
A. Schulz: Beitrage zur Kenntnis des Bliihens

einheimischen Phanerogamen.

TI. Anthriscus silvestris (L.) und A. vulgaris Pers.

Wie bekannt, fiihreii in den Blttten sehr vieler Gewachse die

Staobgef&sse wahrend des Bliihens autonome epinastische und hypo-

nastische Bewegungen aus. Zu diesen Gewachsen gehoren auch die

von mir untersuchten einheimischen Umbelliferen-Arten. Die Staub-

gefiisse dieser Arten machen zunachst eine epinastische, darauf eine

hyponastische und zuletzt eine nochmalige epinastische Bewegung;

dann fallen sie ab. Die einzelnen Arten weichen hinsichtlich der

Grosse dieser drei Bewegungen und der Art und Weise, in welcher

diese ausgefiihrt werden, recht bedeutend von einander ab.

Anthriscus silvestris iibertrifft durch die Grosse der ersten epi-

na>ri<cl urn Bewegung alle iibrigen von mir untersuchten Umbelliferen-

Arten. Wahrend des Knospenzustandes der Bliite stehen die Langs-

achsen der sich mit ihren Innenseiten beriihrenden — introrsen —
Antheren 1

) parallel der Langsachse der Bliite. Der freie Arm der

Filamentschlinge 2
) liegt zu dieser Z*>it der Antherenaiissenseite ent-

weder an oder steht ein wenig von ihr ab. Nach dem Bliilibeginne

bewegen sich die Kronblatter, welche bisher den Antheren lose an-

lagen, zusammen mit den Staubgefassen nach aussen. Die Kron-

blatter gehen zunachst nicht iiber eine zur Langsachse der Bliite

1) Die griinlichgclb-grauweiss gefiirbte Anthere besitzt einon ongefSht ellip-

tischen Umriss. Sie ist oben nur wenig, unten etwas mehr ausgebuchtet. Jbre

Innen- und ihre Aussenseite sind wenig gewolbt. Die Offnungsspalte ihrer Pollen-

sacke verlaufen in der Mitte ihrer Seitenflanken. Wie die Anthere der meisten

Umbelliferen-Arten, so ist auch die von Anthriscus silvestris an das Filament ein

wenig unterhalb ihrer Mitte inseriert.

2) Da in der Knospe das Filament recht bedeutend wiichst, die Anthere ih«

urspriingliche — aufrechte — Stellung aber nicht verlassen kann, so muss sich das

Filament an der Aussenseite der Anthere schlingenformig krummen. Der innere

Arm dieser Schlinge liegt der Anthercnaussenseite an; er wird im Laufe der Ent-

wicklung der Anthere von deren ausseren Pollensacken iiberwallt und fest zwischen

diese eingeklemmt. Das Filament tritt dann ungefahr im oberen Drittel der An-

there aus der Furche zwischen deren ausseren Pollensacken hervor. Da der innere

Arm der Filamentschlinge erst — und zwar durch das Aufspringen der Pollensacke

der Anthere — frei wird, nachdem sich der obere Teil des Filamentes wahrend

dessen Bewegungen fast oder ganz gerade gestreckt hat, so kann die Anthere vorher

leicht fur extrors gehalten werden. Das weissgraue Filament verjungt sich nach
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Beitrage zuv Kenntnis des Bliihens der

tmgefahr senkrechte Stellung hinaus 1
). Die Staubgefasse dagegen

d range n sich, oft schon bevor die Kronblatter ihre einstweilige Bnd-
lage erreicht haben, durch die Liieken zwischen den Knmldattern *;.

welche letzteren hierbei in der Regel etwas urn ihre Langsachse ge-

dreht werden, hindurch 3
). Das Staubgefass bewegt sich meist soweit.

bis seine Anthero sich mit ihrer Langsachse in einer zur Bh'iten-

li'ingsai'hse senkreohten oder annahernd senkrechten Stellung befin.let

nnd mit ihrer Spitze in den zweigeschlechtigen Bliiten*) den Fruchr-

knoten, in den mannlichen Bliiten den Bliitenstiel berflhrt"). Jetzt

ist der untere Toil des Filamentes ungefahr kreisbogig — mit nacli

aussen gerichteter Konvexitat — gekriimmt, wahrend der obere Teil

des Filamentes, soweit er nicht zwischen den Pollensjicken ein-

-eklemmt ist, etwas nach innen — d. li. nacli deft Fniclitknofen

bezw. dem Bltitenstiele hin — konvex gekriimmt ist und meist ein

wenig von der Anthere absteht. Nachdem das Staubgefass kurze

Zeit in dieser Stellung verharrt ist, beginnt seine hyponastische Be-

wegung. Diese pflegt beendet zu sein, wenn sich die Anthere, deren

Pollensacke sich entweder erst, dachdem das Staubgefass seine hypo-

nastische Bewegung beendet hat, oder schon etwas friiher offnen, ganz

oder ungefahr iiber der Blutenmitte befindet Zu dieser Zeit ist in

•der Regel nur noch der untere Teil des Filamentes, und zwar nacli

aussen konvex, gebogen. \\;"ilirend der — ganze — obere Teil — lu\

zur Insertionsstelle an das Filament — gerade oder doch fast gerade

1) Sio sind zu dieser Zeit in der Regel flach muldig — mit nach unten ge-

richteter Konvexitat — oder ganz ilach und nur an den Itandern ein wenig — meist

~>ii: — aufgebogen: hin und wicder sind sie jedoch mehr oder weniger

gewellt.

