beim untersten beginnend, die Blatter einzeln

der Keibe nach im Zusammenhang mit ihrer Luftwurzel loszureissen,

und es gelang fiber Erwarten.

Aul altere Pflanzen lasst sich dieses Verfahren nicht auf die ganze

Pflanze ausdehnen. Die alteren Luftwurzeln werden von den jungeren

abwarts wachsenden und ihnen dicht aufliegenden uberdeckt, und in
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umgekehrter Richtung die jungeren Blatter von den alteren. Zudem
konnen von den altesten Blattern und Wurzeln viele schon vertrocknet

oder ganz verloren sein. Indessen gelingt es, nach einiger Uebung und

ruit der nothigen Vorsicht und Geduld, fast bei jeder Pflanze, an deren

oberem Theile eine bisweilen ziemlich ansehnliche Reihe (bis gegen 20)

auf einander folgender Blatter im Zusammenhang mit den zugeborigen

Luftwurzeln loszureissen und sich zu (iberzeugen, dass auf der so bloss-

gelegten Strecke keine anderen Luftwurzeln entspringen. Ein solcbes

mit seiner Luftwurzel losgerissenes Blatt zeigt Fig. 8 c; auf dem Blatte

bat sich ein jungeres, erst zweiblattriges Pflanzchen angesiedelt.

Jedes Blatt also besitzt seine eigene Wurzel und nur eine, und

dies auch in dem Sinne, dass diese eine Wurzel stets einfach bleibt,

niemals sich verastelt. Jedes Blatt mit seiner Luftwurzel und der seiner

Achsel entspriessendeu Aehre bildet gewissermassen ein selbstandiges,

sich selbst geniigendes Einzeiwesen. Wie schade, dass DELPINO das

Phymatidium nicht kannte, als er seine Phyllopodien-Theorie aulstellte!

(Teoria generale della fillotassi, 1883, S. 174.)

Die Blatter sind schwertformig mit lothrecht gestellter Spreite; die

Seitenflachen sind fast eben und viel breiter als die obere und die

untere, welche gleich breit und in gleicher Weise gerundet sind

(Fig. 6 6); nur am unteren Ende pflegt das Blatt auf der Oberseite

etwas breiter zu sein; es ist hier von einem schmal-dreieckigen, diinnen

Hautchen langs des Randes der Oberseite eingefasst (Fig. 8c). Ringsum

besitzen die Blatter eine dicke, und zwar ringsum gleich dicke, blatt-

grunfiihrende Zellschicht; sie sind von zwei in der Mittellinie liegenden

Leitbiindeln durchzogen, welcbe nahe der Blattspitze sich bis zur Be-

ruhrung (oder Verschmcizung?) nahern und meist (ob immer?) durch

ein drittes in sehr schrager Richtung verlaufendes Leiibundel ver-

bunden sind.

Eine eigenthumlicbe Beziehung besteht zwischen Bluthenstauden

und Keimling. Niemals kommen beide zugleich an ein und derselben

Pflanze vor. Es fiel mir dies schon in den ersten Tagen auf, an denen

ich meine Aufmerksamkeit dem Phymatidium zuwendete, und seitdem

habe ich manches Hundert junger Pflanzen darauf bin angesehen, ohne

bisher auf eine einzige Ausnahme zu stossen. Fig. 10 zeigt eine 10-

blattrige Pflanze mit Keimling (A), aber obne Blumen, Fig. 11 eine

4blattrige fruchttragende Pflanze ohne Keimling. Wenn sie nicht

bluhen, darf man bei 4- oder 5blattrigen Pflanzen sicher auf einen

Keimling, bei 10- oder mehrbluthigen um jetzige Jahreszeit auf

Bliithenstande rechnen, falls sie keinen Keimling ruehr haben. Seit ich

die beiden Figuren (10 und 11) als ausserste Falle zeichnete, habe ich

auch 3blattrige Pflanzen mit Blumen und ohne Keimling kennen ge-

lernt, und mein Enkel FRITZ L0RENZ, dessen scharfes Auge und rege

verstandnissvolle Tbeilnahme mir, wie immer, so auch hierbei vortreff-
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liche Dienste leistete, hat eine 14blattvige, eine schon erwahnte 18-

blattrige und zuletzt noch eine 19blattrige Pflanze mit Keimling und

ohne Blamen gefunden. Jungere, wenigblattrige Pflanzchen mit und

ohne Keimling, die oft dicht beisammen auf demselben Zweige sitzen,

lassen sich ubrigens schon von Weitem unterscheiden : jene prangen in

freudigem Griine, diese sind imruer mehr oder minder bleichsuchtig. Bei

alteren Pflanzen ist dieser Unterschied weniger augenfallig; immerhin

war, wie erwahnt, auch noch die 18blattrige Pflanze rait Keimling

duich ungewohnlich frisches Griin und durch ihro prallen saftig. n

Blatter und Luftwurzeln ausgezeichnet.

