
60. A. Schuiz: Beitrage zur Kenntniss des Biuhens der

einheimischen Phanerogamen.

Eingregangen am 21. November 1902.

I. Geranium.

Bei sammtlicheu von mir imtersuchten einheimischen Arten der

Gattung Geranium fiihren die oberen Theile der Stanbgefasse wahrend

des Biuhens epinastische und hyponastische Bewegungen aus. Hinsicht-

lich der Anzahl dieser Bewegungen und der Art, in welcher sie aus-

gefuhrt werden, lassen sich diese Arten in drei Gruppen zusammen-

fassen. In den Bliithen der Arten der ersten Gruppe*) macheu

sowohl die episepalen als auch die epipetalen Staubgefasse ^) zuerst

eine epinastische und darauf eine hyponastische Bewegung. An

letztere schliesst sich eine negatiy geotropische Bewegung beider

Staubgefasskreise an, auf welche eine epinastische Bewegung dieser

folgt. Den Beschhiss macht eine meist sehr unregelraassige hypo-

nastische Bewegung beider Kreise, welche gleichzeitig mit der

Schliessbewegung des Kelches erfolgt. In den Bliithen der Arten

der zweiten Gruppe^; raachen die Stanbgefasse beider Kreise zuersr

eine epinastische und darauf eine hyponastische Bewegung. l>i«;

letztere, welche bei den einzelnen Arten ungleich gross ist, wird in zw.i

durch einen iangeren Abschnitt, in welchem keine Bewegung statt-

findet, getrennten Zeitabschnitten ausgefiihrt*). Die geotropische

Bewegung fehlt diesen Arten. In den Bliithen der Arten der dritteii

Gruppe"^) fiihren die Stanbgefasse zuerst eine epinastische und dar-

auf eine hyponastische Bewegung aus, welch' letztere keine Unter-

brechung erfahrt. Eine geotropische Bewegung ist auch bei diesen

Arten nicht Torhanden.

Wie die Stanbgefasse, so fuhren auch die Griffel bei alien unter-

suchten Geranium-krtaxx epinastische und hyponastische Bewegungen

1) Im Folgenden habe ich aus dieser Gruppe Geranium pralense J

2) Geranium besitzt ein pentameres obdiplostemones Androceum.
pusillum sind die Glieder des Susseren - epipetalen -

sondem ataminodial ausgebUdet.

3) Im Folgenden habe ich aus dieser Gruppe Geranmm palustre L. unA Geranium

samjuineum L. behandelt.

4) Bei den episepalen Staubgefassen fehlt hSufig der erste Theil der hypo-

nastischen Bewegung.

5) Im Folgenden habe ich aus dieser Gruppe Geranium Robertianum L. und
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aus, und zwar zunachst eine epinastische^) und hieraiif eine hypo-

nastische Bewegung.

Ausserdem ist alien Arteii gemeinsam das Vorliandensein eines

Organes, welches ich als Schaltstiick bezeichnen will. Es ist

zwischen das Filament und das Connectiv der Anthere eingeschaltet.

Es bildet eine nur Bruchtheile eines Millimeters lange Fortsetzung

des Filamentes, hebt sich aber von diesem bei einem Theile der

Arten sehr deutlich ab. Schon bevor sich die Pollensacke offnen.

beginnt das Schaltstuck, und zwar von seiner Ansatzstelle an das

Filament her, zu collabiren ^). Wahrend") sich die Pollensacke

offnen und sich darauf ihre Wandungen mehr oder weniger weit

nach aussen bewegen, collabirt und verdiinnt sich das Schaltstuck

so bedeutend, dass die Anthere einen hohen Grad von Beweglichkeit

erhalt. Hierdurch wird bewirkt, dass sie sich an den sie beruhrenden

Korper des die Bliithe besuchenden Insectes enger anschmiegt und

ihn mit einem grosseren Theile der pollenbedeckten Partie ihrer

Oberfiache beriihrt, als wenn sie wenig beweglich wie vorher bliebe.

Ausserdem gelangt sie hierdurch bei manchen Arten aus der zum

Filamente rechtwinkligen Stellung, welche sie bei den moisten Arten

durch Streckung des bis dahin gekrummten oberen Filamentendes

wahrend der ersten*) epinastischen Bewegung annimmt, in eine

extrorse Stellung'*), in der sie die pollenbedeckte Partie ihrer Ober-

Haohe nach aussen, den die Bliithe besuchenden Insecten entgegen

wendet. Das collabirte Schaltstuck bleibt aber wenigstens so lange

ills Pollen an den Antherenwanduugen haftet®) so elastisch, dass die

Anthere durch die Besucher nicht vom Filamente abgerissen werden

kann und nach dem Aufhoren der Beriihrung durch jene vollstandii:-

oder annahernd in ihre alte Stellung zuruckkehrt ').

Bei einem Theile der im Folgenden behandelten Arten, bei

(jeranium Robertianum und Geranium pusillum, fiihren die vorbiii

beschriebenen Bewegungen der Btaubgefasse zu einer Beriihrung der

zu dieser Zeit noch mit Pollen bedeckten Wandungen der geoifneten

Pollensacke mit den mit Narbenpapillen bedeckten Partien der

Geranium Robertianum und Geranium pusillum

2) Dadurch, dass es collabirt, gleicht das Schaltstuck dem (

3) Bei aehr feuchter Luft Sffnen sich die Pollensacke allerdings haufig erst,

iiachdem das Schaltstuck vollstandig collabirt ist.

4) Bei den meisten Arten findet nur eine epinastische Bewegung statt.

5) Ursprunglich sind die Antheren s&mmtlicher Arten intrors.

6) 1). h. bei trockener Luft. Bei den meisten Arten fallt der Pollen, faUs er

nicht durch besuchende Insecten abgestreift wird, bei trockener Luft recht bald

von den Antherenwanduugen ab.

7) Auch zahh-eiche andere Gewachse besitzen dieses Organ, wie ich an anderer

SteUe ausfiihrlich darlegen werde.
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Griifel imd hierdurch zu einer Bestaubung der letzteren. Bei den

drei anderen Arten fuhren die Staubgefassbewegungen dagegen nicht

zu einer Beriihrung der Antheren mit den Narben. Diese Arten

bedurfen zur Bestaubung ihrer Narben fremder Hiilfe, und zwar der

Hiilfe der Insecten, welche ihnen auch in ausreichendem Masse zu

Theil wird. Die beiden zuerst genannten Arten kounen dieser Hulfe

entbehren, da die durcli die Bewegungen der Staubgefasse herbei-

gefiihrte Bestaubung stets zu normalem Fruchtansatze fiihrt. Geranium

Robertianmn wird aber haufig, Geranium pusillum dagegen nur selten

auch durch Insecten bestaubt.

Bei gleicher Witterung besitzen die Bliithen der Arten der

beiden ersten der vorhin unterschiedenen Gruppen eine viel langere

Bliihdauer als diejenigen der Arten der dritten Gruppe. Bei heiterem,

sonnigem Wetter beendigen diejenigen Bliithen der Arten dieser

Gruppe, welche am Morgen aufbluhen — es ist dies die riberwiegende

Mehrzahl der Bluthen — ihr Bliihen schon um Mittag oder am

Nachmittage, wahrend bei den Morgenbliithen der anderen Gruppen

das Bliihen erst um Mittag oder am Nachmittage des nachsten Tage«

sein Ende erreicht. Die entsprechenden Bewegungen der Staub-

gefasse erfolgen bei gleicher Witterung bei den Arten der dritten

Gruppe viel schneller als bei denjenigen der beiden anderen Gruppen.

Bei den Arten der dritten Gruppe ist die Grosse der Griffelbewegung

in hohem Grade von der Witterung abhangig, bei den iibrigen pflegen

die Griffelbewegungen stets fast gleich gross zu sein.

Dielndividuen derArten der beiden ersten Gruppen sindausdauernd,

wahrend diejenigen der Arten der dritten Gruppe^) einjahrig^) sind.

Dieselben Beziehungen zwischen der Lebensdauer der Individuen,

der Bluhdauer der Bliithen, der Dauer der Staubgefassbewegungen,
der Grosse der Griffelbewegungen und der Art der Bestaubung wie

bei den genannten Geranium-kxieu bestehen auch, wie ich an anderer

Stelle ausftihrlich darlegen werde, bei den Arten zahlreicher anderer

Familien ^).

Oeraniam pratense L.

Die Knospenstiele*), welche bis dahin ungefahr senkrecht abwarts

geriehtet sind, richten sich, kurz bevor sich die Knospen offnen, auf;

die Langsachse der Bliithe pflegt horizontal oder ein Wenig schrag

1) Es gehoren zur dritten Gruppe iibrigens auch ausdauernde Arten.

2) Die Samen keimen entweder schon im Herbste oder erst im Friihjahre.

3) Vergl. hierzu auch Mac Leod, Over de bevruchting der bloenien in bet

kempisch gedeelte van Vlaanderen 2. Theil, Bot, Jaarboek, uitg. door het kruid-

kandig genootschap Dodonaea te Gent, G. Jahrg. (1894) S. 456 u. f.

4) Die folgende UarsteUung grfindet sich auf Beobachtungen, welche an ver-

schiedenen Stellen der Umgebung von Halle a. S. gemacht wurden.
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aufwarts zu stehen'). Die in der Kiiospenlage geknitterte Krone

streckt sich zunachst geschlossen eine Strecke weit aus dem anfang-

lich nur wenig geoffneten Kelche^) hervor. Dann bewegen sich die

Kronenblatter, wiihrend sie waiter wachsen und sich der Kelch weiter

offnet, zuerst langsamer, daraiif schneller uach aussen, und zwar

so weit, bis sie zusaminen eine flache Sehale bilden, welche am

Scblusse des Wachsthums der Kronenblatter einen Durchmesser vou

durchschnittlich 45—50 mm besitzt.

In der Knospe, deren Kelch sich soeben zu offnou beginnt, sind

die oberen, im Filamente schmaleren Theile der Staubgefasse beider

Kreise, und zwar diejenigen der epipetalen Staubgefasse starker als

die der episepalen, S-formig — im unteren Theile nach innen, im

oberen nach aussen convex — gekriimmt").

Wahrend sich die Krone aus dem Kelche hervorstreckt, bewegen sich

die oberen Theile der Staubgefasse nach aussen. Wahrend diejenigen

der epipetalen Staubgefasse in alien Fallen bis in eine der Bluthen-

ebene parallele Lage gelangen, neigen sich diejenigen der episepalen

Staubgefasse nur selten vollstandig bis in eine solche.*) Gewohnlich

beginnen sie vielmehr, bevor sie diese Stellung erreicht haben —
bald frtiher, bald spater — , sich wieder aafzurichten. Zur Zeit.

wenn die Krone sich offnet und ungefahr trichterformige Gestalt an-

uimmt, sind sie meist nur noch schwach, und zwar entweder in der-

selben Weise wie bei Beginn der Bewegung oder nur im oberen

Theile nach aussen convex, gekrummt und nur noch wenig gegeu die

— senkrecht zur Langsachse stehende — Bliithenebene geneigt.

Die Spitzen je zweier gegeniiberliegenden Staubgefasse sind jetzt

meist 4-6 WW von einander entfernt. Selteuer sind sie noch starker

gekrummt und mit ihren Spitzen weiter von einander entfernt.

Wahrend der Auswartsbewegung der episepalen Staubgefasse haben

sich ihre Antheren") in Folge Streckung der oberen Filamentenden

1) Es kann jedes beliebige Kelchblatt oben in der Mediaiie stehen.

2) Das Kelchblatt ist elliptisch, grun gefarbt uud besitzt eine recht lange,

runde, aufgesetzte Spitze.

3) Die episepalen Antheren beriihren die dicht an einander liegenden Griflfel, die

epipetalen Antheren liegen auf den episepalen und ragcn ungefahr bis zu deren

Insertionsstellen.

4) Dann sind sie im unteren Theile nach oben, im oberen nach unten mehr

Oder weni^er convex gekrurarat.

5) Die raeist S-bVa mm langen Antheren sind im Umriss ungefahr rechteckig

— die Seitenrander sind haufig etwas nach aussen convex — oder verbreitern sich

nach unten zu etwas. Ihre Halften sind am oberen Ende wenig oder gar niclit.

am unteren durch eineu kurzen, spitz- oder rechtwinkligen Einschnitt getrennt. An

Pollensacke ganz

chmSlemde Medianfurche.
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meist senkrecht zu dieseii gestellt. Schon einige Zeit vor der

Oeifiiimg der Krone beginnt das Schaltstuck ^) zu collabiren und sich

zu verdiinnen. Diese Vorgange schreiten wahrend die Pollensacke

aufspringen ^) und sich ihre Wandungen nach aussen bowegen ^) weiter

fort*). Die Antheren erhalten liierdurch einen hohen Grad von Be-

weglichkeit^). Sie verlassen dann ihre bisherige Stellung und be-

wegen sich in eine nicht in alien Fallen gleiche Gleichgewichtslage.

