
75. A. Schulz: Beitrage zur Kenntnis des Bluhens der

einheimischen Phanerogamen.

i 21. Oktober 1904.

IV. Saponaria officinalis L.

Die normale zweigeschlechtige 1
) Blfite dieser Art bluht a

) im

September und im Anfange des Oktober 3
) bei heiterem warmem

Wetter meist an vier Tagen. Es gelangen in der Regel am ersten

Tage die episepalen Staubgefasse, am zweiten Tage die epipetalen

Staubgefasse und am dritten Tage die Griffel zur Entwicklung; am
vierten Tage verwelken gewohnlich die Griffel und die Kronblatter.

In den Monaten Juli und August weicht bei gunstiger Witteruiig der

Entwicklungsgang sehr zahlreicher Bliiten von dem jener Herbst-

bluten dadurch etwas ab, dass sich die epipetalen Staubgefasse zum
Teil oder — seltener — samtlich bereits am ersten Bluhtage ent-

In den beiden letztgeuannteii .Monaten verlialten sich diejenigen

Bliiten, in denen sich am ersten Bliihtage nur die episepalen Staub-

gefasse entwickeln, folgendermassen: Am Yormittage des ersten Bluh-

tages streckt sich die wahrend dieses Vorganges fest zusammen-

gerollte*) Krone 6
) aus dem Kelche hervor. Hierbei reisst

6
) der

1) Ausser den zweigeschlecbtigen Bliiten kommen auch weiblicbe Bliiten — ent-

weder allein auf dem Individuum oder mit zweigeschlechtigen Bliiten auf demselben

Individuum vereinigt — vor, doch ist deren Anzahl nicht bedeutend.

•>) Meine Angaben griinden sich anf Beobachtungen, welche icb im Saaletale

zwischen Trotha und Brachwitz bei Halle a. S. gemacbt habe.

3) In spatercr Jahreszeit babe icb die Bliiten dieser Art nicht untersucht.

4) Die Krone bcsitzt gedrebte Knospendeckung.

5) Als Krone bezeichne ich iu dieser Abbandlung die Gesamtheit der Kron-

blattplatten finer Bliite. Die Kronblattplatte ist keilformig. Ihre oberen Ecken

sind mehr oder weniger stark abgerundet. Ihr oberer Rand ist entweder mehr oder

weniger stark konvex, oder er besitzt eincn mehr oiler weniger tiefen winklii:<;n

oder gerundeten Ausschnitt.

G) Auch bei manchen anderen Arten mit engem Kelche und ahnlich gebauter

Corolle findet ein solches Erarewa< D ies K.-b-hes bei der Corollenentwicklung statt,
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Beitrage rot Kenntnis des Bliihens der einheimischen Phanerogamen. 491

enge Kelch 1

) gewohnlich an zwei 2
) Stellen ein, und zwar in der

Weise, dass sich zwei der Einschnitte zwischen seinen sehr kurzen

Zahnen 3
) nach unten bin verlangern. Meist entsteht ein langerer*) 6

)

und diesem gegeniiber 6
) ein kurzerer 7

) Einriss. Beim Hervortreten

aus dem Kelche neigt sich die Krone etwas — entweder mehr oder

weniger — nach dem langeren Spalte hin, wahrend auf der diesem

gegeniiberliegenden Seite die Kronblattnagel etwas bedeutender als

auf seiner Seite wachsen; die hierdurch entstehende Ungleichheit in

der Nagellange scheint sich in manchen Bluten wahrend des Bliihens

nicht wieder ganz auszugleichen. Gegen 1 1 Uhr vormittags hat sich

die Krone zahlreicher Bluten ganz aus dem Kelche hervorgestreckt.