Wie bei vielen anderen Myrtaceen hauten sich auch beim Goiaha-

baume von Zeit zu Zeit Stamm und Aeste. Das mag manchem jungen

Phymatidium-PR'tinzchen verbangnissvoll werden, wenn sie nicht schon

gegen das A bgeworfenwerden dadurch gesichert sind, dass sie ihre

Luftwurzeln nach rechts und nach links um den Zweig herumgeschickt

haben. Wenn auch einzelnen Pflanzen verderblich, diirfte jedoch fur

Phymatidium im Ganzen die Hautung der Goiahazweige von grosstem

Vortheile sein, da es dadurch vor dem Wettbewerb vieler anderen

baumbewohnenden Arten gesichert wird, deren fippiger Wuchs es bald

uberwuchern und ersticken wurde.

Die neu hervortretenden Luftwurzeln biegen sich sofort um und

wachsen, den alteren fest aufliegend, bis zur Unterlage nieder, ehe sie

sich von ihnen trennen; so entsteht ein immer dicker und, da jede

Luftwurzel hoher entspringt als die nacbstaltere, auch immer hSher

werdender, walzenformiger, stammahnlicher Trager. Dieser Scbein-

stamm kann mehrere Centimeter Hobe erreichen; bei einer trockenen

Pflanze, die ich eben zur Hand habe, ist er etwa 1,5 cm hocb und

0,5 cm dick. Wird er hoher, so kann das Phymatidium an eine aller-

dings ganz gewaltig verkleinerte Yucca erinnern.

Die Phymatidien werden in BENTHAM et HOOKER, Gen. pi. Ill,

S. 569, als „herbae pusillae, dense caespitosae, multicaules, non pseudo-

bulbosae" beschrieben, und in der That bildet unser Phymatidiuin i ft

fur die Kleinheit der Pflanze recht ansehnliche, dichte, rasenartige

Polster, an deren Oberflache strahlig um verschiedene Punkte an-

geordnete Blatter das Vorhandensein von ebenso viel verschiedenen

Stengeln verrathen. Da nun PFITZEE seine Monandrae Acrotonae

Pleuranthae mit nicht eingerollten Blattern in Sympodiales und Mono-

podiales theilt, so musste bei der Frage nach der Stellung von Phyma-

tidium meine erste Aufgabe sein, zu untersuchen, in welcher Weise

diese verschiedenen Achsen mit einander verbunden seien. — Es war

eine recht muhsame, zeitraubende Geduldsprobe, das dichte Gewirr von

Luftwurzeln, alten und frischen Blattern zu entwirren, ohne etwaige

Verbindungen zu zerreissen. Das stets wiederkehrende Ergebniss war,

dass keinerlei Verbindung zwischen den verschiedenen Achsen des
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Rasens besteht, dass vielmehr alle Rasen aus ganz einfachen, durcliaus

unverzweigten, vollig von einander unabhsingigen Pflanzen zusammen-

gesetzt sind. Ich wundere mich jetzt, dass ich an diese Moglichkeit

anfangs garnicht gedacht und immer von Neuem nach Yerbindungen

gesucht habe, statt mich mit einigen wenigen Bestatigungen dessen zu

begnugen, was man sich als fast selbstverstandlich hatte voraussagen

mfissen. Trifft man doch fiberaus haufig jungere Pflaozchen so dicht

beisammen, dass sie beim Grosserwerden nothwendig zu einem einzigen

Rasen in einander wachsen mfissen, und vermisst man doch andererseits

auch bei den grossten einzeln wachsenden Pflanzen jede Spur einer,

sei es sympodialen, sei es monopodialen Verzweigung.

So bietet Phymatidium einen jener einfachsten Falle „monopodialen

Wuchses", in welchen „eine einfache vegetative Achse an der Spitze

immer neue Blatter treibt, wahrend aus den Achseln der alteren Blatter

die Bluthenstande hervortreten". Auf der anderen Seite zeigt der wohl-

bekannte Blfithenbau vollige Uebereinstimmung mit dem der Oncidieen.

Ob nun das eine oder das andere fur die „systematische Stellung* den

Ausschlag zu geben habe, muss ich Systematikern von Fach zur Ent-

scheidung uberlassen.

II. €orymbi8.

Die kleine Gruppe der Corymbieen (BENTHAM et HOOKER, Gen.

pi. Ill, S. 480), von PFITZER in Tropidieeu umgetauft, ist im Staate

Santa Gatharina durch eine Art der Gattung Corymbis vertreten.