Abweichend von denjenigen der episepalen Staubgefasse befinden

sich die oberen Theile der epipetalen Staubgefasse zur Zeit der

OefFnung der Krone, und zwar entvreder noch mehr oder weniger stark

S-formigodermeist schon bogig— mit nach oben gerichteter Convexitat—

gekrummt«),ineiner der Bliithenebene ungefahr parallelen Stellung. Ihre

seite der Anthfire befindet sich eine niedrige, sich oberhalb der Antherenmitte

schnell verflacliende Connectivschwiele, in deren Medianfurche sich am oberen

Ende eine unbedeutende Schwiele erhebt, welchor das Schaltstiick inserirt ist.

Die Oeiinungsspalte der Pollensacke liegen an den nach innen convergirenden Flanken

der Antherenhalften. In der kurz vor dem Aufbluhen stehenden Knospe ist das

Connectiv in der Kegel grau oder schwach rosagrau, sind die Oeffnungsspalte wei^s

und besitzen glanzend dunkelviolette Rander und ist die ubrige Antherenoberflaclie

graurosa oder gelblichrosa gefiirbt. Spater, einige Zeit vor dem Aufspringen der

Pollensacke, nimnit die Antherenoberflache eine unreine dunkelblaue Farbnng an.

1) Das ungefahr Vs—Va """ lauge Schaltstuck besitzt einen uberall gleichgrosseii

querelliptischen - d.h. mit der grossen Achse senkrecht zur Radialebene stehenden

-

Querschnitt; es hebt sich hierdurch scharf von dem Filamente ab, welches zwar

auch einen querelliptischen Querschnitt besitzt, sich aber nach der Spitze zu konisch

verjiingt. Haufig ist sein Querschnitt kleiner als derjenige der Filamentspitze, so

dass es sich von dieser winklig abhebt. In der Kegel hebt sich das Schaltstuck

auch durch eine weissgraue oder gelblich-weissgraue Filrbung von dem meist mehr

Oder weniger kraftig roth oder grauroth gefarbten Filamente ab. Nicht selten

besitzt es eine recht bedeutende Transparenz. Es liegt in der Medianfurche der

Aussenseite der Anthere und setzt sich an das Filamentende unter einem ungefahr

rechten Winkel an.

2) Dieses findet, wenigstens theilweise, oft schon vor der Oeffnuug der Krone

statt. Die Antheren offnen sich in der Kegel in absteigender Folge.

3) Die gewellten Rander der Wandungen der inneren Pollensacke nahern sicli

so weit, dass sie sich streckenweise decken. Die ebenfalls gewellten Rander der

aussercn Sacke nahern sich meist an den Enden der Anthere bis zur Beruhrung^

Die Mitte der Wandung jedes Sackes wolbt sich der Lange nach vor. Es wir

hierdurch die Hauptmasse des Pollens der Anthere auf vier Langswiilste zusammeiv

gedrangt und seine Abstreifung durch die besuchenden Insecten erleichtert. Ler

Pollen ist blaugrau, gelbprau, griingelbgrau oder griingrau gefarbt; alle Farben

pflegen in demselben Pollensacke vereinigt zu sein. Einige Zeit nach dem Aui-

springen der Pollensacke pflegt die Anthere etwas zu tordiren.
. .^

4) Das coliabirte Schaltstiick ist recht dunn und besitzt einen dreieckigen, mi

der Spitze gegen das Filament, welches jetzt an der Ansatzstelle

fast abgeplattet ist, gerichteten Umriss.

5) Bei feuchter Luft sind die Antheren in der Regel schon s

bevor ihre Pollensacke aufgesprungen sind.

6j Haufig sind wenigstens einige Staubgefasse bereits bogig geki
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Antheren liaben sich ineist schon durch Streckung der Filamentenden

hi eine zu diesen ungefahr rechtwinklige Stellung begeben*). Die

Krumnmng der Staubgefasse schreitet dann weiter fort, meist so weit,

bis die oberen Filamentenden sich einwarts gegen die Bliithenachse

wenden und die Antheren mit ihren ursprtiglich oberen Enden die

Filaniente, mit ihren unteren Enden die Kronenbasis beriihren. Da
die oberen Theile der Filaniente recht diinn und schwach sind, so

werden sie bei den seitlichen Staubgefassen wahrend dieser Bewegung,

bald fruher, bald spater — oder erst im Beginne der folgenden

hyponastischen Bewegung — durch die recht schweren Antheren

hinabgezogen und der Mediane mehr oder weniger genahert. Nach
einiger Zeit beginnt dann eine hyponastische Bewegung der Staub-

gefasse, in deren Yerlaufe die Senkung derselben nach der Mediane

schwindet und sie eine Neigung und Kriimuiung annehmen wie die

episepalen Staubgefasse zur Zeit der KronenofPnung. Wahrend dieser

Bewegung springen auch die Pollensacke ihrer Antheren*) auf.

Deren Wandungen verhalten sich ebenso wie diejenigen der Pollen-

sacke der episepalen Antheren. Die Schaltstucke collabiren und
verdunnen sich in derselben Weise wie diejenigen der episepalen

Staubgefasse. Die epipetalen Antheren werden in Folge dessen

ebenso beweglich wie die episepalen und nehmen eine ahnliclie

Stellung an wie diese.

Die oberen Theile der episepalen Staubgefasse bewegen sich

iiiicli dem Aufgehen der Krone langsam noch etwas weiter nach
iniien und strecken sich dabei gewohnlich ganz gerade"), Dann
werden sie negativ geotropisch und krummen sich ini flachen

Bogen aufwarts. Sobald als die epipetalen Staubgefasse ilire hypo-

nastische Bewegung beendet*) und dieselbe Stellung und Krunimung
angenommen haben wie die episepalen Staubgefasse am Ende ihrer

hyponastischen Bewegung, werden auch sie negativ geotropisch und
krummen sie sich in der gleichen Weise und Starke wie vorhin die

episepalen Staubgefasse^). Bei heiterer, warmer Witterung pflegen

in denjenigen Bluthen, welche am Morgen mit dem Bliihen begonnen

epipetalen Staubgefasse ihre geotropische Kriimmung im

Xachmittags auszufiihren.

1) Da die oberen Enden der Staubgefasse gewohnlich der noch wenig geoffneten

vrone anliegen, so werden die Antheren meist in einer zur Bliithenebene ungefahr
•arallelen Lage gehalten, aus welcher sie aber nach Entfernung der Krone sofort

n eine zur Bliithenebene ungefahr senkrechte federn.

2) Die epipetalen Antheren ptiegen etwas kiirzer und breiter als die episepalen

3) Hin und wieder bleiben sie an der Spitze ein Wenig gekrfimmt.

4) Die Bewegung geht bald schneller, bald langsamer vor sich.

5) In beiden Kreisen kriimmt sich ontweder der ganze Theil nach unten convex

>Jer es bleibt dessen unteres Ende ungekrummt.

nufe de
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Beide Kreise behalten ihre geotropische Kriimmuiig bis zuiu

nachsten Vormittage. Dann schwindet ihre geotropische Keizbarkeit

wieder, und ihre oberen Theile fiihren eine zweite epinastische Be-

wegung aus, wahrend welcher sie in der Kegel ihre Aiitheren ver-

lieren^). Sie neigen sich hierbei in mehr oder weniger steileni

Bogeu nach aussen, manclimal so weit, dass sie — bei Blutheii

von normaler Grosse — einen Stern von 15—16 mm Durchmesser

bildeu^). Hierdurch werden die Griffel vollstandig freigelegt. Beini

Aufbluhen ist der obere Theil des Stempels recht unregelmassig hiii

und her gebogen. Er streckt sich aber beim Weiterwachsen und

«teht zuletzt, entweder schwach S-formig — im uuteren Theile nach

oben, im oberen nach unten convex — oder schwach nach unten

convex gebogen oder sogar ganz gerade, ungefahr senkrecht zum

Bliithengrunde oder ein Wenig abwarts geneigt. Wahrend der zweiten

epinastischen Bewegung der Staubgefasse beginnen die Griffel, welche

bis dahin dicht an einander lagen, sich nach aussen zu bewegen. Sie

bewegen sich schneller oder langsamer so weit bis sie kreisbogig

gekrummt — rait nach aussen gerichteter Convexitat — ungefahr m
einer Ebene liegen") und einen Stem von 3-4 mm Durchmesser

bilden*). In denjenigen Bluthen, welche am fruhen Yormittage auf-

bluhen, erreichen die Griffel diesen Zustand gegen Mittag oder schon

in den spateren Vormittagsstunden des folgenden Tages. Ihre Narben

sind dann conceptionsfahig.

Bei warmem, heiterem Wetter lockern sich haufig schon recht

bald darauf die Befestigungen der Kronenblatter, und diese fallen

dann nach kurzer Zeit ab. Einige Zeit darnach bewegen sich die

1) Da (las Schaltstiick sich, wahrend es allmahlich vertrocknet, immer mehr

verkiirzt, so wird die Anthere mehr und mehr an das Filament herangezogen, und

da dieses an der Spitze rechtwinklig abgeschnitten ist, in eine zum Filaraente recht-

winkh'ge oder fast rechtwinklige Stellung gebracht. Es haften dann in der Kegel

entweder gar keine oder doch nur noch wenige PoUenkorner an ihr. ^
2) wahrend sich bei den oberen Staubgefassen die bisherige - geotropische

Kriimmung einfach verstarkt, mussen die unteren Staubgefasse erst diese Krummung

ausgleichen, bevor sie die neue beginnen konnen. In Folge dessen bleiben die

unteren Staubgefasse nicht seiten weniger gekrummt als die oberen, manchniai

sogar fast gerade. Wenn die epinastische Bewegung aber kraftig ist, so krumroen

sich nicht seiten alle Staubgefasse gleich oder fast gleich. Zwischen den episepaie

und den epipetalen Staubgefassen, welche jetzt in der Lange nur wenig von ein-

ander abweichen, ist kein Unterschied hinsichtlich der Kriimmung vorhanden.

3) Die Spitze liegt ungefahr in derselben Hohe wie die Basis.

4) Die Griffel besitzen entweder einen rechteckigen Umriss oder verbreitern sic"

nach der Spitze zu ein Wenig. Sie sind an der Innenseite und am oberen ine

der Flanken mit PapiUen besetzt; an den Flanken verbreitert sich der PapiUenstre

nach oben zu. Die Narbenflache ist graurosa, die iibrige Oberflache des dnne

grunlich-gelbbraun gefarbt.
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Kelchblatter nach innen. Hierbei stossen sie fruher oder spater an

die oberen Theile der Staubgefasse, welche sich ebenfalls freiwillig,

doch oft sehr langsam und unregelmassig, nach innen bewegen, und

drangen diese gegen den Stempel, dessen Griffel sich entweder schon

zu dieser Zeit oder aber erst, nachdem sich der Kelch geschlossen

Oder fast geschlossen hat, nach innen, und zwar bis zur Beriihrungv

bewegen ^).

Die Narben von Geranium pratense werden durch grossere Bienen®),.

vorziiglich durch die Honigbiene und Hummeln, bestaubt, welche

die durch ihre grosse, himmelblaue Krone sehr auffalligen Bliithen

bei giinstiger Witterung ihres Honigs wegen sehr reichlich besuchen.

Diese Insecten lassen sich, mit dem Kopfe nach dem Bluthengrunde

gewandt, auf der aus dem Stempel und den diesem anliegenden

Staubgefassen gebildeten Mittelsaule der Bliithe, welche sie mit ihren

Beinen umfassen, nieder. Sie senken ihren Russel durch den Spalt')

zwischen den Basen der benachbarten Kronenblatter hindurch und

erreichen auf diese Weise bequera den Honig. Dieser bedeckt die

Nektarien*), welche auf der ungefahr platten, nach der Insertions-

stelle der Bluthe an den Bliithenstiel zu etwas schrag abfallenden

— raorphologischen — Unterseite des ungefahr halbkugeligen aus

dem unteren Theile des Stempels und den an diesem und an einander

fest anliegenden schalenformig verbreiterten Filamentbasen be-

stehenden, von der Kelchinsertion durch ein sehr kurzes Internodium

getrennten Gebildes der Basis der episepalen Staubgefasse inserirt

sind. Die Besucher gehen gewohnlich von einem Spalte zum nachsten

und besuchen auf diese Weise nicht selten alle fvinf Nektarien der

1) Bei heiterer, warmer Witterung liegt somit nicht, wie Keuner ^Ptlan?en-

leben 2. Aufl. 2. Bd. [1898] S. 194) behauptet, ein Zeitraum von zwei Tagen zwischen

dem Anfange und Ende des Bliihens der einzelnen Bliithe.

2) Hin und wieder werden die Bluthen auch von anderen Insecten, vorziiglich

von poUenfressenden Schwebfliegen, besucht, welche manchmal ebenfalls eine Be-

stanbung der Narben herbeifiihren,

3) Das Kronenblatt ist von der Insertion ab auf einer ungefahr 3 mm langcn

Strecke am Rande mit schrag auiwarts und vorwarts gerichteten weissgrauen

Haaren besetzt, welche zum Theil diejenigen des Nachbarblattes oder die Haare

des vor dem benachbarten Nektarium stehenden Polsters beriihren.