Sie ist bei einem grossen Teile derselben zu dieser Zeit schon im

Aufrollen begriffen; doch erst zwischen 579
und 7 V 2

Uhr — selten

friiher 8
) — pflegen sich ihre Platten, die zuletzt nur noch an der

Spitze zusammenhaften, vollig voneinander zu losen und nach aussen

zu bewegen. Diese gehen in der Regel — schneller oder langsamer

— soweit, dass ihre unteren, schmaleren Partien entweder senkrecht

auf der Langsachse der Blute stehen oder mit dieser einen grossen

spitzen — nach dem Bliitenstiele hin geoffneten — Winkel bilden.

Es pflegen diese unteren Partien der Platten nach innen, ihre oberen.

hreiteren Partien nach aussen — nach dem Kelche hin — mehr
oder weniger stark konvex gekriimmt zu sein. Die Platten decken
sich gewohnlich nur unten eine kurze Strecke weit mit den Randern.

1) Der wahrend des Millions meist L',) -:>,"> ww lange Kelch besitzt zu dieser

— Heot in fi cr y\\ ttv. 0f] er etwas untorhalb derselben. Seine unterste Partie ist

i ~'^ 1

l2 wm weite Basis ist urn den lUiitenstiel hmun mehr oder weniger stark nach
unten vorgestulpt, so dass eine mehr oder weuiger tiefe Kinue urn die Insertions-

stelle des genreinsamen Tragers der Kroublatter, des Androceums und des Gynaceums

er der langstc Einriss kurzer als gewohnlich.

3) Diese besitzen meist eine Lange von »/4—

I

1

/, '»

4) Der langere Einriss kann jede moglichc Lage
vgl- S. 40-2, Anm. '> — besitzen, die — gerollte — Krone kann bei intern Aus-

o) Dieser bildet wsammea nut den bnitte meist eineu

f der anderen drei Kelchziilme zu beiiiiden.

7) Dieser bildet zusammen mit dem napraBgUckea EinsehBitte meist einen

,-
1 mm langen Spalt.

8) Bei truber oder regnerischer Witterung erfolgt die Ausbreitung der Krone
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492 A. 8CHDU5S

Die Zipfol tier am Ubergange der Platte in den Xagel inserierten

Kronchen 1

) stehen in der Kegel etwas schrag zur Platte; sic sind

entweder unten nacli oben konvex gekrummt, im oberen, liingeren

Teile aber gerade oder ihrer ganzen Lange nach scliwach nach oben

konvex gekrummt. Platten unci Kronchen sind zu dieser Zeit meist

Indllieischfarhi^. selten rein weiss.

Die Langsachse der Blute betindet sich zn dieser Zeit in hori-

zontaler oder etwas aufwarts gericliteter, selten in ein wenig abwarts

geoeigter Lage; in der Vertikalebene-) der Blute steht oben in der

Regel ein — beliebiges — Kelchblatt, docb ist die Anzahl derjeni-en

Bluten, iu denen oben in der Vertikalebene ein Kronblatt steht.

auch recht bedeuteud. 8

)

Schon wahrend sich die Krone aus dem Kelche hervorstreckt

ragen die episepalen Staubgefasse in den von den Platten um-
schlosseiien Haum hinein. Hire die Insertionsstellen der Kronchen

uberragenden Partieu sind etwas*) nach innen konvex gekrummt, und

ihre Antheren beriihren die Platten. Die oberen Enden der epi-

petalen Staubgefasse liegen zu dieser Zeit an den Kronblattem; ihre

Antheren sind hinter den parallelen oder

oder weniger stark konvergierenden Zipfeln

geklemmt

meisten 8
) episepalen Staubgefasse nach links zu tordieren. Wenn

Krone ganz aus dem Kelche hervorgetreten ist. ist diese Tor:

welche die Urosse von 90° nie zu iiberschreiten scheint 6
), nicht s<

aber kleiner bleibt, sehr haufig schon beendet; anderenfalls err<

sie ihr Ende erst wahrend sich die Krone aufrollt.