Ich fund diese stattliche, bis fiber 1,5 m hohe Erdorchidee, mit Rispen

goldgelber Blumen in den Achseln der fusslangen Blatter, zuerst 1867

am Flaggenberg bei Desterro im Walde des Majors FORTUNATO DIAS.

Kurz darauf nach dem Itajahy zurfickgekehrt, traf ich sie in den

nachsten Jahren etwa 30 km oberhalb Blumenau und habe von da

heimgebrachte Pflanzen mehrere Jahre in meinem Garten gehabt. Oann

habe ich lange vergebens nach Corymbis mich umgesehen und erst vor

wenigen Jahren sie ganz in der Nahe von Blumenau (Velha-Thal und

scharfe Ecke) wiedergefunden. Einige aus dem Velha-Thale in meinen

Garten versetzte Pflanzen stehen jetzt in Blfithe und boten Gelegenheit,

meine 1867 gefertigten Zeichnungen und die 1870 entworfene Be-

schreibung nachzuprfifen. Ich fand nichts daran zu andern, vielmehr

auch in dem einen Punkte, in welchem meine alte Beschreibung von

der PFITZER's abweicht, meine Auffassung bestatigt. Neu hinzugefugt

habe ich nur die zu seinem ersten Auftreten zuruckverfolgte Eut-

wickelung des betreffenden Theiles mit den dazu gehorigen Abbildungen

(Fig. 17 bis 22). — Ich hielt meine alten Aufzeichnungen, die in diesen

Tagen ihr 25jahriges Jubilaum feiern, der Mittbeilung noch werth, well

Corymbis wieder eine Gattung ist, die in PFITZER's Anordnung der

Orchideen sich nicht einfugen lasst. Ihre Rispen sind bald endstandig,
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bald, wie bei unserer Art, achselstandig („panicula brevis axillaris

v. terminals", BENTH. et HOOK. a. a. 0. S. 591); einen Theil der

Arten mfisste also PFITZEK zu seinen Pleuranthae Homoblastae stellen,

wo sie neben Phajioen, Cyrtopodiinen und Catasetinen ebenso frenid-

artig erscheinen wfirden, wie die anderen Arten in der Nachbarschaft

von Physurns und Stenoptera. — Doch nun zur Beschreibung unserer

catharinenser Corymbis.

Der holzige, etwa 0,5 bis 0,8 cm dicke Wurzelstock ist meist

zwischen je zwei aus ihm sich erhebenden Stengeln knieiormig hinab

und wieder hinauf gebogen, aussen heller oder dunkler schwarzlieh

braun; er sendet nach alien Seiten zahlreiche, meist wenig verastelte,

2 bis 3 mm dicke Wurzeln aus, die, so lange sie jung und friseh sind,

schon durch ibren Geruch verrathen, dass sie einer Orchidee an-

gehoren; der Geruch gleicht vollkommen dem der Wurzeln ver-

schiedener deutschen Orchis-Arten (besonders, wenn ich raich recht

entsinne, Orchis mascula). Verastelungen des Wurzelstocks scheinen

nicht eben haufig zu sein.

Aus dem Wurzelstock erheben sich gewohnlich zwei bis vier noch

lebende Stengel, meist etwa 1,5 bis 2 cm von einander entfernt, je

nach ihrem Alter von verschiedener Hohe. Ein Stengel, der jetzt von

oben her zu welken beginnt, ist reichlich 1,6 to hoch und besteht aus

32 Gliedern; da jahrlich 2 bis 3, seltener 4 neue Blatter getrieben zu

werden pflegen, durfte er etwa 10 Jahre alt sein. Die obersten Glieder

und mehr noch die untersten sind sehr kurz, am langsten (fast 10 cm)
das achte und das neunte. Die Knoten des drehrunden, dichten, harten,

unten etwa 6 mm dicken Stengels sind kaum merklich verdickt. Die

Stengel stehen aufrecht, nur besonders hohe legen sich bisweilen nieder.

Die Stengel sind fast vollstandig bedeckt von den eng anliegenden

geschlossenen Blattscheiden, welche von einem Knoten bis dicht unter

den nachstoberen reichen. Die hautigen, festen, saftlosen, dunkftlgrunen,

mehrere Jahre dauernden Blatter werden bis fiber 3 dm lang; sie sind

lanzettformig, ihre grosste Breite (= */« bis V, der Lange) fallt vor die

Mitte der Lange, ihre Spitze bildet e.nen Winkel von etwa 15°. Sie

sind von 7 bis 11 Hauptadern durchzogen uud schwach langsgefaltet.