4) Das Nektarium ist ein ungefahr quadratisches Polster, dessen Randpartie

grnnlichgrau, gelblichgrau oder gelblichgrungrau und fettig glSnzend, dessen flach

grubig vertiefte Mitte kraftiger grun gefarbt ist. Wahrend das Nektarium unten

an das Internodium zwischen Kelch und Krone angrenzt, schliesst sich oben an

dasselbe ein ahnliches, aber kleineres und niedrigeres, graues Polster an, welches

uber den ziemlich scharfen Rand der platten, sich nach dem Internodium ein Wenig

senkenden Unterseite des soeben beschriebenen halbkugeligen Gebildes ein Wenig

vorspringt und mit kurzen — meist nach der Peripherie der Bluthe zu — ab-

stehenden, grauweissen Haaren bedeckt ist.
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Bliithe nach einander, bewegen sich also') ganz um die Mittelsaule

der Bluthe hemm. Dabei beriihren sie iiiit der Unterseite ihres

Hinterleibes, den sie beim Saugen haufig auf und ab bewegen, in

den jiingeren Bluthen die Aiitheren, welche sich, wie dargelegt wurde,

nach alien Seiteii drehen lassen, und in den alteren Bluthen die

Griffel, welche ungefahr an derselben Stelle stehen, an welcher sich

vorher die Antheren befanden, aber in Folge der zweiten epinastischen

Bewegung der Staubgefasse stets vollig freiliegen, und bestauben die

letzteren^).

Geranium palustre L. und e^el•a^iura sauguineuiii L.

Bei diesen beiden Arten') steht die Langsachse der Bluthe nicht

wie bei Geranium pratense ungefahr wagerecht, sondern senkrecht

Oder annahernd senkrecht, und benutzen die Besucher, wie bei jener

Art vorzuglich Bienen, in erster Liuie die Honigbiene, nicht wie dort

den in der Richtung der Bluthenachse beBndlichen Stempel mit den

ihm unten fest anliegenden Staubgefassen als Anflugsstelle, von der

aus sie ihren Kussel zwischen den Basen der Kronenblatter hindurch

zum Honig fuhren, sondern lassen sie sich zum Houigsaugen*) auf

der schalenformigen Krone °) nieder. Die grosseren Hymenopteren,
z. B. die Honigbiene, bewegen sich dann gew^ohniich auf der Basis

der Krone von einem der fiinf Zugange zu den Nektarieu zum

nachsten — wie die kleineren besuchen sie haufig alle funf Nektarien

nach einander — , die kleineren dagegen kriechen haufig mit der

emen Korperseite auf der Kronenbasis, mit der anderen auf den

Filamentbasen oder mit beiden Seiten auf letzteren von einem

Nektarium zum anderen. Die Schwebfliegen kriechen in der Kegel,

1) Hm und wieder lassen sich die Besucher, vorziiglich die Honigbienen, auf

dem Bluthenstiele nieder und fuhren don Russel von aussen - ohne Antheren oder

Narben zu beruhren - zwischen Kelch und Krone zum Honig.
2) Wenn die Staubgefasse ihre zweite epinastische Bewegung nicht ausfflhren

T^urden, so wiirden sie nicht nur die besuchenden Insecten je nach der Lange der

Staubgefasse und Stempel mehr oder weniger an der Beruhrung der Narben hindero,

sondern auch den Pollen von dem Hinterleibe der Besucher abstreifen. In Folge

ihrer grossen Biegsamkeit hindem sie in gespreiztem Zustande die kraftigen Be-

sucher nicht an der Ausbeutung des Honigs.
3) Die erstere habe ich bei Passendorf unweit Halle, die andere an mehreren

Stellen der Umgebung von Halle untersucht.
4) Nur selten besuchen Insecten die Bliitheu beider Arten, um deren Pollen zu

5) Diese besitzt in den meisten Bliithcn einen Durchmesser von 30-35 »««•

Die Kronenblatter sind schwach langsmuldig. Sie sind bei Sonnenschein im oberen

Theile nach oben convex gekriinimt, bei Geranium palustre am zweiten Tage oft so

stark, dass die Kronenbasis nur noch eine kleine, flache Mulde um die aus Stempel

und Staubgcfassbasen bestehende MittelsSule der Bluthe bildet. Die Kronenblatter

decken sich bei Sonnenschein in der Kegel nicht.
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iiachdem sie sich auf der Krone niedergelasseii haben, schuell in

radialer Richtung zum Spalte vor dem nachsten Nektarium, saugen.

gehen dann wieder eine Strecke zuriick und kriechen darauf in

schrager Richtung bis zum benachbarten Spalte. Sie besuchen in

dieser Weise haufig nach einander alle funf Nektarien der Bliithe.

Haufig fliegen sie jedoch nach dem Besuche eines Nektariums ab

und lassen sich vor einem anderen derseiben Bliithe wieder auf der

Krone nieder.

Wie das Perianth, das Androceum und das Gynaceum, so be-

sitzon auch die Nektarien bei Geranium palustre und G. sanguineum

<'ine andere Lage zum Horizonte als bei Geranium pratense. Wenn
si.' sich bei jonen Arten wie bei dieser an der ungefahr platten, sich

wi'uig nach dem Bliithenstiele zu senkenden morphologischen Unterseitc

'•i Ill's dicken halbkugeligen, aus Fruchtknoteu und Filamentbaseii

ut'bihieten Korpers befinden, also ihre Honiggrube direct abwarts

wenden wfirden, und wenn ausserdem wie bei dieser Art die epise-

palen Filamente oborhalb des Nektariums je ein vor dem Spalte

zwischen den beiden angreuzenden Kronenblattern tiber den unteren

Rand des halbkugeligen Korpers etwas vors])ringendes Haarpolster

tragen wiirden, so wiirden die ira Kronengrunde befindlichen Insecten

uur dadurch zum Honig gelangen komien, dass sie ihren Riissel

zwischen den Kronenblattbaseu hindurch und dann schrag unter den

halbkugeligen Korper fiihrten. Dies wiirde namentlich den kleineren

von ihnen Schwierigkeiten bereiten. Diese Schwierigkeiten sind bei

Geranium palmtre und Geranium sanguineum dadurch vermieden, dass

dor aus Stempel und Filamentbasen gebildete Korper bedeutend
kleiner als bei Geranium pratense ist. uiul dass er vor jedrin Kelch-
blatte eine flache Rinne triigt. dii' uninitr.'lbai- auf .his an dw Basis

<les den Boden dieser Rinne bil.h'ii.l.'U .-pist'iKiirn Filnmontcs be-

findliche, ahnlich wie dasjenig.' von Geranium prateme gebaute und
gefarbte, diesem aber in der Grosse nachstehende Nektarium fuhrt,*)

welches seine honigabsondernde Seite^) nicht direct, sondern schrag,

ungefahr unter einem Winkel von 45° gegen die Bluthenebene ge-
neigt, nach unten wendet. Der abgesonderte Honig fiillt zuuachst
den Winkel zwischen der lioniga])soiulerii(h'n Nektariumobcrfliiche
uiid der Wand der Kelchbasis. tritt daiui in .h'r Regel fiber den
oberen convexen Rand des Noktaiiums liervor und breitet sich auf

l>i'' Ki'.iu.Miblarrer sin. I an .b'l' liasis ni.'lit nur wie bei (?^?-amVw/

! geht in kurzem Bogen in t

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



536 A. SCHULZ:

warts und vorwarts gerichteten Haareu besetzt. Auch am Raude der

breiten Basen der epipetalen Filaniente stehen kurze, schrag aufwarts

gerichtete Haare, die aber in der Kegel fest an den episepalen Fila-

inenten anliegen. Die Haare an der Kronenbasis schutzen ohne Zweifel

die Nektarien und den abgesonderten Honig bei einem plotzlich ein-

tretenden Regen, wenn er nicht sehr heftig ist, vor Benetzung. Bei

langer anhaltendem Regen und bei starker Bewolkung zieht sich die

Krone zusammen und kriimmt sich der Bliithenstiel so, dass die

Oeffnung der Bluthe mehr oder weniger abwarts gerichtet ist. Bei

Nacht kriimmt sich der Bliithenstiel in der Regel noch starker. Hier-

durch sind die Nektarien besser gegen die Benetzung durch Regeu

und Thau geschiitzt als durch die Haare der Kronenblattbasis.

Bei Geranium palmtre sind in der Knospe am Tage vor dem

Aufbluhen die oberen, schmaleren Theile der episepalen Filamente

S-formig, und zwar unten nach innen, oben nach aussen convex, ge-

bogen.^) Ihre Spitze setzt sich raeist unter einem stumpfen Winkel

an das ungebogene Schaltstiick^) an. Dieses liegt im Grunde des

oberen Theiles der Medianfurche der sich sehr wenig iiber die platte

Antherenaussenseite ^) erhebenden Connectivschwiele und ist dem

oberen Rande dieser Furche inserirt. Seine Ansatzstelle an das

Filament liegt ungefahr in der Mitte der Anthere. Die oberen Theile

der epipetalen Filamente sind am Tage vor dem Aufbliihen eben-

falls S-formig gekriimmt. Wahrend sie unten gewohnlich schwacher

gekrummt sind als die episepalen Staubgefasse, sind sie oben viel

starker — bogig oder fast hakig — gekrummt als diese. Ihre Spitze

setzt sich in der Regel unter einem rechten Winkel an das ebenfalls

ungebogene Schaltstuck an. Dieses ist ebenso wie die Anthere wie

bei den episepalen Staubgefassen beschaffen*).

Wahrend sich nach der Oeffnung des Kelches die wie bei

Geranium pratense — und Geranium sanguineum — in der Knospen-

1) Ausserdem sind die oberen Theile, vorzuglich diejenipren der epipetalen

Filamente, in der Richtung der Deckung der Kronenblatter ein Wenig geneigt una

entgegen dieser Richtung ein Wenig convex gebogen. Diese Neigung und Krummung

wird nach dem Aufbluhen, wahrend sich die Filamente nach aussen neigen an

krummen, noch starker und bleibt auch bis zum Schluss des Bliihens erhaltenu ^
2) Das Schaltstiick besitzt einen querelliptischen Querschnitt, ist ein Wenig

diinner als das Filament an seiner Insertionsstelle an das Schaltstuck, aber ubera

gleich dick, wahrend jenes, welches ebenfalls einen elliptischen Querschnitt besiu^

sich nach der Insertionsstelle konisch verjnngt, und hellgefarbt, wahrend jenes ro>

3) Die Antheren sind im Umrisse rechteckig mit meist schwach convexen Langs^

seiten oder gestutzt elliptisch. Die episepalen sind in der Regel deuthch lang

und schmaler als die epipetalen. . !„

4) Die epipetalen Antheren liegen mit den oberen Enden auf den ^P'^^P*^^

Antheren — sie sind in Folge dessen etwas convex nach innen gebogen-, we

mit den Flanken an einander und mit den Innenseiten fest am Stempel ani g
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lage geknitterte Krone aus dem Kelche streckt, langsam aufrollt und

daiin ausbreitet, verlieren in der KegeP) die oberen Theile der

episepalen Filamente ihre S-formige Kriimmung und neigen sich,

wahrend sie sich im flachen Bogen nach Innen convex kriimmen*),

M hnell soweit nach aussen, bis die Spitzen je zweier gegeniiber-

^trhcnder ungefahr 47,-5 mm von einander entfernt sind. Wahrend

'liis.'i- Bewegung stellen sich ihre Antheren infolge Streckung des

Filiimentendes senkrecht zu dieseni. Bald springen ihre Pollensacke

aiif. nachdeni') schon einige Zeit vorher das Schaltstuck zu collabiren

mid sich zu verdiinnen begonnen hat*). Die Mitten der Wandungen
• ItM- Pollensacke wolben sich dann in derselben Weise wie bei

Geranium pratense nach aussen vor. und die ganze Anthere bildet

eine langliche, unregelmassige Mulde, deren von den vier Wiilsten

gebildete Aussenseite dicht mit dem kraftig blaugrau gefarbten Pollen

hedeckt ist. Die Anthere erhalt infolge des Collabirens des Schalt-

^tiickes einen hohen Grad von Beweglichkeit und bewegt sich aus

iliHT bisherigen in eine zur Bluthenebene senkrechte oder fast senk-

iH'chte Stellung*).

Die oberen Theile der epipetalen Filamente neigen sich, wahrend
-ifli (lie Krone aus dem Kelche streckt, nach aussen, wobei sie sich

fiiich innen convex kriimmen. Beim Aufbliihen befinden sie sich,

in «ier Kegel scliwach nach oben convex*), entweder in horizontaler

"'It'i' — seltener — in ein Wenig aufwiirts gerichteter Stellung. Die
A lit) lore hat sich in der Kegel durch Streckung des Filamentendes
iiiii^cfahr senkrecht zu diesem gestellt. Darauf schreitet die Bewegung
df's oberen Theiles des epipetalen Staubgefasses fort. Nach einiger

Zeit ist (lessen oberes Ende senkrecht abwarts gerichtet, zuletzt ist es

einwarts gegen die Bliithenachse gerichtet. Zu dieser Zeit beriihrt

die Anthere mit ihrem urspriinglich oberen Ende die Innenseite des

Filamentes, mit ihrem unteren Ende den Kronengrund. Dann be-
ginnen die Staubgefasse sich in umgekehrter Richtung zu bewegen.
Ihre Bewegung erreicht ein — vorlaufiges - Ende, wenn die Fila-

1) Hin und wieder bleibt jcdoch das oberste Ende ein Wenig nach aussen convex
gekriimint.