1) Die in der vollig ausgewaclisrinn I-tliito moist •_' -.". mm lan^en, seltener

rnvas l.iti-'T.n. -riiitiah-n Kn"<ii«-li.'uzipfel besitzcn entweder einen kreisfonni-.n .. !, r

einen elliptischen Querschnitt und sind oben zugespitzt oder mehr oder weniger

abgestumpft oder sogar unregelmiissig gekerbt.

2) Als Vertikalebene einer Blute bezeicline ich die (lurch die I.iiic:.- ;e b -•'

dieser Blute und die Lotlinie gelegte Ebcne.

:>) Nicht selten halbiert die Vertikalebene das obenstehendc Kelch- oder Kron-

blatt nicht, sondern schneidet es rechts oder links seiner Mediane.

4) In zahlreichen Bluten sind nicht alle fiinf episepalen Stattbgefasse gleifh

stark gekriimuit.

.")) Hin und wieder unterblcibt die Torsion, und zwar entweder bei alien epi-

sepalen Staubgefassen einer Blute oder nur bei einem Teile von diescn.

G) Wenn das Staubgefass um 90° tordiert, -so gelangt seine urspriinglich in-

trorse Anthere mit ihren Breitseiten in eine radiale Richtung.

7) Ihre Langenunterschiede sind nur unbedeutend. Das obere oder die beiden

oberen iiberrageu meist 4 bis 4 V2
m/rt die beiden unteren. oder das nntere uberragen

eist 3 bis 3 l
/t mm die Insertionsstellen der Kronchenzipfel.
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— Kronrohre 1

) hervor: am v

Filame-nte sind i:

chteter Kcmvexitat

ma tiefer als ihre

Die Hheder der einzelnon Srau!^vi;i»i>;miv divevgieren meist ein

wenig 8
).

1) Die Krourohre von Sap Ht, wie weiter unten eingehend

iargelegi tst, in eine Amah] enger Rohren.

•2) Wenn oben in der Vertikalebene ein Kelchblatt steht.

B) Wenn oben in der Vertikalebene ein Kronblatt steht.

4) Wenn die Vertikalebene das obere Kelch- oder Kronblatt nicht in seiner

Mediane, sondern rechts oder links von dieser schneidet, so sind die beiden Glieder

der einzelnen Staiil-u*! i -• -paaiv mehr uanz gleich lang, sondern es sind die Glieder

derjenigen Seite, auf welcher das obere Blatt geschnitten wird, ein wenig langer

als die der anderen Seite.

5) Manchmal I him -\, .
-

1 i '- iiin mid wicdn ist die aus der

Kiourohre hervorragende Partie dieser Filameute sogar umgekehrt ein wenig nach
unten konvex gekiiimmt.

folgendcn Tage his ztim Verwelken der uuteren, im Kelcbe eingesclilo:-senen Partien

gefasse sofort. and zivar dnrch Kriimmung ihrer unteren Partien, in derjenigen

Riehtung, inwelcher sich bishcr die Vertikalebene der Bliite befand, nach der bis-

herigen Oberseite der Bliite hin: die oberen, bisher aus der Miindung der Kron-
rohre hervorrageudn: Partial <\<v St-aubgrt'ii-sr Inhalten i hi-. bisdierige Kriiraniung.

in der — bisherigen — aul'steigondon Folge ah. In vielen Fallen aber nicht gleich-

gefasse — das unterstc Stauhg.-i;,- . r-i. n,i.-h inn <U r Frii<-htkn<>ten, vor dein es

steht und durch den es an seiner Bewegung gehindert wird. abg.-tragen isl

gleich stark oder ungefahr gleich stark und bedeutend starker als die funf oder drei

— bisherigen — oberen Staubgefassc, die sich ebenfalls gleich stark oder ungefahr

gleich stark kriimmen: wahrend sich diese letzteren nur in flachem Bogen krfiminen,

kriimmen sich jene nicht selten so stark, dass ihre oberen Partien nach ruckwarts,

d. li nach dem Bliitenstiel hin gerichtet sind. Seltener kriimmen sich alle Staub-

gefasse ungefahr gleich stark, oder kriimmen sich die episcpalen Staubgofiissc ..der