Die Bluthezeit fallt in den Spatsommer (Februar bis April). Die

Bluthen stehen in riispen, welche einzeln den Achseln der vorjahrigen

Blatter entspringen. Mei^t tragt ein Stengel zwei oder drei, bisweilen

nur einen, seiten vier Bluthenstande. An einem der grosseren Bluthen-

stande war die Hauptachse 16 em lang, davou genau die Halfte nackt

und davon wieder drei Viertel in die Blattscheide eiDgeschlossen; dieser

von der eng anliegenden Scheide umsehlossene Theil ist stark ab-

geflacht. Funf von der Endhalfte der BlQthenstandsachse abwechselnd

rechts und links unter Winkeln von etwa 40° al.gehemle Aeste waren

von 6 bis 3,2 cm lang und trugen der Keihe nach 9, 7, 7, 6 und
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6 Blumen, wahrend 8 Blumen am 4 cm langen Ende der Achse standen.

Oft finden sich nur zwei oder jdrei seitliche Aeste, die dann in der

Kegel aueh kurzer und armer an Blumen sind. Sobald die gemeinsatne

Achse des Bluthenstandes aus der Blattscheide hervortritt, biegt er sich

so weit nach aussen, dass der ganze Bluthenstand in einer fast wage-

rechten Ebene aasgebreitet ist. Die Aeste desselben sind, wie die ein-

zelnen Blumen, durch Deckblattchen gestiitzt, die nach der Spitze zu

an Lange abnehmen (an dem eben betrachteten Bliithenstande waren

die der Aeste; von 3 bis 1,4 cm und die der Blumen von 8 bis 5 mm
lang).

Der Fruchtknoten, von kurzen Stielchen getragen, etwa 1,8 cm

lang, steht aufrecht, also senkrecht auf der wagerechten Ebene des

Bluthenstandes, und mit ibm bilden Saule und Bluthenhulle, sich nach

dem Ende des Bluthenstandes neigend, einen Winkel von etwa 130°

(Fig. 1 und 2). Diese Biegung bildet sich erst bei alteren Knospen

aus, jungere sind gerade. Der Fruchtknoten ist nicht gedreht, gerade,

dreikantig, und zeigt sechs durch tiefe Furchen geschiedene Langs-

wulste (siehe den Querschnitt Fig. 7), von denen die drei den Kelch-

blattern entsprechenden die Ecken, die drei den Blumen blattern ent-

sprechenden die Seiten des Fruchtknotens einnehmen. Die Bluthen-

hulle bildet eine l,8c/w lange, dreikantige, nach oben erweiterte Rohre.

Die schmalen fleischigen Kelchblatter stossen unten nicht unmittelbar

an einander (Fig. 1 und Querschnitt Fig. 6); den so zwischen je zwei

Kelchblattern bleibenden Raum fiillt eine auf dem Riicken des ent-

sprechenden Blumenblattes sich hinziehende, oben keilartig auslaufende

Wulst. Die seitlichen Blumenblatter sind etwas kurzer, oben aber

breiter als die Kelchblatter, Das unpaare Blumen blatt, die Lippe,

bildet eine Rinne, die den unteren Theil der Siiule umfasst (Fig- 6);

die Spitze der Lippe ist leicht auswarts gebogen. Zwischen Lippe und

Saule findet sich reichlicher Honig.

Fruchtknoten, Kelchblatter und die Ruckenwiilste der Blumen-

blatter, also die in der Knospe dem Lichte ausgesetzten Theile, sind

hell goldgelb, die iibrigen Bluthentheile weisslich, mit Anflug von Gelb.

Die schlanke, im Querschnitt rundliche Saule, ist fast so lang wie

die Lippe und nach oben etwas verdickt. Am scbief abgeschnittenen

Ende sieht man die Narbe, welche die ganze Breite der Saule ein-

nimmt und deren Zusammensetzung aus drei Narben hier sehr augen-

fallig ist (Fig. 4, 18, 21); jede der beiden seitlichen Narben hat namlich

einen halbkreisformigen, nach unten umgebogenen Fortsatz. Die un-

paare, zum Rostellum umgewandelte Narbe bildet ein spitzwinkliges,

gleichschenkliges Dreieck, dessen Spitze, wie bei Spiranthes autumnal™

(DARWIN, Fertilisation of Orchids, Sec. Edit. pag. 107, fig. 17), eine

braunliche „bootformige Klebscheibe" einnimmt; nur ist, umgekehrt wie

dort, bei Corymbis das vordere Ende der Scheibe breiter und gerundet,
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hintere spitz. Nach Entfernung der Klebscheibe lauft, wie bei

; Rostellum in zwei spitze Zinken aus. Eine halbkreis-

formige Furche bezeichnet den Eingang zum Griffelcanal.