2) Die oberen Enden pflegen sich nicht zu krummen
3) Bei Regen und starkera Thaufall coUabirt das Schaltstiick oft vollstandig,

bevor die PoUensacke aufgesprungen sind.

4) Das Schaltstuck wird ganz platt, verschmalert sich aber nur unbedeutend,
und zwar je welter von der Insertionsstelle an das Filament ab, desto unbedeutender,
und verkarzt sich in der Kegel, oft aber erst beim Vertrocknen, ein Wenig.

5) Spater, wenn sich die Wandungen der Pollensacke starker contrahiren und
•las Schaltstuck zu vertrocknen beginnt, nehnien die Antheren vielfach wieder eine

weniger geneigt.^ Stellung an.

b) Hin und wieder sind jedocli die Enden noch mehr oder weniger nach unten
convex und die Antheren in schrag abwarts gerichteter Stellung.
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mente sich, im flachen Bogen nach oben convex gekriimmt, mit ihreii

Enden ungefahr in horizontaler Lage befinden. Sie bilden daim

einen Stern mit einem Durchmesser von G-7 mm — meist GVa ww - :

ilire Spitzen befinden sich also etwas ausserlialb der etwas liolifi

stehenden Spitzen der episepalen Staubg-efasse. Die Pollensacko')

ihrer Antheren springen sClion anf, bevor die Filaniente ilire Bf-

wegung beendet haben. Die Antheren kriimnien sich darauf. vor-

ziiglich im nrspriinglich oberen, jetzt unteron Thoile. otwns nach

aussen convex, oder krilmmen sich, falls sic sclimi xov dcni Aiif-

sich, wahrscheinlieh durch Contraction des collabirtcii S(lialrstii{'kos'\\

mit ihrem uuteren Ende dem Filaniente meist so weit, dass sie <>>

beriihren oder fast beriihren. Seltener bleibt ihr unterer Theil etwns

weiter von dem Filaniente entfernt. Er drangt haufig ziemlich krjifti-

gegen dieses an und gleitet dann, wenn er stark gekriimmt ist mei^r

seitlich etwas ab, so dass nicht seine Spitze, sondern eine weit.t

unterhalb gelegene Partie dem Filamente anliegt.

Sowohl bei den episepalen, als auch bei den epipetalen Staul'-

gefassen gelangt durch die Bewegung der Filamente und der An-

theren die pollenbedeckte Partie der Oberflache der letzteren in eine

solche Lage, dass sie von dem Korper der die Bliithen in der oben

geschilderten Weise besuchenden Insecten beriihrt werden muss').

Da die Anthere, wie dargelegt wurde, zu dieser Zeit einen hoheii

Grad von Beweglichkeit besitzt, so kann sie von den Besuchern leichr

nach alien Seiten gedreht werden und schmiegt sich ihre pollen-

bedeckte Obei-flache deren KOrper eng an*). In Folge (lessen wii'l-

wenn der Besuch rege ist, jeder Theil der Obcrfliiclu' in kmzer Zeit

mindestens von einem Besucher beriihrt.

Niir recht kurze Zeit verharren die Stauli-'t-i:

schriebenen Stellung*), dann bewegen sie sich erv

1) Dif Wandungen der Pollensacke verhalten sich wie diejenigen der episepalen

•2; iJas Schaltstiick verhalt sich wie dasjenige des episepalen Staubgefasses.

Die Anthereu werden ebenfalls sehr beweglich.
3) Die kleineren Besucher beriihren haufig nur die tiefer und weiter auswart>

stehenden epipetalen Antheren. Nur ganz kleine konimen gar nicht mit den -
"-

theren in Beruhrung.

4) Die Elasticitat des collabirten SchaltstiJckes verhindert es aber, flass die

Anthere durch die Besucher abgerissen wird, oder dass sie, wenn sie ^urch diese

eine ungiinstige Stellung verschoben wird, dar.ernd in dieser verharrt. ^le l^en^^

stots. so bald die Beriihrung durch den Besucher aufhort, vollstandig oder last vo

standig in ihre urspriingliche Stellung zuruck. Wenn spater die Schaltstucke ve^

trocknen, fallen die Antheren von selbst oder bei Beruhrung durch Besucher a

nach

r Zeit jiflegt unter nornialen Verhaltnissen aber kein oder :

mehr an den Antheren zu hafteu.

5) In den Morgenbluthen erreichen auch die epipetalen Staubgefasse <

schon am fruhen Vormittage.
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iiinen *). Bei den episepalen Staubgefassen ist der Urafang dieser Be-

wegung recht verschieden; am Schlusse derselbeu, in deren A'erlaufe

sie sich mehr oder weniger stark S-formig krummen, schwankt

'lie KnttVrnung dw Filamentspitzen je zweier gegeniiberstehender

zwiMlifu -_' 1111(1 4 lam. Dor Umfang der Bewegung. der epipetaleu

Stiiiili-ctas>.«' schwankt etwas weuiger; am Schlusse der Bewegung,
an wclclieni sie miv wonig starker geneigt und gekrummt sind als

die episepalen Staubgefasse zur Zeit des Verstaubens ihrer An-
tlieren^), bilden sie einen Stern, dessen Durchmesser zwischen 5 und
H mm schwankt.

A\ ahrend des ersten Bluhtages liegen die Griffel, meist mehr oder

weniger nach rechts tordirt, dicht an einander; ihre Spitzen befinden

siich etwas hoher oder etwas tiefer als diejenigen der episepalen

Filamente. Sie beginnen gewohnlich erst am Morgen des zweiten

Bluhtages sich zwischen den Staubgefassen, welche sich, wie be-

schrieben wurde, aufgerichtet und meist aueh schon ihre Antheren

verloren haben^), hindurch nach aussen zu neigen und dabei nach

oben convex zu krummen. Haufig haben sie ihre Bewegung schon

iiacli recht kurzer Zeit vollendet. Sie stehen dann, im unteren Theile

^cliwachci'. im oberen starker — oft fast hakig — gekriimmt, un-

-:«'talii- liMiizdiital und bilden einen Stern mit einem Durchmesser
vi.ii 7 Ims S 7nm*). Sie ragen also weiter nach aussen als die

•('ipetalen Staubgefasse zur Zeit des Verstaubens ihrer Antheren.
Hire stark gekriimmten Enden liegen ungefahr in derselben Hohe,
in welcher sich vorher die Antheren befanden. Die Besucher be-

nihren die Griffel, deren Narben im Laufe der Bewegung conceptions-

tiihig werden, deshalb mit denselben Korperpartien, mit welchen
^ie in jungeren Bliithen die pollenbedeckte Oberflache der Antheren
berubren. Da die Griffel recht fest sind, so streifen sie leicht den
ail jenen Korperpartien haftenden Pollen ab.

Ks ist von grosser Bedeutung fiir die Bestaubung von Geraniuvt

ixdusfre. (lass sich seine Staubgefasse nach dem Verstaubeu der Aii-

'li'it'ii iiichr. wie diejenigen von Geranium pratense, nach aussen.

-Mild, .,11 uacli innen bewegen. Wenn sie sich wie bei dieser Art

1) Den Zeitpunkt vermag ich nicht anzugoben, da ich die Bliithen nach 3 Uhr
Nachmittags in der Natur nicht beobachten iionnte. In den Bluthen von im Ziinnier

I'll Wasser stehenden Inflorescenzen beginnt die Bewegung bereits uni o Vhx.

'2) Hin und wiedcr nehmen aber auch sie eine S-foriMigc Kriinimiing an. Nicht
selten entfenien sie sich unten von den episepalen Filauienti n welter j.Ls vorJier.

'^) Wann die Antheren abzufallen beginnen, konnte icii leider nicht feststellen.

Die letzten pflegen erst am Morgen des zweiten Bluhtages abzufallen.

-1 Wie bei der folgenden .\rt verbreitert sich der (Jriffel nur wenig nach der

^i'ltzf zu. Er ist von der Basis ab an der Innenseite, oben auch an den Flanken
'"•f Narbenpapillen bedeckt. Der Papillenstreif pflegt dunkelrosa, die ubrige Ober-
*li<che des Griffels graurosa gefarbt zu sein.
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stark nach aussen neigen wiirden, so wiirdeu sie die Besucher nicht

nur daran hinderu, in derselben Weise wie vorher zur Zeit, als die

Antheren mit Pollen bedeckt waren, von einem ^NTektarium zum
nachsten zu kriechen, sondern ilmen den Zugang zum Honig iiberhaupt

sehr erschweren. Die Besucher wiirden dann wohl auch haufig die

Narben rait anderen Korpertheilen beriihren als vorher in den jungereii

Bliithen die Antheren. Auch das ist nicht ohne Bedeutung, dass die

Staubgefasse nach dem Verstauben ihrer Antheren nicht in ihrer

Stellung verharren, sondern sich raehr oder weniger weit einwarts

bewegen. Wenn sie dies nicht thaten, so wiirden sie ohne Zweifel

viel haufiger als jetzt nutzlos den Pollen von dem Korper der Be-
sucher abstreifen.

Bei heiterem, warmem Wetter pflegen in denjenigen Bliithen.

welche am Morgen mit dem Bliihen begonnen haben, schon gegen

Mittag Oder in den ersten Nachmittagsstunden des nachsten Tages
die Kronenblatter abzafallen. Haufig haben sich die Griffel zu dieser

Zeit schon wieder etwas zusammengeneigt; haufig beginnt diese Be-

wegung jedoch erst nach dem Abfallen der Kronenblatter. Bei dieser

Bewegung, welche so weit fortschreitet, bis die Griffel fest an ein-

ander liegen, tordiren die Griffel in der Kegel wieder mehr oder

weniger. Einige Zeit nach dem Abfallen der Kronenblatter bewegen
sich die Kelchblatter, welche bei heiterem Wetter etwas von der

Krone abzustehen pflegen, gleichzeitig oder einzeln oder zu mehrereii

nach einander nach innen, bis sie am Gynaceum liegen.
Bei Geranium sanguineum erhalten Tilamente und Antheren eine

fiir die Bestaubung der Narben noch giinstigere Stellung als bei Ge-

ranium palustre. Bei Geranium sanguineum besitzen die Staubgefasse
in der Knospe eine ahnliche Stellung wie bei Geranium palustre').

Die Schaltstucke pflegen aber nicht gerade, sondern entsprechend
der Connectivfurche, in welcher sie liegen, nach der Authere zu

convex gebogen zu sein. Die Filamente und Antheren der epipetalen

Staubgefasse nehmen ungefahr dieselbe Lage an wie bei Geranium
palustre. Die Filamente der episepalen Staubgefasse dagegen neigen

und krummen sich etwas starker als bei dieser Art, wenn auch nicht

so stark als die der epipetalen Staubgefasse 0, und ihre Antheren
erhalten nach dem Aufspringen der Pollensacke dieselbe oder fast

dieselbe Stellung wie diejenigen der letzteren. Sie befinden sich

etwas hohei-^ als diejenigen der epipetalen Staubgefasse, siiul

t ebenso weit wie diese von der Langsachse deraber ebens*

1) Die epipetalen Antheren pflegen aber weiter auf den episepalen zu liege"

bei Geranium palustre.

2) Ihre Spftzen liegen etwas hoher oder tiefer als die Spitzen der zusammen-
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Bluthe entfernt. Die Wandungen der Pollensacke verhalten sich in

beiden Staubgefasskreisen ahnlich wie bei Geranium palustre^). Das
Schaltstiick ^) pflegt beim Collabiren zwar platt, aber nicht viel

schmaler als vorher zu werden. Trotzdem erhalt die Anthere einen

ebenso bedeutenden Grad von Beweglichkeit wie bei Geranium pa-

Da bei Geranium saiiguineum die episepalen Staubgefjisse starker

geneigt und gekrummt siud als bei Geranium palmtre und ihre An-
theren nicht senkrecht oder fast senkrecht wie bei dieser Art stehen,

sondern sich wie diejenigen der epipetalen Staubgefasse in sehr

schrager, oft fast horizontaler Lage — mit nach unten gerichteter

pollenbedeckter Seite — befinden, so kann, da die Grossenverhalt-

nisse der Krone und des Androceums ungefahr dieselben wie bei

Geranium palmtre sind, sein Pollen') noch leichter durch die Be-
sucher abgestreift werden als derjeuige dieser Art.

Auch noch in anderer Beziehung ist die Bluthe von Geranium
mnguineum vortheilhafter eingerichtet als diejenige von Geranium
palustre. Wahrend sich bei letzterer Art die Staubgefasse beider

Kreise, nachdem ihre Antheren den Pollen verloren haben, nur wenig
nach innen bewegen, bewegen sie sich bei Geranium sanguineum
soweit nach innen, dass sich die Spitzen der langeren Filamente,

welch' letztere sich im obersten Theile schwach nach aussen convex
krummen, beruhren oder fast beriihren*). Es besteht somit nicht,

wie bei Gei-anium palustre, die Moglichkeit, dass der Pollen, mit
welchem sich die Insecten beim Besuche jtingerer BlQthen bedeckt
haben, beim Besuche alterer Bliithen, deren GrifFel entwickelt sind»),

durch die Filamente nutzlos abgestreift wird«).