^enigstens deren ante* starker a! die enipetalen.

er Filamente negativ geotropisch

starker als an ihrer Oberseite.
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494 A. SCHULZ:

Die Pollensacke der episepalon Antheren 1

) springen schon auf,

bevor sich .lie Kronblattplatten nach aussen bewegon; in manchen

Bliiten beginnt ihr Aufspringen bereits vor 1 Uhr. Nach .lem Auf-

springen bewegen sicli die sich gleichzeirig an ihr«-r urs|»runglicheM

Innenseite schwach konvex krttmmenden AYandungen dor inncren

Pollensacke soweit gegeneinauder. dass sich ihre Aussenrlinder 1m-

riihreu; die Wandnngen der ausseren Saeke nahern sich nur soweit.

dass sic Leide zusamnieu cine schwach nach aussen ktmvex gvhogeue.

durcli die zusauunenliegeudcn Wandnngen der iimercn Slick c halbicrre

Muhle hilden. Da sich die Wandnngen der Pollensacke recht be-

deutend kontrahieren. so treten die — gelblich-weissgrauen — Pollen-

massen der heiden AntherenhlUften gewohnlieh vollstandig odor fast

vollstandig zu einer einzigen, die von den Wandnngen der ausseren

Slicke gebildete Mulde bedeckenden Masse zusammen. Der Pollen

werden aber in der unversohrten Bliire .liir.-li das Perianth au der Aufwartskrunimung

gehindert nnd konnen sich nur in dem Falle aufrichten, dass das 1'eriantli al>getraeeii

wird. Die geotropische Reizbarkeit der unteren Filamentparticn beginnt wold mei>t

erst am ersten Bli'ihtage und halt bis zum Verwelkeu der Staubgefasse' an. Im

Se])teniber und Oktwi,,r. n;mi.')itlic|i bei kiildein Welter, i.>t sie biiutig selir gvring.

Abweichend von den unteren Partieu der I- ilaniente -iiel die oben n Filameii:-

partien positiv geotropiscli. Die geotropiscbe Reizbarkeit der letzteren beginnt erst,

wenn die bis dahin gekrummten Staubgela<se sich gerade gestreckt haben und

parallel der Langsachse der Bliite stehen, und schwindet zunachst schon nach

kurzer Zeit: sie stellt sich aber am Yonnittage de> niichsten Tages von neuem ein

und wird dann erst durch den Beginn des Absterbens der Staubgefasse aufgehoben.

Wie oben darg.degt ist, nimint die Starke der erstmaligen Abwiirtskriimmung der

oberen Filamentparticn im Androceum in absteigender Folge zu: die unteren

Filamente kriiinmen sich am meisten, die oberen am wenigsten. Diese Cogleichheil

ist dadurch verursacht, dass die Filament -lei.-lizeitig mil dor ue,.Tr"]Mseben auch

eine epinastische Bewegung ausfiihren. Bei den unteren Filamenten tindeii beido

Bewegungen nach derselben Seite hin start, bei den oberen Filamenten finden rie

dagegen nach verschiedenen Seiten hin statt. Wenn die geotropiscbe Reizbarkeit

der oberen Filamentpartien sehr gering ist, so krummen sich die der oberen Staub-

gefasse durch Epinastie ein wenig aufwarts. Durch Epinastie ist auch die —

^cringe — Divergenz der (Jlieder der einzelnen Staubuvtasspaaiv verursacht.

Auch bei anderen Silenaceen sind die Staubgefasse geotropiscli reizbar. so

z. B. bei den einheimischen Arten der ^attung M<l'>» '/ri/um und bei zahlreichen

Arten der Gattung Si/ene.