Seitlich lauft die Saule in dreieckige Staminodien (Fig. Ssi) aus,

die das Clinandriuni seitlich begrenzen und etwa bis zum Anfang des

Rostellum reichen. Dem hinteren Rande des Clinandrium ist der

Staubbeutel eingefugt, der etwas tiefer steht als die Narbe; er ist auf-

recht, dem Rostellum gleichlaufend, uber welches seine Spitze ein

wenig hinausragt. Die Staubfacher uehmen nur den unteren Theil,

etwa die Halfte der Vorderflache des Staubbeutels ein; das obere Ende
bildet einen dichten, fleischigen, allmahlich verjungten Kegel, weshalb

der Staubbeutel nicht, wie bei vielen anderen Neottieen, nach dem
Aufspringen zusammenschrumpft und den Bluthenstaub blosslegt.

Der weisse Bluthenstaub ist zu zahlreichen, meist keilformigen

Packchen (Fig. 13 und 14) vereinigt (pollen sectile), und diese Pack-

chen sind durch einen fadenziehenden Klebstoff zu zwei lang keulen-

formigen Massen vereinigt (Fig. 12). Auf der dem Rostellum zu-

gewendeten Seite ist jede dieser beiden Massen von einer tiefen Langs-

furche durchzogen, welche davon herruhrt, dass die beiden Facher, in

welchen auf jeder Seite des Staubbeutels der Bluthenstaub sich bildet,

fast bis zum Aufbluhen durch eine breite Scheidewand getrennt bleiben

(Fig. 8). Die meist keilformigen Bluthenstaubgruppen lassen sich, be-

sonders leicht nach langerem Liegen im Wasser, in Vierlingskorner

(Tetraden) zerdrttcken.

Der Bluthenstaub tritt nun nicht unmiltelbar, wie bei Spiranthes

und anderen Neottieen, durch dehnbare Faden mit der Klebscheibe in

Verbindung, sondern heftet sich an einen' langen geraden Stab, der

vom Rostellum, und zwar in der Nahe seines oberen, abgerundeten

Endes, vom Rucken der Klebscheibe entspringt (Fig. 12) und zwischen

Rostellum und Staubbeutel in der die Vorderseite des letzteren durch-

ziehenden Furche liegt. Das Aufspringen des Staubbeutels und die

Befestignng des Bluthenstaubes an den Stab erfolgt erst sehr kurze

Zeit nach dem Aufbluhen.
So haben wir denn, wie bei der Mehrzahl der Vandeen, eine aus

der Spitze des Rostellum gebildete Klebscheibe; wir haben einen

zelligen Stiel, der von dieser Klebscheibe abgeht; wir haben zahe

dehnbare Faden, aus Zellen des Staubbeutels hervorgegangen, mittelst

deren sich die Bluthenstaubmassen dem Rucken des Stieles anheften.

Selbst die Aehnlichkeit der Gestalt ist eine uberraschende, wenn wir
z

- B. Corymbk mit Cirrhaea saccata vergh>ichen. Und doch wird man
81ch sofort sagen mussen, dass der Stab von Corymbis und der Pedi-

cellus von Cirrhaea nur analoge, nicht hcmologe Gebilde sein konnen,
oder dass ihre Aehnlich.keit, wie es IlACKEL treffend ausdruckt (Syste-

matische Phylogenie der Protisten und Pflanzen, 1894, S. 10), nicht
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„die Folge der Vererbung vou gemeinsamen Stammformen", sondern

„die Wirkung der Anpassung an gleiche Lebensbedingungen" ist. In

wie tiefem Dunkel auch der Stammbaum der Orchideen noch liegen

mag, so viel wird jedem ohne Weiteres einleuchten, dass die gemein-

saine Stammform der Neottieen und Vandeen einen ahnlichen Stab

oder Pedicellus noch nicht besessen haben konnen. Sind aber der Stab

von Corymbis und der Pedicellus der Vandeen nicht eine von gemein-

samen Ahnen ererbte Bildung, sind sie unabhangig von einander ent-

standen, so wird man erwarten diirfen, dass bei niiherer Untersuchung

trotz aller Aehnlichkeit sich eine wesentliche Verschiedenheit zwischen

beiden herausstellen werde. Und so ist es in der That.

Der Pedicellus der Vandeen ist, wie bekannt, und wie man be-

sonders leicht an den Knospen der mit machtigem Pedicellus versehenen

Blumen von Catasetum sich uberzeugen kann, ein Theil des Rostellum

selbst, meist ein Streifen seiner Riickenwand,- der sich erst zur Bluthe-

zeit von seiner Umgebung lost. Der Stab von Corymbis dagegen ist

ein frei aus dem Rucken der Klebscheibe hervorwachsender Fortsatz.