1) Die Anthere weicht aber durch ihren ungefahr elliptischen, sich nach unten
zu etwas verbreiternden Umriss und durch grossere Dicke von derjenigen von Ge-
ranium palustre ab. Auch pflegt ihre hintere Medianfurche, abweichend von der-
jenigen Ton Geranium paluntre, nach unten flacher zu werden. Gewohnlich ist die

Anthere schwach convex nach innen gekrummt.
2^ Das Schaltstuck ist vor dem Collabiren demjenigen von Geranium palustre

«n Gestalt und Farbung sehr ahnlich.

3) Dieser besitzt eine gelblich-blaugraue oder gelbhch-graue Farbe.
4) Sie Bind dann oft sehr unregelmassig zwischen den einzelnen Griffeln ver-

theilt.

5) Das Gynaceum ist hinsichtlich Gestalt, Grosse und FUrbung demjenigen
von Geranium palustre sehr ahnlich.

6) Auf die kurzen und zum Theil unrichtigen Angaben, welche in der Litteratur
uner das Bliihcn beider Arten vorliegen — auch diejenigen

"

deckle Geheimniss (1793), S. 835—3:i6] sind ebenso
nnrichtig - will ich nicht eingehen.
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Geranium Robertianum L. und Geranium pnsillum L.

Bei Geranium Robertianum'^') erstreckt sich das Bluhen je nacli

der Witterung (iber ein oder zwei Tage.

In den Monaten Juni, Juli und August beginnt bei warmer,

heiterer Witterang das Bluhen der meisten Bliithen am Morgeii vor

8 Uhr''). Zunachst strecken sich die gerollten Flatten') del- sich

schnell vergrossernden Kronenblatter aus dem sich nur wenig offnenden

Kelche hervor. Dann rollen sich die Flatten schneller oder laiijz-

samer auf und neigen sich nach aussen, bis ihre etwas convex nach

oben gekriimmten oberen Theile ungefahr in einer Ebene steheu uii^l

sie sich nur noch an der Basis mit den Eandern decken*). Wahreixl

sich die Flatten ausbreiten, neigen sich die Kelchblatter"), die bisher

fast an den Kronenblattern lagen, etwas nach aussen, und zwar am

weitesten die ungedeckten, am wenigsten die ganz gedeckten, welche

letzteren vielfach fast bis zum Schlusse des Bliihens locker an den

Kronenblattern anliegen®). Die oberen Theile') der Staubgefasse *).

welche bis dahin S-f6rmig gekriimmt waren®), und von denen die

der episepalen mit ihren Antheren am Stempel lagen, haben sich am

Nachmittage des vorausgehenden Tages gerade gestreckt und an ihrer

Basis'") an der Innenseite bedeutender als an der Aussenseite ver-

1) Ich habe diese Art eingehend nur in den Gebiischen um die Krollwitzer

Bergschenke bei Halle beobachten konnen. Hier wird den einzelnen Individnen eine

sehr verschieden starke Beleuchtung zu Theil.

2) An manchen Tagen bliiht an lichteren Stellen schon zwischen 9 und 10 Uhr

keine einzige Bluthe mehr auf.

3) Diese sind keilformig; ihr oberer Rand ist ausgebuchtet, ihre oberen Ecken

sind abgerundet. Der obere Theil ihrer Oberseite ist rosa gefarbt, der untere

besitzt eine weisse Mitte und weisse Randstreifen. zwischen denen sich zwei meist

kriiftiger als der obere Theil der Platte gefarbte Streifen befinden. Ihre Unterseite

ist bleichrosa g^farbt.

4) Sie bilden dann einen Stern mit einem Durchmesser von durchschnittlich

12 mm Lange.

5) Diese sind elliptisch, durchschnittlich 5-6 mm lang, grun und grau gestreift

und tragen an der Spitze einen runden, 2 - 2V2 mm langen Fortsatz. Sie besitzen

Hautrander, und zwar die ungedeckten schmale, die gedeckten breite, das halb-

gedeckte an der gedeckten Seite einen breiten, an der ungedeckten Seite einen

schmalen.

6) Die Basen ihrer haarformigen Fortsatze liegen in der Hohe der Plattenbasen.

Die Fortsatze der ausseren Kelchblatter stehen von den Flatten etwas ab, diejenigen

der inneren liegen haufig mehr oder weniger an.

7) Diejenigen beider Kreise pflegen nngefahr gleich lang zu sein.

8) Die Filamente sind ungefahr lanzettlich, nicht wie diejenigen der vorhm be-

sproehenen Arten an der Basis schalenformig verbreitert.
, , .

9) Die episepalen weichen von den epipetalen Staubgefassen hinsichtlich dei

Krfimmung in ahnlicher Weise ab wie bei Geranium judastre. .

10) Diese liegt bei den episepalen Staubgefassen etwas hoher als bei den epi-

petalen. Spater, bei der Answartsbewegung, krummen sie sich an dieser Stelle bogi?
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liiiiiierr. Wiihrcn.l (le.> Aiifl)lulit'iis ninunt diese Ungleichheit noch

PlatttMi im^cdnickt. glficlizt'iti,^ init diosen nacli aiissen^). Diejenigen

'i'T <'iMM'ii;ileii Staubgefatsst" bewegeii isich allerdings nur eiiie kiirze

Srivrkf writ. Xachdem sie in ihrer Endlage kurze Zeit verweilt

halMir';. spi-iiigen die Pollensacke einer ihrer Antheren'), welche

l.r/.ttneti sieh, ursprunglich intrors, durch Streckung der Filament-

riiden rechtwinklig oder fast rechtwinklig zu dieseu gestellt liabeii,

auf). Bald darauf bewegt sich, uiid zwar recbt schnell, der obere

Tlicil des betreffenden Staubgefasses durch Streckung seiner basalen

Kriinimung nach inuen bis er am Stempel anliegt. Nach kurzer

Zt'it folgen die ubrigen episepalen Staubgefasse, mid zwar meist

einzeln nach einander. Ihre Antheren haben sich gewohnlich wie

diejenige des ersten Staubgefasses erst kurz vor ihrer Einwarts-

bewegung geoffnet. Da die Antheren dadurch, dass sich die Schalt-

stikke') wahrend sich die Wandungen der Pollensacke nach aussen

lirwegen sehr verdiinnen, einen hohen Grad von Beweglichkeit er-

t>:ilteii, so nehmen sie wahrend der Einwartsbewegmig der Staub-

urtasse sehr haufig eine geneigte Stellung an. Wenn, wie in der

l;<iiel, die Staubgefasse zu dieser Zeit die Griffel nicht oder nur sehr

wriiiu iiberragen, so warden die Antheren, so bald sich die Filament-

iiilcn an den Stempel anlegen, so gedreht, <lass sie die (iriifel ent-

wrdcr niit dor Auss;e7i- oder der Innenseite oder mit einer Flanke

N\ahiriid sich die obersn Theile der episepalen Staubgefasse

1) Die Antheren stehen dann ungefiihr in einem Kreise, die episepalen etwas

oberhalb der epipetalen.

2) Seltener spiingen die Pollensacke dieser Anthere sowie die derjenigen der

anderen Staubgefasse erst wahrend der Einwartsbewegung der Staubgefasse auf.

3) Die Antheren, welche breiter als lang sind. besitzen einen ungefahr recht-

eckigen Umriss und einen ungetahr dreieckigen Querschnitt. Ihre Hallten sind

oben gar nicht oder nur wenig, unten weiter getrennt. In der stark vorspringenden,
im Gegensatze zu der ziegelrothen Oberflache der Wandungen der Pollensacke
nieist graugelb gefarbten Connectivschwiele befindet sicK eine elliptische Grube, in

'It'r-n Grunde in der Mitte das Schaltstiick inserirt ist Die Oeffnungsspalte befinden

^i^b ungefahr in der Mitte der nach innen convergirenden Flanken.
I' Die welligen R&nder der Wandungen der inneren Pollensacke nahern sich

M> weit bis sie sich beriihren oder sogar decken. Die ebenfalls welligen Rander der

haufig ebenfalls bis zur
' Mitten

den beschriebenen Arten

5) Das Schaltstuck pflegt sich ausserlic

collabirt gleichmassig und contrahirt sich

recht lange sehr elastisch. Die Filamentspit:
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nach inneii bewegen, neigen sich diejenigeii der epipetalen Staub-

gefasse iioch welter nach aussen. Da sich die Kronenblattplatten

nur langsam ausbreiten, so erreichen die oberen Theile der epipetaleu

Staubgefasse in der Kegel nicht ihre Endlage^). Daun bewegeu

sie sich wie die der episepalen Staubgefasse einzeln nach einander

ohne bestimmte Keihenfolge nach innen und legen sich an die

Stempel an. Ihre Antheren, welche sich wahrend des Aufspringen.s

der Pollensacke ") und nach diesem wie diejenigen der episepalen

Staubgefasse verhalten*), liegen dann meist unmittelbar unterhall*

der letzteren an den Griffeln. Urn 9 Uhr haben haufig samnitlicli.-

Staubgefasse aller Bliithen der lichteren Stellen ihre hyponastisclic

Bewegung vollendet.

Beim Aufbluhen stehen die uuteren Theile der Griffel*) aufrecht

und beriihren sich seitlich"). Die oberen, kurzeren — bin und

wieder ungleich langen — Theile befinden sich zu dieser Zeit,

schwach convex nach oben gekrumnit, in zu den unteren Theileu

ungefahr rechtwinkliger Lage; sie bilden einen Stern niit eineiii

Durchmesser von ungefahr 7s— 7* ww Lange. Nach deni Aufbluhen

wachsen die GrifPel, an deren mit Narbenpapillen bedeckte, wahr-

scheinlich schon bald nach dem Aufbluhen conceptionsfahige Inneii-

seite dadurch, dass sich, wie dargelegt wurde, die Antheren nicht

lange nach dem Aufbluhen meist einzeln nach einander an die

Griffel dicht anlegen, eine grossere oder geringere Menge Pollen

gelangt, weiter, und zwar an der Innenseite starker als an dei

Aussenseite. Hierdurch kriimrat sich auch der untere, bisher gerad.'

Theil der Griffel nach oben convex. Je warmer und lieiterer das

Wetter ist, desto geringer pflegt das Wachsthums und damit die

Kriimnmng der Griffel zu sein''). An normalen Somniertagoii sind

)
nenn man kurz vor dem Beginne der Einwartsbcwegung die Krc

nt, so bewegen sich die oberen Theile der epipetalen Staubgefasse i

• nach aussen. Wenn sich die Kronenblattplatten sehr langsam aus

.onbliitter

R auch die episepalen Staubgefasse
vollstaudig ausfuhren.

Doch haben s

2) Meist offnet sich die Anthere erst, wenn das vorangehende Staubgefass a

Stempel anliegt.

3) Sie stellen sich fast stets rechtwinklig zum Filaraente

immer eher auf als sich die Staubgefasse nach innen bewegen.
bei Beginn dieser Einwartsbewegung ihre Pollensacke haufig erst wenig geonnei.

Die Schaltstucke der epipetalen Staubgefasse verhalten sich wie diejenigen der

episepalen Staubgefasse, denen sie in Gestalt und Farbung vollstandig gleichen.

4) Der Griffel ist unten ungefahr rund; er verflacht und verbreitert sich etwas

nach oben. Er ist an der Innenseite vou der Basis ab mit Narbenpapillen ^^^^^^^'^

Er ist beim Aufbliihon weissgraurosa gefarbt; seine Farbung wird wiihrem

Bluhens etwas kraftiger.

5) Zwischeu ihnen in der Mitte bleibt ein enger, rohriger Baum.

6) Nicht seiten krummen sich die einzelnen Griffel einer Bluthc ungleich star .
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die Griifel zuletzt ungefahr halbkreisformig gebogen; sie bildeii danu

einen Stern mit einem meist ungefahr IV4— ^Vs ^"* langen, seltener

etwas langeren Durchmesser^). Daim beginnen die Grriffel starker

an der Aussenseite als an der Innenseite zu wachsen und hierdurch

sich aufzurichten und im unteren Theile gerade zu strecken. Ihr

Wachsthum setzt sich so lange fort, bis ihre unteren Theile wieder

ganz gerade sind, aufrecht stehen und dicht an einander liegen. Die

oberen Enden bleiben mehr oder weniger gekriimmt und stellen sich

ungefahr rechtwinklig zu den unteren Theilen. Bei heiterer, warmer

Witterung ist die hyponastische Bewegung der Griffel bereits zwischen

12 und 1 Uhr beendet. Die Griffel iiberragen dann recht weit die

Autheren^), an denen zu dieser Zeit gewohnlich kein Pollen mehr

haftet').

Nach einiger Zeit, in raanchen Bluthon bereits um 2 Uhr, be-

ginnen die Kelchblatter sich weiter als bisher nach aussen zu bewegen.