1) Die meist l
3
/4 bis 2 mm lange, 3

/, bis 1 mm broite, weissgraue odor loilidi-

ere besitzt einen ungefahr rechteckigen Umriss. Ihre B&lfca nad

• sehr wenig, unten etwas weiter getrennt: beide Einschnitte sind an der

Innenseite der Anthere durch eine Medianfurche miteinander verbunden. Auf der

Aussenseite der Anthere ist unten von der Mitte ab eine Medianfurche vorhanden,

in der das Filamentende liegt, welches von unten her an die unmittelbar oberhalb

doi Mitte befiadHebe, sich wenig oder gar nicht fiber den recht stark gewolbten

Antherenrficken erhebende Konnektivschwi. tie angesetzt ist Die Offnungsspalte der

Pollensacke verlaufen ungefahr in der Mitte der gewolbten Innenseiten der An-
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Beitrilge zur Kenntnis imischen Phanerogamen. 495

ist wenig koharent und staubt deshalb recht leicht von den Antheren.

welche recht bald hart mil sprdde werden, ab. Die Anthere ist mit

dem Pilamente durch ein sehr kurzes Schaltstiick
1
) verbunden.

Dieses beginnt einige Zeit vor dem Anfspringen der Pollensacke zn

kollabieren nnd kollabiert \v;'ilirend der Bewegnngen der Pollensack-

waudungen vollstandig 2
). Hierdurch erhalt die Anthere einen hohen

Grad von Beweglichkeit; sie bewegt sich infolge dessen aus Hirer

bisherigen Stellung, in weleher sich ihre Breitseiten in radialer

Kichtung befinden, meist soweit, bis ihre Langsachse ungefahr in die

Lotlinie ffillt nnd sie ihre pollenbedeckte Flaclie nach vorn, d. h.

vom Kronrohreneiugange weg, wendet 8
).

Die Bliite verharrt in der vorhin anu'eireboncii Stellung wahrend
des ganzcn Abends und der t'olgenden Nacht. [in Laufe des Vor-

mittags des zweiten Bliihtages pflegt sie sich aber etwas zu senken.

so dass i lire Langsachse nicht selten in eine ein wenig abwarts ge-

neigte Lage gelangt. Gleichzeitig erschlaffen die Platten der Kron-

blatter etwas; sie bleiben aber ausgebreitet. Die aus der Kronrohre

hervorragenden Partien dor episepalen Staubgefasse, an deren An-
theren selbst bei vvindstillem Wetter und, wenn keine Beriihrung durch

besuchende Insekten stattgefunden liar, scliou am Morgen wenig oder

gar kein Pollen mehr zu hafren pflcgt. senken sich, und zwar ohne

bestimmte Keihenfolge. im Laufe des Vormittags oder im Laufe

Xaclunittags des ersten Bliihtages, seltener erst am nachsten Vor-

mittage nach links, und zwar meist genau inn IK)
05

); ihre Antheren

hcriihren nach vollendetor Torsion meist rait der einen Schmalseite

die Kronblattplatte. Gleichzeitig kriimmen sich ihre Pilamente meist

in der Weise, dass sie an den linken der beiden. jetzt divergierendeu

Zipfel der Kronchen zu liegen kommen. Im Laufe des Vormittags

des zweiten Bliihtages bewegen sich die aus der Kronrohre hervor-

1) Das Schaltstiick hebt sich vor dem li.-imir <!<> K-.llabierens meist weder

durch seine Gestalt, noch durch seine Farbung von dem Filamente deutlich ab.

2) Das Schaltstack wild hierbei sehr diiiin. Nach dem Kollabieren des Schalt-

stiickes hcsit/t 1 1- Filament . .11 mi .
' 11 I " 1 '!> s » i><'lie Spitze.

:>) Die Antheren wurden in diese Stellung auch dann gelangen, wenn die

Torsion ,les Filamentes nicht stattgefunden hiitte: di.-so hat also koine Bedeutung

h'ir das Zii-tandckoniincn dor B-staubung der Narben.

4) Wenn Kelch und Krone abgetragen werden, so pflegen sich die oberen

Filamentpartien .stark' ah bishei ban >g zu krfimmen.