Als solehen traf ich ihn wenigstens schon in den jungsten mir zu Ge-

bote stehenden Knospen; er war erst 2,5 mm lang und glatt. Spater

treten die Zellen an der Oberflache des Stabes erst halbkugelig vor

und wachsen endlich zu liingeren fingerformigen Fortsatzen aus, die

den Stab ringsum umgeben.

Es ist das wieder eins der, man kann sagen alltaglichen Beispiele,

denen die Erfahrung bestatigt, was sich vom Standpunkte der

DARWIN'schen Lehre aus im Voraus erwarten liess.

Soweit meine Bemerkungen fiber Corymbis vom Jahre 1870. Sie

wiirden kaum wieder vorgesucht worden sein, hatte mir nicht PFITZEE s

bestimmte Angabe, dass bei den Tropidieen die Pollinien mit „dunnem,

vom Rostellum sich loslosendem Stipes" versehen seien, Zweifel erweckt,

ob ich mich nicht doch geirrt. Hatte ich doch 1870 nur wenige und

darunter keine sehr jungen Knospen untersuchen konnen. Erst in den

letzten Wochen fand ich die erwunschte Gelegenheit, durch Unter-

suchung zahlreicher Knospen jeden Alters diese Zweifel zu losen. Es

stellte sich heraus, dass, wenn man von alteren zu immer jungeren

Knospen zuriickgeht, das Rostellum immer kurzer wird im Verhaltniss

zum Staubbeutel, bis es endlich von den beiden anderen Narben kaum

noch zu unterscheiden ist (vergl. Fig. 4—21 und 18). Schon wenn es

erst einen etwa kalbkreisformigen Vorsprung bildet (Fig. I8r), findet

man einen von seinem vorderen, spater die Klebscheibe bildenden Ende

und zwar von der dem Staubbeutel zugewendeten Seite ausgehenden

kurzen, vollig freien, abwarts gerichteten Fortsatz (Fig. 19s). Dieser

wachst rasch zu einem dunnen, walzenformigen, anfangs glatten Stab

heran (Fig. 20 und 22), der nie ausser an seiner Ursprungsstelle mit

dem Rostellum in Verbindung steht. Spater quellen seine oberflach-
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lichen Zellen ringsum halbkugelig hervor (Fig. 15) und wachsen endlich

(Fig. 16) zu fingerformigen Fortsatzen aus, deren Nutzen offenbar

darin besteht, dass sie die Befestigung des BlBthenstaubes an dem Stabe

erleichtern.

Beilaufig moge hier bemerkt sein, dass PFITZER, welcher in den

„Nat. Pflanzenfamilien" BLUME's Abbildungen von Corymbis und Tro-

pidia wiedergiebt, wenigstens frische Blumen aus dieser Gruppe selbst

nicht untersucht zu haben scheint und dass altere Beschreibungen,

soweit ich sie kenne, einen „vom Rostellum sich loslosenden" Stipes

nicht erwahnen. So beschreibt ENDLICHER bei Macrostylis (Gen. pi.

No. 1615): „pollinia 2, in lobulos sectilia, in caudiculam communem,
stigmatis denticulis duobus retentam desinentia", und in BENTH. etHOOK.
Gen. pi. Ill pag. 591 heisst es: „pollinia granulosa, . . . stipiti filiformi

a glandula rostelli dependenti affixa".

Das Yorkommen achselstandiger und endstandiger Bluthenstande

mnerhalb derselben Gattung Corymbis drangt zu der Frage, ob denn
uberhaupt diesem Umstande eine so grosse Bedeutung beizumessen
sei, dass man darauf hin die gesammten Monandrae Acrotonae in die

beiden Abtheilungen der Acranthae und Pleuranihae spalten durfe.

Denkt man sich in PFITZER's Fig. 42, B (S. 54), welche den Aufbau
einer „sympodialen pleuranthen Orchidee" veranschaulicht, die unteren

von Deckblattchen gestutzten Blumen der acbselstandigen Aehren
durch bluthenlose Laubblatter ersetzt, so sind sofort diese pleuranthen

Aehren in acranthe Aeste verwandelt, ohne Stoning des ganzen Auf-
baues der Pflanze. Aehnlich mag es mit unserer „pleuranthen" Co-

rymbis einerseits, den „acranthenu Artea dieser Gattung und Tropidia

andererseits sein. Bei Tropidia wenigstens stehen nach BENTHAM
und HOOKER die kurzen Aehren am Ende von Aesten.