Diese Bewegung schreitet soweit fort, bis die Basen der haarformigeu

Fortsatze je zweier gegenuberstehender Blatter ungefahr 6—9 mvi

von einander entfernt sind. Im Verlaufe dieser Bewegung lockert

sich die Befestigung der Kronenblatter. Darauf fallen diese, die sich

seit dem Beginne des Bluhens nicht unbedeutend vergrossert haben,

ab*). An lichteren Stellen pflegt an vielen Tagen um 7 Uhr keine

Oder fast keine Bluthe mehr Kronenblatter zu besitzen. Einige Zeit

iiach dem Abfallen der Kronenblatter bewegen sich die Kelchblatter

>" weit nach innen, bis sie dem Gynaceum anliegen*). Ihre Fortsatze

-111(1 (lann schrag nach aussen geneigt.

•le weniger heiter und warm das Wetter ist, desto langsamer

Ijewegen sich die Griifel nach innen*), desto spater erfolgt die Aus-

wartsbewegung des Kelches und das Abfallen der Kronenblattt-r.

Bei massig heiterem und warmem Wetter findet letzteres bei deii-

jenigen Bluthen, welche bis 9 Uhr Morgens aufbluhen, gewohnlicli

1) An heiteren, heissen Tagen bleibt ihre Krummung hin und wieder bedeuteud

2j Die Antheren liegen in der Eegel ungefahr an der Basis der Griflfel. Die

Filamente beider Kreise sind danu gerade und liegen fest am Stempel: diejenigen

der episepalen Staubgefasse sind durchschnittlich 6'/,— 7 mm, diejenigen der

epipetalen StaubgefSsae durchschnittlich 6 mm lang.

3) Die Griffel pflegen zu dieser Zeit eine Lange von I'/j—IVs """ zu besitzen.

Die Stempel besitzen bis zur Griffelbasis eine Lange von 7—77;, mm.

4) Wann dies eintritt, habe ich nicht feststellen konnen. Am nacbstcn Morgen

zwischen 8 und 9 Uhr sind die Kelche geschlossen. In dcnjenigen Bluthen, deren

Kronenblatter am Morgen zwischen 8 und 9 Uhr ausfallen, sind die Kelche — bei

heiterer Witterung — haufig um 2 Uhr Nachmittags noch nicht vollstandig g.--

5) Wie
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erst am nachsteu Morgen zwischen Sonnenaufgang und 8 Uhr^) statt.

Diese Blutheii pflegen sich erst nach dem Abfallen der Kronenblatter

aus der Nachtstellung aufzurichten.

Bei trtibem oder regnerischem Wetter wachsen die Griffel viel

langsamer, aber riel bedeutender. Sie krummen sich auch viel starker

als bei heiterem Wetter^); nicht selten rollen sie sich mit raehr als

einer Windung ein. Die Kronenblatter haften bei diesem Wetter

langer; manchmal — namentlich bei starkerem Kegen — fallen sie

erst am Morgen des dritten Tages ab").

Aehnlich wie diese Bliithen verhalten sich diejenigen, welche bei

heiterem Wetter erst spat am Yormittage oder am Nachniittage aiif-

bluhen. Sie verlieren ihre Kronenblatter erst im Laufe des folgendeii

Yormittags oder sogar erst am Xachmittage. Ihre Griffel, welclie

die hyponastische Bewegung erst am zweiten Bliihtage ausfiihren,

erreichen oft eine bedeutende Lange und kriiramen sich stark.

Bei Geranium Rohertianum findet stets, und zwar, wie dargelegt

wurde, dadurch, dass sich die oifenen Antheren an die Griffel anlegeu,

Bestaubung der Narben mit dem Pollen der zugehorigen Antherea

statt*), Yorausgesetzt, dass dieser nicht durch Regen vernichtet wird,

bevor die Antheren die Griffel beriihren. Diese Bestaubung fuhrt

— falls der Pollen nicht auf der Narbe vernichtet wird — regel-

massig zur Befruchtung der Eizellen der Samenanlagen*). Ausser-

dem werden die Narben aber auch haufig durch Insecten^), welche

die Bliithen wegen ihres Honigs oder ihres Pollens besuchen, nut

Pollen anderer Bluthen der Art bestiiubt. Der abgesonderte Honig

ist den Insecten bedeutend schwerer zuganglich als bei Gerankm

palustre und Geranium sanguineum. Denn jeder der fiinf aufrecht

stehenden«), sich an der Uebergangsstelle in die Platte deckendeii

und nach unten zu verschmalernden Xagel triigt an der Innenseite

1) Um diese Zeit pflegen auch in dem Falle die Kronenblatter der Morgen-

bluthen abzufallen, dass sich nach einem heiteren, warmen Vormittage am :Nacn-

mittage Gewitterregen einstellt.

2) Sie bilden manchmal einen Stern mit einem Durchmesser von SV^ """•

3) Bei Eegen bleiben nicht selten eine oder einige Antheren geschlossen. IJ<^i

starkem Regen, vorzuglich wenn die Temperatur eine niedrige ist. bewegen sich die

Filamente der geschlossen bleibenden Antheren vielfach nicht oder nur wenig nacii

4) Da nur wenige Samenanlagen vorhanden sind, so ist die Bestaubung wohl

^tftts anch eine ausreichende.

5) Der haufigste Besucher ist Rhingia rostrata, welche sowohl saugt, als au^i

I'ollen fris,st. Ausserdem beobachtete ich atfdere Schwebfliegen - poUenfresseud -

hom/njl>m.\Ttiin und Bienen, vorzuglich kleinere Arten, doch auch Bomf>as-hii^

~ sangend -. Die bisher beobachteten Besucher sind bei Knuth, Handbuch dt

Blutenbiologie 2. Bd. 1. T. (1898) S. 237, ,^usammengestellt.

6) Sie bilden zusammen einen cylindrischen Korper.
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eiiie sich oben sehr schnell, nach uiiteu zu langsam erniedrigende,

niig(>fahr 4 mm lange rinnige Leiste, welche mit ihrer sich nach

uiitcTi zu verbreiternden Kinne*) fest auf dem zugehorigen, ebenfalls

riiinig gebogeneii, sich nach unten zu verdickenden epipetalen Fila-

mente") liegt®). Es sind somit von der durch die fiinf Kronen-

platten gebildeten Mulde nur fiinf enge, oben rolirige, unten rinnige

Zugange zum Honig, welcher gewohnlich als zaher, nicht selten

bis zum Kelchblatte reichender Tropfen die Oberfiache des Nek-
tariums*) bedeckt, hin und wieder aber hinabfliesst und nianch-

mal die ganze Kelchbasis erfiillt, vorhanden. Da auch der Grund
der Kronenbhittmulde durch die aus Stempel und anliegenden Staub-

gefassen gebildete Mittelsaule recht verengt ist, so bedarf es zur

bequemen Ausbeutung des Honigs eines ungefahr 6 mm langen**)

Riissels. Diejenigen Insecten, welche die Bliithen des Honigs wegen
besuchen, lassen sich gewohnlich auf dem oberen Theile der Kronen-
inulde nieder und nahern sich von hier dem Zugange zum uachsten

X^ktarium so weit, bis sie den Honig mit ihrem Riissel bequem
••rreichen konnen. Hierbei beriihren sie — mit Ausnalime der ganz

kl.'inen — mit der Korj)eroberseite in den jiingeren Blutheu die

pollenbedeckten Antheren uiul in (Irnjenigen iilteren, deren UritVcl

nach aussen umgebogen sind. .lie imgctahr an derselben Stelle bc-

findlichen, mit jetzt conceptionstTihi-em Xarbengewebe bedecktt'ii

Innenseiten der GrifPel und bestauben diese mit dem ans Hrstcvu

iiiir^-cbrachten Pollen. Die sich nach unten zu verbreiternd.'ii Spalr.'

zwischen den Nageln und der an ihrer Basis betindliche lloniu sin.

I

'liii-ch die Kelchblatter gedeckt, welche sich nur reolit scIiwcl- nadi

=iii<son umbiegen lassen, so da^s auch An -rosseres. krafri-.'s \\\>vr\

•l-n Honig nur mit Miihe vun aussm rnvirhrn kaim. Abw< i.h.-n.l

'""I «len vorhin betrachtt'tcn (ieraiiiinii- XvXvw cntbclnt < nrittiiiim

^'"hertianum der Haare an dvn Ivrdiicnbhitrbascn. welclu' *>hui' /writ'cl

1) Diese Rinne setzt sich auf der Krononblattplatte fort und veillacht und vcr-

breitert sich auf ihr.

2) Das episepale Filament ist platt und unten ein Wenig verschmalert.

3) Der Nagel gleicht in vieler Hinsicht demjenigen der Blutho -Lr m.'i>t. ii

Diantheen.

4) Die fiinf Nektarieu sind niedrige, im Umrisse querelliptis<lic. graujinino
Polster, welche sich auf dem schmalen, driisigen Kinge, dessen obtr.in Kando in

dreieckigen Ausbuchtungen die Kronenblatter inserirt sind, und z^var jo rinos un-

mittelbar an der Basis jedes der episepalen Filamente, die es in der Hioito .iw;..

ubertrifft, befinden. Der Honig wird in einer querelliptischen, tla.h.n. ti,l, r-

grunen Grube der parallel der Blathenlangsachse stehendcn Vordersoit^^ .1.- N' k-

tariums abgesondert.

5) Nicht selten /wangen sich Kiifer, selbst Byturus fumatu.-<. in die Zugiuig.',

erweitern sie sehr und verschieben baufig die gesammten Kronenldiitter rerht bo-
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bei Geranium palustre imd Geranium sanguineum die Nektarien und

den Honig' bei Kegen, wenn dieser nicht sehr heftig ist, so lange

vor Benetzung schutzen, bis die Bliithe durch Kriimmung ihres Stieles

ihre Oeffnung mehr oder weniger nach uuteu gewandt hat. Die

Bliithen von Geranium Robertianum bediirfen dieses Schutzes weniger

als diejenigen jener beiden Arten, da die Enge der Miindungen der

Zugange zum Honig ein Eindringen von Regentropfen in letztere

sehr erschwert und sich die Bluten nicht lange nach Beginn eines

Regens nach abwarts zu neigen beginnen. Auch bei Nacht wenden

die Bliithen ihre Oeffnung, welche bei Sonnenschein der Sonne zu

gewandt ist, abwarts^).

Das Bliihen von Geranium Robertianum ist schon niehrfach be-

handelt worden, im letzten Jahrzehnt vorziiglich von MAC LeOD')

und Keener von MARILAUN'). Der Erstere, dessen Darstellung

iibrigens theilweise MCller's Befruchtung der Blumen*) entlehnt ist,

giebt an, dass sowohl die episepalen *) als auch die epipetalen Staub-

gefasse eine epinastische und eine hyponastische Bewegung ausfiihren.

Er hat aber iibersehen, dass sich bei letzterer sowohl die episepaleii

als auch die epipetalen Staubgefasse soweit nach inneu bewegen, bis

sie fest am Stempel anliegen, und dass ihre Antheren die Griffel

bestauben. Auch seine Angaben iiber die Entwicklung des Stempels

sind nicht richtig.

Nach KeRNER's Angabe „sieht man in der Mitte der zum ersteu-

mal geoffneten Blute eine funfstrahlige, belegungsfahige Narbe uii<i

zehn PoUenblatter, deren Antheren aber samtlich noch geschlosscn

sind. Funf PoUenblatter sind langer, und die von ihnen getrageneii

Antheren stehen nahezu in gleicher Hohe mit der fiinfstrahligeii

Narbe, fiinf andere sind kiirzer, und ihre Antheren bilden einen

Kranz unterhalb der Narbe. Schon am Abende des ersten Tages

habeu sich die Antheren der langeren PoUenblatter geoffnet und

ihren hervorquelleuden Pollen an die Spitzen der benachbarten

Narbenstrahlen abgegeben. Aber das Bluhen ist damit bei diesen

Pflanzen noch nicht zu Ende; die Blumen schliessen sich wahrend

<ler Nacht und werden zum Schutze des Pollens nickend oder uber-

hangend, und nachdem sich am folgendeu Morgen die Bluten wieder

aufgerichtet haben, verlangern sich die funf vor den Kronenblattern

stehenden PoUenblatter so weit, dass ihre mittlerweile aufgesprungeuett

1) Eine Abbildung der Regen- und Nachtstellung der Bliithe tindet sich

Kernek, Pflanzenlebon 2. Bd. '2. Aufl. (1898^ S. 108.

2) A. a. 0. (;. Jahrg. S. 229-230.
;'>) A. a. 0. S. 305.

4) S. 1G6.

5) Er sagt dies zwar nicht direct, bringt es aber durch die Abbildung zi'

Ausdruck.
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Antheren in die Nischen zwischen den Narbenstrahlen eingeschoben

werden, wodurch auch die seitlichen Rander dieser Narbenstrahlen

Pollen erhalten. Einige der Antheren werden dann iiberdies noch fiber

•lie Narben emporgehoben, was offenbar wieder darauf berechnet ist,

dass nun der zur Autoganiie nicht verwendete Pollen von Insekten

abgeholt und zu anderen Bliiten, welche sich noch im ersten Ent-

wickelungsstadium befinden, iibertragen werde." Auf Beobachtungen

beruhen diese Angaben Kerner's wohl nicht.

Das Bluhen von Geranium pusillum verlauft an unbeschatteten

Stellen^) in der Zeit von der Mitte des Mai bis zur Mitte des Sep-

tember bei warmer, heiterer Witterung noch schneller als dasjenige

von Geranium Robertianum an der vorhin genannten'') Oertlichkeit

in den Monaten Juni, Juli und August bei derselben Witterung.