5) In den meisten Mftten tordieren d >. siimtlich genau

um 90°. Bine grosser* Tomon habt ich nicht beobaclitet; dagegen bleibt in

manchen Bliiten die Torsion cinzelner oder samtlicher epipetaler Staubgefasse
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nigeudni I'ju-rii'ii der ''pipetalen Staubgefasse - und /.war olme eine

b.-stimmte Reihentblge, entweder einzeln oder mehrere zugleich 1

)
—

von den Kronblattplatten weg") und nehmen dieselbe Stellung and

Kriimmung an, wie am ersten Tage die oberen Parti en der episepalen

Staubgefasse, denen sie audi hinsichtlich ihrer Lange gleichen. Wenn
die epipetalen Staubgefasse diese Stellung und Kriimmung voilstiimli-

oiler ungefiihr angenommen haben — in zahlreichen Bliiten ist dies

sehon vor 1 Uhr <ler Fall 3
) — seltener bereits etwas friiher, be-

ginnen die l'ollensackc ihrer Anrlieren aufV,us])ringen. Die letzteren

veriiiilten sicli darauf ganz so wie die Antheren der episepalen Staub-

1m Laufe des Xachmittags hebt sicli die Bliite wtd r und zwar

meist so bedeutend, dass ihre Langsachse eine steilere Lage erliiilt

als am Abend des ersten Bluhtages. Die unteren Partien der Kron-

blattplatten bewegen sieh in der Regel vveiter naeb hinten. d. h. nach

dem Kelche hin, als am ersten Abend.

Im Laufe des Vormittags des dritten Bluhtages senken sich die

Bliiten meist wieder etwas; gleichzeitig erschlaffen die Kronblatt-

platten wie am Vormittage des zweiteu Bluhtages. Am dritten Bliih-

rage senken sich audi die aus der Kronrohre hervorragenden Partien

der epipetalen Staubgefasse, und zwar in derstdben Zeit und aut

dieselbe Weise*) wie am zweiten Bliihtage die oberen Partien der

"pisepalen Staubgefasse. welche jetzt verwelken, sich braunen and

ielfach ihre Antheren 5
) verlieren.

Wahrend des dritten liliihrages — friiher oder spater — strecken

1) Die I tefera den Beginne der Bewegung der emielBen

Staubgefasse sind sehr verschieden lang; in vielen Bliiten sind alle BtufegeOs*

gleichzeitig in Bewegung, wahrend in vielen auderen Bliiten einige Staubgefasse b< -

reits ihre endgiiltige Lage erreichen, bevor die auderen Staubgefasse
-

ihre Bewegung

beginnen.

2) Die epipetalen Staubgefasse wiirden sich auch ohne Torsion von den Kron-

Mattplaiten hinw.-g 1,,-wouvn kont.en. da zur Zeit ihrer Kinwartsbewegung die

Kronchenzipfel zicmlich weit divergieren und die Basen ihrer Antheren deren

Spitzen mei>t etwas uberragen.

o) Ln manchen Bliiten liegen zn dh-ser Zeit die epipetalen Staubgetass-' abei

noch samtlich oder doch teilweise an den Kronblattplatten.

.,) DieVandungeii der iiussereu Polleusacko der Antheren nahern sich bcim

\'ertrocknen haulig bi.s zur Beruhrung.

G) Der weissgraue oder irn oberen Teile rbtlich-weissgraue, sicl

Spitze hin verjungende Griffel besitzt einen ungefahr halbelliptischen Quersehiuu

die gekrummte Flache ist naeh anssen gerichtet. Er tragt an der lnneuseite »

der Basis ah eine Rinne, welche sich nach oben hin verflacht und oberhalb <

Mitte alhiiahlich verschwindet. Etwas unterhalb der Alitte beginnt an der Imu

Beite auch ein Narbenpapillenstreif. Dieser bedeckt zunachst nur den Grund «
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Iiritrii-r*' /ur l\L-nnti:is r l .
- - Bliili. us der einheimischen Phanerogamen. 4«)7