Blumenau, den 31. Marz 1895.

Erklarung der AbMldungen.

vi. Phymatidium.

Samen. Vergr. 90.

a a vorderes, b b hinteres Ende zweier Samen. Vergr. 180.

Rlattlose Keimlinge. a vergr. 5. b vergr. 3. c vergr. 15 : 2.

Querschnitte von drei blattlosen Keimlingen. Der links gezeichnete ist

weiter nach vorn gelegen. Vergr. 5.

Zwei KeimUnge mit halbkugelig vortretender Wulst am Vorderende.

Vergr. 15 : 2. — a' Vorderende von a. Vergr. 45.

a Keimling mit einem Laubblatt, noch ohne Luftwurzel. Vergr. 3.

b Qnerschnitt durch dessen Laubblatt. Vergr. 15. — Die in das Laub-

blatt (a) eingezeichneten Leitbiindel sind am frischen Blatt nicht zu sehen.

o Keimling mit 1 Laubblatt und 1 Wurzel. Vergr. 3. b Querschnitt

durch den Keimling. Vergr. 15 : 2.

15*
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a, A, c Keimlinge mit 2 Laubbliittern und 1 Wurzel. Vergr. 3. — 8 a' Quer-

schnitt durch den Keimling a. 8 c (B) Laubblatt einer alteren Pflanze mit

der zugehorigen Luftwurzel (W); auf dem Laubblatt bat sich der Keim-

ling (k) angesiedelt.

Keimling mit 3 Laubblattern und 2 Luftwurzeln. Vergr. 3.

Z, hiiMra^rige Pflanze mit noch frischgriinem Keimling. Natiirl. Gr.

Vic TMrniorige fruchttragende Pflanze ohne Keimling. Natfirl. Gr.

Verwelkender Keimling einer Pflanze mit 8 bis 10 mm langen Blattern,

von oben. Vergr. 5.

B. Corymbis.

Am 17. April 1867 bliihende Blume vom Flaggenberg bei Desterro.

Natiirl. Gr.

Dieselbe nacb Entfernung der Kelch- und der seitlichen Blumenblatter.

Natiirl. Gr.

Oberes Ende der Saule derselben Blume, von der Seite. Vergr. 2. —
Staubbeutel etwas zuriickgebogen, urn den von der Klebscheibe (k) des

Eostellum (r) ausgehenden Stab (s) zu zeigen. a Staubbeutel, n Narbe,

4 und 5. Saule einer mit dem Fruchtknoten etwa 1 cm langen Knospe, deren

Fruchtknoten und Blume noch in gerader Linie liegen. Fig. 4 von vorn,

Fig. 5 von hinten. Vergr. 5.

6. Querscbnitt durch den unteren Theil einer Blume. Vergr. 8.

7. Querschnitt durch den Fruchtknoten. Vergr. 5.

8. Querschnitt durch das untere Drittel des Staubbeutels einer ohne Frucht-

knoten 1 cm langen Knospe. Vergr. 25.

Fig. 9—11. Querschnitte durch eine dem Bliihen nahe Knospe. Vergr. 8.

9. Unter der Spitze des Rostellum.

10. Unter der Spitze des i

i Staubbeutel, g Griffelcanal,

der Staubbeutelfacher reichen.

Klebscheibe nebst Stab

Ein Bluthenstaubklumpchen. Vergr.

Ende des Stabes aus einer dem Aufbliihen nahen Knospe. Vergr. 45.

a Staubbeutel aus einer etwa 2,5 mm langen Knospe. b Rostellum d

selben Knospe. Vergr. 15.

Ende der Saule einer jungen Knospe, von vorn. Vergr. 15. — Die d

Narben einander noch sehr Shnlich. ,/ Staubbeutel, n seitliche Narb

r unpaare Narbe (Rostellum).

Rostellum einer etwa gleichalterigen Knospe, von hinten.

Rostellum einer etwa 5 mm langen Knospe, von hinten. Vergr. 15.

Oberes Ende der Saule aus einer ohne Fruchtknoten etwa 6 mm lang

Knospe, von vorn. Vergr. 15.

Rostellum derselben Knospe, von hinten. Vergr. 15.
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1 Bliithenstandsachsen von ] 3iH>

3: [0j0](O|0)O], 4: [0| 0] (00 )0)], 5: [0j0](O|0)], 6;

[0|0]0], 7 und 8: [00]0], 9 und 10: ^"0|.

Am Ende des zweiten Astes ein 1,5 cm langer Scblauch auf 0,8

cm langem Stiele; in 3 ist ausser dem umgewandelten Endblattchen

auch die oberste Blume zon 2 geschwunden.