Unter diesen Verhaltnissen erfolgt das Aufbluhen der raeisten Bluthen

am Morgen, vorztiglich zwischen 7 und 8 Uhr^). Die ungefahr

elliptischen, mit sehr kurzem Fortsatze ausgestatteten, griinen Kelch-

bliitter bewegen sich zunachst langsamer oder schneller so weit nach

aussen, bis sie, die sich unterdessen in der Langsrichtung in der

Mitte schwach nach innen convex gekrummt haben, einen Stern mit

einem meist ungefahr 4V2 mm langen, seltener etwas langeren Durch-

messer bilden. Gleichzeitig bewegen sich auch die ungefahr ellip-

tischen, kurzgenagelten, am oberen Rande ungleich- und unregel-

massig ausgebuchteten , blaurothen Kronenblatter, welche sich nach
dem Aufbluhen langsam etwas vergrossern, nach aussen, und zwar
so weit, bis die Krone, welche jetzt den Kelch ein Wenig uberragt,

an ihrem oberen Rande ungefahr 6 — selten bis 7 — mm weit ist.

Sie liegt dann dem Kelche an; ihre Blatter sind im unteren Theile

schwach nach aussen und im oberen schwach nach innen convex ge-

kriimmt, schwach langsmuldig — mit nach aussen gerichteter Con-
vexitat — und in der Regel recht unregelmassig um das Bluthen-
centrum vertheilt. An vollkommen heiteren, heissen Tagen verharrt

das Perianth ungefahr bis 11 Uhr in diesem Zustande. Dann — in

vereinzelten Bluthen schon etwas fruher — beginnen die Kelchblatter
sich weiter nach aussen zu neigen, bis der Kelch am oberen Rande
5 mm Oder ein Wenig mehr weit ist. Die Kronenblatter neigen sich

m der Regel nicht weiter nach aussen, der Kelch entfernt sich in

Folgo dessen etwas von ihnen. Um 12 Uhr befindet sich in der

Mohrzahl der Bluthen das Perianth in diesem Zustande. Dann beginnt,

^^iilir.'iid sirh der Kelch bis auf (), seltener bis auf 7 mm erweitert,

1 Iih liabe diese Art an melireren Oertlichkeiten unweit Krcillwitz bei Halle
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sich die Befestigung der Kronenblatter zu lockern. Ungefahr um

1272 Uhr fallen bereits in manchen Bliithen einige Kronenblatter ab.

Bald nimmt das Abfallen zu; um 2 Uhr pflegen an den genannten

Oertlichkeiten die Kronenblatter der moisten Bliitlien abgefallen zu

sein. Der Kelch behalt noch einige Stunden seine grosste "Weite,

dann schliesst er sich.

Die oberen, in der Knospe schwach S-formig gebogenen Tlieilc^)

der episepalen^) Staubgefasse drangen schon am Nachmittage oder

wenigstens am Abend vor dem Bliihtage gegen die Krone an'). Ihre

Antheren*), welche meist in Folge schwacherer oder starkerer seit-

licher Krummung der Filamentenden die rechte oder die linke Flanke

schrag oder sogar direct nach der Bluthenofinung zu wenden, liegeu

mit der Innenseite an den Griffeln, von denen sie recht weit iibei-

ragt werden. Beim Aufbliihen bewegen sich diese Staubgefasstheile.

und zwar alle fiinf gleichzeitig, wahrend sie sich convex nach inneu

krummen, so weit nach aussen, bis sie sich, kreisbogig gekriimmt'),

in zum Stempel ungefahr rechtwinkliger Lage befinden und eineu

Stern mit einem gegen \'l^ mm langen Durchmesser bildeu. Bei

geringer Luftfeuchtigkeit offnen sich die Antheren'), deren unteres

Ende sich entweder — racist — noch, wie in der Knospe, in Be-

ruhrung mit dem Filamentende befindet, oder sich unterdesseu da-

durch, dass sich die — wie gesagt haufig vorhandone — Knickung

zwischen der Filamentspitze und dem Schaltstiicke gerade gestreckt

1) Die Basis dieser Theile llegt etwas imterhalb der Basis der Griffel, ein

Wenig oberhalb der Mitte der Pilamente.

2) Meist sind nur die episepalen Staubgefasse vollkommen ausgebildet.

3) Wenn die Kronenblatter entfernt werden, so bewegen sich diese Theile sofort

etwas voni Stempel hinweg.

4) Die Anthere ist breiter als lang und besitzt einen ungefahr rechteckigen

Umriss. Die Connectivschwiele ihrer Aussenseite tritt stark hervor, ist ungefahr

besitzt eine ahnlich gestaltete Grube. Dor diese Grube umgeDenae

Rmgwulst verschmalert und verflacht sich etwas nach unten, wo sich an die Grube

eine flache Medianfurche anschliesst. An der Basis der nach dem oberen Ende

der Anthere zu gerichteten Wand der Grube ist das Schaltstiick inserirt, welches

sich im Grunde der Grube befindet, wahrend das sich an das Schaltstiick an-

schliessende Filamentende in der Furche liegt. Wenn die Furche flach ist, so 1st

ein deutlicher Knick zwischen dem in der Grube liegenden geraden Schaltstiicke

und dem in der Furche liegenden, an der Spitze abwarts gegen das Schaltstuck

gebogenen Filamentende vorhanden. Die Pollensacke sind ursprunglich mit Aus-

nahme der weissen, blau gerandeten Oeffnungsspalte gelblich-weissgrau gofarbt; die

Connectivschwiele besitzt in der Regel weissgraue Farbung und Fettglanz.

5) Ihro oberen Enden besitzen nur eine unbedeutendo Krummung.
.

6) Die Wanduu; ' '"

mit ihren Randern

nach aussen umbiegen; es bedecken sich sorait fast nur die Innenseite 1

Flanken mit dem hellblau-grauen Pollen. Im Uebrigen verhalten sich sowohl c

Rander, als auch die Mitten der Wandungen wie bei Geranium Rohertianum.
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hat, ein Wenig - unter einem spitzen Winkel - von diesem ent-

fernt hat, in der Kegel bald nachdem die Staubgefasse ihre epi-

nastische Bewegung beendet haben, und zwar entweder — meist —
.'inzeln nach einander ohne bestimmte Keihenfolge oder zum Theil

-loiclizeitig. Wahrend sich die Antheren ofTnen, collabiren und ver-

diinuen sich^) die Schaltstucke') so bedeuteud, dass jene einen hohen

(h-ad von Beweglichkeit erhalten. Nach einiger Zeit bewegen sich

die oberen Theile der Staubgefasse , wahrend sich ihre Krumniung

vermindert, und zwar entweder alle gleichzeitig oder fast gleich-

zeitig, Oder aber — meist - einzeln oder zu zweien oder dreien

schneller oder langsamer nach einander, wieder nach innen, bis sie

am Gynaceum anliegen. Wenn die Luftfeuchtigkeit bedeutender ist,

SM ofi'nen sich die Antheren haufig erst kurz vor dem Beginue der

hvponastischen Bewegung ihrer Filamente, seltener sogar erst wahrend

'lieser Bewegung'). Die Filamente haben sich unterdessen so be-

deutend verlangert, dass, wenn sich die Staubgefasse an das Gyna-

ceum anlegen, die Antheren, die trotz ihrer Beweglichkeit in der

Lage, welche sie beim Aufbliihen besassen, verharrt sind, in der

Kegel mit dem pollenbedeckten Theile ihrer Oberfiiiche in die Liicken

zwischen den Griff'elenden zu liegen komnicii. SclTtMUT >ina ( le

Filamente so lang geworden, dass sich die Aiithi'irti ant .lie dnttel-

enden legen*). An heiteren, warmen Tageii liabcii in 'i<ii moisten

Bliithen die Staubgefasse ihre hyponastische Bewe-ung bereits zwischen

'-» und 10 Uhr beendet.

1) Sio gleichen dann den Schaltstiicken von Geranmm Robertianum. Wie bei

dieser Art erhiilt die Filamentspitze fast rechtwinklige Ecken.

2) Das Filament geht in der Kegel direct in das Schaltstuck iiber, welches

sich vom Filamente entweder nicht oder nur wenig, und zwar durch starkere Trans-

parenz, oder aber mehr, und zwar dadurch, dass es schwach rosa gefarbt ist, wahrend

das Filamentende eine grunlich- oder gelblich-weissgraue Farbe besitzt, abheht. Hiu

und wieder setzt sich, wie schon gesagt wurde, das Schaltstiick unter einem Winkel

an das Filament an.

3) Es befindeu sich in diesem Falle also nicht alle fiinf Antheren gleichzeitig

im geoffneten Znstande an der Peripherie,

4) Die Antheren setzen stets einen Theil ihres Pollens auf die mit Narbeii-

I'apillen bedeckte Oberflache der Innenseite und der Flanken der Grififel ab, welche

schon zur Zeit des Auf bliihcns — conccptionsfahig

Es findet somit regelmassig Selbstbestaubung st

n wird nur wenigen Bliithen zu Theil, da diese, welche keinen Duft entwickeln

in der Kegel nur wenig Honig absondern, nur selten von Insecten, vorznglich

en Bienen und Fliegen, besucht werden. Das Nektarium ist ahnlich wie bei

nium Robertianum iuserirt, gcstaltet und gefarbt. Abweichend von dieser .Art

sowohl die Kronblattbasen, und zwar entweder nur auf der Innenseite o.l. r

an den Flanken als auch die unteren, breiteren Theile der Filamente, und

diese vorzuglich am Rande sowie dicht oberhalb der Basis, mit Haaren be-

- Ausser.lem treten zwischen den Filamenten Haare des Stempels in grosserer

geringerer Anzahl hindurch.
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In der Knospe stehen am Abend vor dem Aufbliihen die unteren.

geraden Theile der GriffeP) aufrecht, wahrend die oberen, kiirzereii

schwach nach innen convex gekrummt und ein Wenig nach aussen

geneigt sind^). Nach dem Aufbluhen neigen sich in der Kegel die

oberen Theile der Griffel noch ein Wenig weiter nach aussen, so dass

sie zuletzt zusammen einen Stern mit einem durchschnittlich ^Umm
langen Durchmesser^) bilden. Dann stwcken sich die Griffel ganz

Oder fast ganz gerade und neigen sich durch Kriimmung an der

Basis so weit nach aussen, bis die Spitzen je zweier gegeniiber-

stehender ungefahr 7^ mm von einander entfernt sind. Durch diese

Streckung und Neigung erweitern sich die Lucken zwischen den

Griffelenden, so dass die Antheren, welche unterdesseu geschrurapft

sind und durch die Filamente fest an die Griffel angedriickt werden,

weiter als vorher, zum Theil vollstandig, zwischen diese eindringen

konnen*). Schon nach kurzer Zeit bewegen sich die Griffel wieder

nach innen, und zwar so weit bis sich ihre Spitzen beruhren. Bei

dieser Bewegung, welche in vielen Bluthen bereits zwischen 11 und

1-2 Uhr vollendet ist, krummen sie sich auch ein Wenig, oft kaura

merklich, nach aussen convex. Da sie mit ziemlich bedeutender

Kraft gegen einander andrangen'), so gleiten ihre Spitzen hauiig

seitlich etwas von einander ab"). Bei dieser Einwartsbewegung der

Griffel werden die Antheren, welche zu dieser Zeit abzufallen be-

ginnen'), aus den Liicken zwischen diesen hinaus gedrangt. Sobald

sich die Griffel mit den Spitzen beruhren, liegen die Filamente in

den Furchen zwischen ihnen. Die Filamente haben sich unterdesseu

so bedeutend verlangert, dass ihre Spitzen ungefahr in gleiche Hohe

mit den Spitzen der zu dieser Zeit gegeu 1 mm langen Griffel oder

ein Wenig hoher liegen*).

1) Der Griffel ist unten rundlich, nach oben zu wird sein Querschnitt elliptisch

und verbreitert er sich etwas. Seine Innenseite ist von der Basis ab mit Narben-

papillen besetzt, welche im oberen Theile auch fast die ganzen Flanken und die

Spitze rings herum bedecken. Die mit Papillen bedeckte Partie der Griffelober-

flache ist graugelb, die iibrige Partie derselben braungelb oder rothbraiingelb ge-

2) Die unteren Theile beruhren sich mit den Flanken: in der Mitte zwischen

ihnen bleibt ein enger rohrenformiger Raum.
3) Der Durchmesser ist manchmal noch etwas grosser, manchmal aber auc i

4) Nicht selten dringt eine Anthere weit zwischen die Griffel ein und drangt

diese dadurch so

5) Wenn aUe Griffel rait Ausnahme zweier gegeniiberstehender abgetragen werden,

so gleiten die letzteren von einander ab und kreuzen sich mehr oder weniger-

G) Haufig, namentlich wenn die Filamente kraftig andrangen, bilden sie eme

ganz unregelmassige Masse.