-en sie in der Kegel deren Mfindung 37,-7 mm weit. Die beiden

•iffel liegen zn dieser Zeit unren meist diclit aneinander; weiter

en divergieren sie, und zwar zunachst nnr wenig. nngetalir von

r Mi'indung der Kronrobro ab aber starker. Yon bier ab kn'imint

h der Griffel audi nach innen konvex. Die Starke dieser Krflmmiing

mint nach oben hin zn; die oberste Partie <les Gritbds stelif. mir

isnahme Hires vielfaeb schnig aliwarts. .1. Ii. until d'T Krone bin,

richteten, hanfig spiralig gekriiniiiiten Kndes, lingctalir scnkreolit

f der Langsaebse der Blnte. Da die oberste Partie des (iriffels

iimnit ist, so bilden die oberen Partien der beiden Griffel der Blf.te

sanimen — von oben her betrachtet - ein entweder starker.

"r weniger stark gekriimmtes S. Dieses besitzt meist einen Langs-

i- Kronrolire.miiindinili-. Die obere Griffel partie ist /.u' dieser Zeit

ist so stark nach links tordiort. dass sicb ibre urspriingliehe, mit

ebt sicli die Bliite von

ine noch steilere Lage

velche seit dem Abend

sicli <t:'irker geroh-t
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wickeln. Wenn sich am crsten Bliihtage nur ein Teil d

Staubgefasse eDtwickelfc, so erfolgt die Entwicklung dt

zweiten Bliihtage. Die opipetalen Staubgefasse verha

iibrigen genau so wie es soeben geschildert wurde.

In den Monaten September und Oktober verlauft

lung der Staubgefasse und der (Iriffel audi bei heit<

namentlich wenn die Nachte kiihl sind, langsamer als

und haufig sehr unregelmassig. Dagegeu bewegen sicl

die Kronblattplatten friiher nacli aussen als im Sommer;
ist die Krone bereits zwischen 1 und 3 Uhr nachmittags

Die Bestaubung der Narben von Saponaria officinalis

sachlich durch grosse Noktuiden und — vor allem —
herbeigefiihrt. Nur die.se — hingriisseligen — lnsekt

gesehen von ganz winzigen, fur die Bestaubung beden

imstande, den am Grunde des engen. meist -J.-i— *25 mm
der aus den Kronblattnageln gebi'ldeten Krunrolnv gow
einige — meist 2 bi.s 3 — Millimeter iiberrauten Kelches

hier ab abwarts sind die beiden Kliigel der ausseren Partie zuriic

d. h. nach dem Kelche zn. gebogen. Sie hilden anfftnglich eii

sich nach unten hin verschmalernde offene Kinne, die im ober.

Teile am Kelche anliegt, unten jedoch, wo die Kliigel schmaler sin

etwas von ihm absteht: s pater bewegen sich die nach aussen koi

wohl meist dercn Niiben, falls lie rich rorher beim Besuche jnngerer Bluten i

Pollen behaftet haben.

2) Bombm terrestris gelangt dadurch zum Honig, dass er den Kelcli m i

Nahe des Nektariums von aussen durchbeisst und durch das hierdurch entstandt

L-M-h stMii.'ii i;ii".'l liiiidurchsteckt.
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liih.'ii- der einhoiinischeii Phanerogameu. 4*)

l.'ii Stauh-ot'iiss.'. die. ('[irsjircchciii] der Form <ler Ro
if dr.'ieekigen Querschnitt und an dor hnirnscirc

tzen. Oberhalb des Pruchtknotens liegen die epipet

gleichschonkHmvn I),

effonden k
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500 A. Schulz: ZurKenntnis des I