Anmerk. 1. Ich hatte diese Art nach der Flor. Brasil. als Nidu-

larium porphyreum Mez bestimmt; doch erklarte MEZ, dem ich einige

Blumen schickte: „die Blumen, welche Sie mir scbickten, gehoren nicht

zu Nidularium procerum Lindm. (= porphyreum Mez); vielleicht ist die

Art neu." — Daraufhin nannte ich sie Nid. Stella rubra. Nun aber

schreibt mir MEZ „nach vorlaufiger Besichtigung" einer ihm iiber-

sandten getrockneten Pflanze: „sieht dem Nidularium procerum ganz

abnlieh", und da ich in der Beschreibung des Nid. porphyreum nichts

finde, was unsere Pflanze von dieser Art ausschlosse, zweifle ich nicht,

dass sie mit ihr zusammeugehort.

Anmerk. 2. Nidularium scandens (SCHIMPER No. 80) wurde von

MEZ zu Nidularium bracteatum gezogen. Von diesem heisst es in der

Diagnose: „petalis albidis, apice rotundatis cucullatisque". und in der

Beschreibung: „petala alba, colore roseo v. coerulescente admixto,

valde convoluta, nee per anthesin conspicue aperta, genitalia inclu-

dentia, apice solemniter rotundata valdeque cucullato-concava, antheras

obtegentia." — Bei Nid. scandens sind die Blum en blatter vom reinsten

Weiss („schneeweiss K SCHIMPER); audi sonst passl auf sie kein ein-

ziges Wort der eben angefiihrten Beschreibung (vergl. diese Berichte

1895, S. 162, und Tafel XV, Fig. 7). — Im Gegensatz zu den „foliis

• . . in spinulam angustissimam pungentem desinentibus" ist Nid. brac-

teatum mit „bracteis spinulam haud gerentibus" versehen; dagegen

laufen bei Nid. scandens Blatter und Deck blatter in eine gleich stark

stechende Spitze aus.

Blume den 22. August ]

Druck- und Schreibfehler in friiheren Aufsatzen dieses Jahres.

Seite 155, Zeile 4 von unten statt Bromeliaceen lies: Bromelieen.

a „ lateinischen ., lateinisches.

, profundi » profunde.

;n „ alsbald „ als bald.
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00 Fritz Muller: Blumenbliittc:r und Staubfaden von Canistrum superbun

Seite 201, Zeile 13 von oben s tatt verschiebend 1ies vorschiebend.

, 202, „ 6 „ unten , mehrbliithigen „ mchrblattrigen.

» 12 „

„ 207, „ 12 „ unten

n 208, , 21 „ „ „ dcnen , in denen.

''...!:!

58. Fritz Muller: Blumenblatter und Staubfaden von

Canistrum superbum.

Eingegangen am 21. October 1895.

In seinen Bemerkungen fiber Nidulariopis ini <>. Hefte dieser

Berichte (1895. S. 236—239) sagt MEZ: Wie ich den Satz „Am

Grunde sind die Blumenblatter urn die voile Breite der zwischen ihnen

stehenden Staubfaden von einander entfernt und lassen zwischen sick

eine etwa 1 cm hohe, schmal keilformige Lucke, die durch den Staub-

faden verdeckt wird", verstehen soil, weiss ich aus dem Grunde nicht,

weil sammtliche 6 Staubfaden nach LlNDMAN's Zeichuung und meinem

Befund noch mit den Blumenblattern verwachsen sind.

Hatte ich MEZ, statt ihm Blumen in Weingeist zu schicken,

frische Blumen vorlegen konnen, so wiirde ihm wohl beim ersten

Blick die sehr augenfallige Lucke zwischen den Blumenblattern ebenso

aufgefallen sein, wie niir schon bei der ersten Blume, die ich unter-

suchte. Weshalb tlieselbe sich nicht vertragen soil mit der Ver-

wachsung zwischen Blumenblattern und

Staubfaden, verstehe ich meinerseits nicht.

Leider kann ich zur Zeit keine Abbilduug

der Blumen geben, da Canistrum superbum

erst im Hochsornmer wieder bluht. Doch

wird die nebenstehende einfache Figur wohl

zur Geniige veranschaulichen, wie zwei

Blumenblatter hoch mit dem dazwischen

stehenden Staubfaden verwachsen und dabei

doch am Grunde urn dessen voile Breite

getrcnut sein konnen.

Das vNidulariopsis Paxianum MEZ" ist ein Schreibfehler, um

sen Berichtigung ich bereits gebeten hatte, bevor Heft 6 der Berichte

r eintraf.

Blumenau, den 8. Septembc
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