7) Die Antheren haben jetzt den grossten Theil ihres Pollens verloren. ^^

8) Der ganze Stempel pflegt dann eine Lange von 2% bis 2^/* »>'" ^u bes» ^

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



Beitrage zur Kenntniss des Bluhens einheimischer Phanerogamen. 553

Bei wenig-er heiterem mid bei kiililerem Wetter geht die Entwicke-
lung des Perianthes langsamer vor sich, uud zwar um so langsamer,

je truber und kuhler das Wetter ist. Dann liaften die Kronenblatter

hfiufig bis zum Abend. Auch die Entwickelung der Griffel ist unter

'li''sen Verbaltiiissen anders als an heiteren, warmen Tagen. Die
'liifel neigen sich weiter nach aussen als an solchen Tagen, so dass

lit' Staubgefasse , deren Bewegungen langsamer als bei heiterem,

wiirmerem Wetter vor sich gehen, tiefer zwischen sie eindringen

k'liinen. Sie bewegen sich darauf langsamer nach innen, bis sich

ilire Spitzen beruhren. Sie krumraen sich hierbei bedeutender nach
aussen convex als an heiteren Tagen.

Noch anders gestaltet sich die Entwickelung der Bliithe, wenu
das Wetter sehr trube ist, und vor Allem, wenn es — falls es bis dahin

heiter war, am fruhen Yormittag, nicht lange nach dem Aufbliihen,

wtnm die Antheren aber schon aufgesprungen sind, falls es sclion

tnehr oder weniger bewolkt war, mindestens gegen Mittag — eine Zeit

lang regnet^). Dann dauert das Bliihen nicht nur bis zum Abend,
soudern es dehnt sich auch noch iiber einen grossen Theil des

folgenden Tages, oder, falls dieser Tag nicht sehr heiter und warm
ist, sogar fiber diesen ganz und manchmal auch noch fiber einen

I'heil des folgenden Vormittags aus^). Kelch und Krone bewegen
^ieh langsamer, aber weiter als bei heiterem Wetter nach aussen.

Am spaten Nachmittage des zweiten Bluhtages pflegt der Kelch einen
Stern von b^/^—6 mm Durchmesser zu bilden, die Krone'), welche
dem Kelche nicht anliegt, an ihrem oberen Rande 5V,—6 mm weit
zu sein*). Die Griffel neigen sich bedeutend weiter nach aussen als

an heiteren Tagen, haufig so weit bis sie, gerade oder fast gerade^,
ungefahr oder vollig in einer Ebene liegen. Sie bilden dann — am
Abend des zweiten Bluhtages — einen Stern von 2—3 mm Durch-
messer •). Die Staubgefasse bewegen sich viel langsamer als an

1) Bei Regen zieht sich die Krone so weit zusammen, bis die Kronenblatter das
AndrSceum beruhren; die Kelchblatter behalten ihre urspriingliche Neigung. Gleich-
zpitig neigt sich die ganze Bliithe, welche heliotropisch ist, mehr oder weniger ab-

2) Am Abend verhalten sich die jungen Bluthen ahnlich wie bei Regenwetter;
in den alten Bliithen neigen sich die Kronenblatter weniger zusammen als in den
jungen.

3) Die Kronenblatter sind zu dieser Zeit grosser als diejenigen der Bluthen
heiterer Tage zur Zeit ihres Abfallens. Ihre Farbe pflegt am zweiten Tage blasser
als am ersten zu sein.

4) Am Mittag ist der Kelch durchschnittlich 67, mm, die Krone 6—7 m,u weit.

5) Haufig sind ihre unteren Theile

hon in den ersten Nachmittagsstun..- „._ _

• gegenuberstehender ungefahr
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heiteren Tagen; bei ihrer hyponastischen Bowegung neigen sie sich

so weit nach innen, bis ihre Filamente in den Winkeln zwischen den
Griffeln liegen und sich mit ihren Spitzen, von denen die Anthereii

danu friiher oder spater abfallen, fast oder ganz beriihren^). Spater

bewegen sich die GrifiFel so weit nach innen, bis sich ihre Spitzen

beriihren, und kriimmen sich dabei recht bedeutend nach aussen

convex^). Bei dieser Bewegung warden die Staubgefasse wieder

nach aussen gedrangt; sie legen sich wie in den Bliithen heiterer

Tage in die Furchen zwischen den Griffeln").

Wenn der zweite Bliihtag regenfrei und verhaltnissmassig belter

uiid warm ist, so vollenden die Griffel der Morgenbluthen dieses

Tages ihre Entwickelung friiher als diejenigen der Morgenbluthen
des vorigen Tages, und es befinden sich, je nach der Wittermig

schon um Mittag oder erst im Laufe des Nachmittags, neben vor-

tagigen Bliithen mit weit nach aussen geneigten Griffeln solche*)

dieses Tages, in denen die Griffel bereits mit ihren Spitzen an ein-

ander liegen. Wenn dieser zweite Tag noch warmer und heiteier

ist, so bewegen sich haufig die Griffel der jungen Bliithen glei.li-

zeitig mit denjenigen der alteu nach innen.

Wie fiber Geranium Robertianum, so macht KEENER ") auch fiber

diese Art unrichtige Angaben. Denn er behauptet, dass die Antheren

beim Aufbluhen dicht an den K^arben anliegen, aber noch geschlossen

sind und sich erst in der „zweiten Halfte der Blfitezeit" offnen und

die Narben bestauben. KEENER hat somit die epinastische und die

hyponastische Bewegung der Staubgefasse Yollstandig ubersehen.

Auch die Darstellungen, die H. MClLLER^), welcher die Bluthen von

Geranium pmillum offenbar nur bei ungunstiger Witterung beobachtet

hat, KlRCHNER^), MAC LeOD«) und KnUTH») von dem Bliihen dieser

Art geben, entsprechen nicht den Thatsachen.
Wie ira Vorstehenden dargelegt wurde, ist bei Geranium pusilluw

und — im geringeren Masse — bei Geranium Robertianum nicht nur

1^ Manehmal sind die obereu Enden der Filamente bogig oder hakig nach

innen — mit nach aussen gerichteter Convexitat — ^ekrummt, so dass sie sich

kreuzen. Manehmal ist der ganze obere Theil des Filamentes schwach nach aussen

convex gebogen.

2) Je grosser die Auswartsbewegung und die Lange der Griffel war, desto

grosser wird der Querdurchmesser der ellipsoidischen Spindel.
3) Sie sind dann in derselben Weise wie der Stempel gebogen.
4) Haufig sind fast alle Bluthen dieses Tages schon so weit in der Entwickelung

fortgeschritten.

5) A. a. 0., S. 302.

6) Befruchtung der Blumen (1873), S. 164.

7) Flora von Stuttgart (1888), S. 339.

8) A. a. 0., 6. Jahrg. (1894), S. 233.

9) Blumen und Insetten auf den nordfriesischen Inseln (1894), S. 50-51.
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die Bliihdauer ^), sondern audi die Art der Entwickelung der Bliithen-

theile*; von der Beschaffenheit des Wetters, und zwar vorziiglich von

der Intensitat des Lichtes und der Dauer seiner Einwirkung, aber

audi von der Beschaffenheit der Temperatur und der Luftfeuchtig-

keit, sowie von dem Fehlen oder Vorhandensein von Niederschlagen

abhangig. Je heiterer, trockener und warmer das Wetter ist, desto

kiirzer — bis zu einer bestimmten Grenze — ist die Bliihdauer,

desto sdineller verlaufen die Bewegungen der Bhlthentheile, desto

unbedeutender sind manche von diesen Bewegungen und desto kleiner

bleibt ein Theil der Bliithentheile. Dass dies nicht einzig als eine

Folge der verstarkten directen Einwirkung von Licht und Warme
aiif die Bhlthentheile angesehen werden darf, das lasst sich aus dem
\ -rlialten derjenigen Bliithen von Geranium pusillum erkennen, deren

Narl)en entweder nicht bestaubt wurden, und zwar entweder, weil die

Anrheren verkiimmert waren, oder weil diese, bevor sich ihre Pollen-

siiikp offnett'ii. ktinsrlich entfernt wurden, und weil die Bluthen nicht

vuii Iiisrcroii Ix'siidit wurden, oder zwar bestaubt wurden, in denen
alt-r ,l,.i- Pollen aiif den Narben noch vor oder kurz n.wjh dor

K'imuiig durdi Regen zerstort wurde und welche spater nicht durch
liiMM'ten besucht wurden. Diejenigen Bluthen, deren Narben iiber-

liaiipr nicht bestaubt wurden, verhalten sich bei heiterem, warmeni
^^V•ttLM• wesentlich anders als die gleichzeitig erbluhten Bluthen der-

>"I1mmi Oertlidikoit. deren Narben bestaubt wurden; ihr Verhalten ist

>*lir filnilidi deni der bei sehr triibem, aber regenfreiem Wetter
I'liilienden liestniihren Bliithen'). Diejenigen Bliithen, in denen der
''"llt'ii auf ileii Xailieii vor oder kurz nach der Keiniung*) zerstort

^^lu-de. lasseu in (leni Falle die Bedeutuii- der Hestiiubung fiiv die
Arr der BlnthenentAviekelnng sehr deutlid. erkennen, dass anf <len

iJiiss (lie Bluhdauer, vnrzuglich bei Gewachsen, deren Bluthen bei heiterem, warmem
Wetter nur an einem Tage geoffnet sind, durch triibes und kuhles Wetter verlangert
^ird, ist eine sowohl bei den Dicotyledonen als auch bei den Monocotyledonen
weit verbreitete Erscheinung, die schon mehrl'ach, z. B. von Oltmanns [Ueber das
Oeffneu und Schliessen der Bliithen, Bot. Zeitg., 53. Jahrg. (1895), S. 31 u. f.], nach
'lessen Ansicht die Bliilidauer von der Intensitat und der Dauer der Beleuchtuiig

•-') Auch diese Erscheinung findet sich in zahlreichen Familien, sehr ausgeprii-t
z. ^- bei den Alsinaceen, wie ich an anderer Stelle ausfiihrlich darlegen werde.

3) Die Bewegung der Staubgefasse erfolgt jedoch bedeutend schneller. Die
Bewegung der Grififel ist meist unbedeutender; diese werden auch nicht ganz so

lang als in jenen Bliithen. An heiteren, heissen Tagen fallen die Kronenblatt.r
mancher dieser Bliithen ab, bevor sie vollig ausgewachsen sind und die Grififel ilnv

Entwickelung rollendet haben. Es ist dies eine auch bei anderen Gewachsen iiiit

"mpfindlichen Kronenblattem vorhandene Erscheinung.
4) So dass die PoUenschlauche also nicht weit in den Grififel einzudringen yor-
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regnerischen ersten Bliihtag ein heiterer und warmer Tag folgt. An

diesem sind za einer Zeit, wenn in denjenigen normal bestaiibttii

Bliithen derselben Oertlichkeit, welche am Morgen zu bluhen 1).-

gonnen haben, bereits die Griffel sich mit den Spitzen beruhreii iiml

die Kronenblatter abzufallen beginnen — je nach der Witterung ent-

weder schon um Mittag oder erst am, oft reclit spaten, Nachmittag —

,

ihre Griffel meist noch weit nach aussen geneigt und ihre Kronen-

blatter, welche grosser und blasser als diejenigen der jungen Bliitlion

sind, haufig noch in fester Yerbindung mit dem Bliithenboden. Ks

sind somit die genannten Erscheinungen zum grossen Theil als eiiu;

Wirkung des Keizes anzusehen, welcher durch die wachsenden Polleii-

schlauche hervorgebracht wird^). Dieser Eeiz ist offenbar um so

intensiver, je schneller die Pollenschlauche wachsen und je grosser

ihre Anzahl ist. Das Wachsthum der Schlauche und damit der Reiz

und die Reizwirkung scheinen nicht proportional der Zunahme der

Intensitat des Lichtes, sondern schneller zuzunehmen. Die Theile

der Bluthe dieser Gewachse konnen sich nach dem Beginne des

Bliihens zweifellos nur um ein bestiramtes, individuell ein Wenig

verschiedenes Mass vergrossern. Yollstandig erfolgt diese Yergrosse-

rung nur bei sehr trubem Wetter, wenn ausserdem keine Bestaubung

stattfindet, oder, falls eine solche stattfindet, wenn die Pollenkonier

vor oder kurz nach der Keimung zu Grunde gehen. Bei heitereni,

warmem Wetter bleibt auch in diesem Falle die Grossenzunahnie

geringer. Noch — haufig sehr viel — geringer ist diese, wenn bei

heitereni, warmem Wetter Bestaubung erfolgt. Durch Bestaubung

wird auch bei trubem Wetter die Grossenzunahme nicht unbedeutend

vermindert.

61. A. Wieler: Ueber die Einwirkung der schwefligen Saure

auf die Pflanzen.

Eingegangen am 22. November 1902.

Ini weiteren Yerfolg meiner Untersuchungen ") iiber die l>i'!-

wirkung saurer Gase auf die Pflanzen habe ich in den letzten J^biea

besonders die Einwirkung der schwefligen Saure auf die pflanzbcheu

Punctionen studirt. An erster Stelle hat auch hier wieder die As^i-

i das Wachsthum der Pollenschlauche hervorgebrachten noch verstarK

Wieler und Hartleb, Ueber die Einwirkung der Salzsaure auf die

der Pflanzen. Berichte der Deutschen Bot. Gesellsch. XVIII. 1900.
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