weh zuniiehst meist etwas, versrhmalert und eniiedrigt sieh dann in

*lcr Kegel ciii wenig, verbreitert uud erhoht sich darauf wieder un-

gefahr in demselben Masse und endigt mit ungefahr halbkreisformiger

Kundung. Die Mitte dieses Polsters ist mit der Cupulawand ver-

x liinol/.en. wahrend seine Rander frei sind. Diese letzteren sind

ausser am unteren. abgernndeten Ende nacli innen, d. h. nach der

Cupulawand hin, eingerollt, und zwar meist so weit, dass auf jeder

Seite des Polsters eine geschlossene Kapillarrohre entsteht. Da sieh

unmittelbar neben diesen Polstern von den Insertionsstellen der Kron-

blattmi-el her in let/.teiv lihergeliende ( iewebepolster an der Aussensoite

der Cupula hinabziehen, welche ungefahr ebenso dick wie die Polster

unterhalb der Insertionsstellen der episepalen Staubgefasse sind und

unmittelbar unterhalb dieser Polster ineinanderfliessen, so entstehen auf

jeder Seite des Staubgefasspolsters mehrere Kapillarraume. Der H «
« 1 1

i

u

tritt am oberen IJande der Cupula in diese Kapillarraume, vorziiglich

Staubgefasspolsters hinab und tritt hier, wo, wie gesagt, die Pander

des Polsters sehr wenig oder gar nicht eingerollt sind. wieder hervor.

Er sammelt sich zunachst am unteren Ende des Polsters an und

bildet hier einen zahen Tropfen, der sich mehr uud mehr vergrossert.

bis er bis /.lit- gegeni'iberliegenden Kelchwand reiclit und an dieser

anhaftet. I)ann fliesst der IIoiml' an der mit unregelmassigen Liings-

runzeln und (Iruben bedeckten Aussenseite des Cupulatragers hinal»

in den dessen lusertionsstelle riunig um-ei.ended Kelcli^rund. den er

haufig vollstandig erfullt.

Die vorliin geiiannten langriisseligeu Insekton 1

) besuchen an

heiteren, windstillen Abenden die Bluten von Saponaria offiriiwli*.

welche zu dieser Zeit meist einen recht kraftigen, oft schwach

aminoiden Xelkenduft entwickeln a
), am reiehlichsten Honig absondern

und (lurch ihre grosse. hellfarbige Krone sehr in die Augen fallen,

in bedeutender Anzahl. Sie stossen bei ihrem in der Kegel recht

-tiinnischen Besuche wohl meist ziemlich heftig an die vor der Kron-

I'.direnini'induii.u steheiiden. ilinen die pollenhedoekte Seite zuwendendeii

Autheren, deren, wie schon gesagt wurde, recht we

Pollen dabei abstaubt und ihren Kiissel und Kopf

1) Ich beobachtete als Besucher vorziiglich Sphinx convolvuli

tigustri; betreffs der bisher von anderer Seite beobachteten Besucher vergl. KM'TH,

Handbuch der Blutenbiologie, 2. Band, 1. Teil (1S9S), S. 16:'..

2) Wahrend der helleren Tagesstunden ist derDuft vielfach nur sehr schwach,

vielfach jedoch ziemlich kraftig.
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Jilics Wiksnkr: I her den Hitzelaubfall. 501

papillen bosetzten Partieu quer vor der Kronrohrennmndung stehen und
den Papillenstreif nach der Seite wenden, so miissen die Insekten beiin

Besuche derjenigen Bliiten, deren Griffel vollig entwickclt sind. die

am reichsten rait Papillen beseteten Griffelpartieu mit denselhen

Korperteilen, welche sie sieli beiin Besuche der jiingeren Bliiten rait

Pollen behaften, beruhren, und, falls an diesen Korperteilen Pollen

liafti-r. bestimben.

76. Julius Wiesner: Uber den Hitzelaubfall.

.eine in diesen Beriehten 1

) verott'ontlichte

nerlaubfall" und „Treiblaubfall" teile ic

i fiber den bei starker Sommerhitze un

eutrockenheit sicb einstellenden „Hitz<
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