'-'i Die Krone dor zweigeschlechtigen Bliite ist ausgepriigt zygomorph. Das

untere Kronblatt ist das grosste, die beiden oberen Kronblatter sind die kleinsten

der Blutc Haufiir sind di. Blatter der unci. Seite der Bliite grosser als die ent-

sprechenden der anderen Seitc. Die Hiilften der seitlichen Kronblatter sind nicht

sclten ungleich gross; die ubrigen Kronblatter sind seltener unsymmctrisch gestaltet.

Die Zwischeartsme zwischen den Insertionsstellen der oberen Kronblatter einerseita

und denen der seitlichen Kronblatter andererseits pflcgen grosser zu sein als der

Zwischcnraum zwischen den Insertionsstellen der beiden oberen Kronblatter sowie

'lie Zwischenriiume zwischen den Insertionsstellen der beiden seitlichen Kronblatter

einerseits und der Insertionsstelle des unteren Kronblattes andererseits. In den

mannlichen Bliiten sind nicht seltcn alle funf Kronblatter gleichgross oder fast

ieirlmiMss Wahrend des Verstaubcns der Antheren und nach dicsem bis zum Ab-

•'• Hin und wi.'der le«rt sich ein Staubgefass test auf cins der amrrenzenden

4) Vergl. S. 21 Anm. 5.

.">) An manchen Staubgefiissen tritt di- Filamenrs.-hlinge weit vor und beruhrt

allein den Fruchtknoten bezw. den Bliitenstiel, wahrend die Anthere, die sich nicht

vulNtaudig Ins in cine zur Blutenlang>achs" >en]<ivchre Stalling be-iebt, mit jenen
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20 A. SCHULZ:

ist. Die Anthere steht nunmehr infolge der Geradestreckung des

Filamentes rechtwinklig oder ungefahr rechtwinklig zu diesem und

parallel oder ungefahr parallel zum Bliitenboden und zur Oberflache

der Dolde. Die Wandungen der beiden inueren Pollensacke nahern

sich nach dem Aufspringen soweit, dass sich ihre Rander beruhren.

Die Wandungen der beiden ausseren Pollensacke nahern sich da-

gegen nur soweit, dass sie, die sich ebenso wie die der inneren

Pollensacke an der urspriinglichen Innenflache etwas nach aussen

konvex wolben, zusamraen eine Mulde bilden; sie beruhren sich nur

an den beiden Enden. Ihre Rander sind etwas nach aussen um-

gebogen. Die Anthere nimmt hierdurch ungefahr die Gestalt eines

Kahnes mit kurzelliptischem Rande an, dessen konvexer Kiel nach

oben gerichtet ist und dessen Langsachse senkrecht zum Filamente

steht. Die ganzen Seitenflachen dieses kalmartigen Gebildes — die

urspriinglichen Innenflachen der vier Pollensackwandungen — sind

niit — weissgrauem — Pollen bedeckt. Dadurch, dass das kurze

Schaltstiick *) wahrend der Bewegungen der Pollensackwandungen

kollabicrt
2
), erhalt die Anthere einen hohen Grad von Beweglichkeit

Die Staubgefasse verharren nur kurze Zeit in der hyponastischen

Endstellung; dann beginnen sie sich von neuem nach aussen zu be-

wegen. Wahrend dieser Bewegung lockert sich die Yerbindung der

Staubgefasse mit der Blutenachse; darauf losen sie sich ab. Ent-

weder findet diese Ablosung statt, wenn sie sich ungefahr bis zu

einer zur Bliitenlangsachse senkrechten Stellung gesenkt haben; zu

dieser Zeit sind ihre Filamente ineist ganz gerade. Oder es erfolgt

die Ablosung der Staubgefasse fruher oder spater. Im letzteren Falle

krummen sich ihre Filamente mehr oder weniger stark nach oben

konvex. Nur selten gelangen die Staubgefasse soweit, dass ihre

Spitzen, wie bei der ersten epinastischen Bewegung, den Frucht-

knoten bezw. den Bliitenstiel beruhren. Zut Zeit dee Abfallens pflegen

die Staubgefasse eine Lange von l
2

ln—l
a

l4 mm zu besitzen.

Die beschriebenen Bewegungen werden nicht von alien funf

Staubgefiissen der Blute gleichzeitig ausgefuhrt. Die beiden seit-

liclieu Staubgefasse beginnen die Bewegungen stets spater als die

drei iibrigen, und zwar wie diese in der Regel oacheinander. Di«

Zwischcuzeiten zwischen dem Bewegungsbeginne der oiiizcliicn Staub-

ircfiissc ilrr l)hih> sind recht ungleich lang: in viclcn FiilltMi sind sit'

so kurz, dass sich vier oder sugar idle funf Staul)gvfa>sc gleichzeitig

mit dem Kriichtkuoten bezw. dem Blutenstiele in l-»en"dining hefindeii.

1) Das Schaltstuck heLt sich vor dem Kolla

2) Das Kollabiercn bcgiunt gewohnlich schon einigo Zeit

der Pollensacke.
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Beitrage zur Kcnntnis dcs Bluhcns dcr cinheim'ischcn Phanerogamcn. 21

Die zweigeschlechtige Bliite besitzt zwei Griffel
1

), von denen je

einer am inneren Rande jeder der beiden Halften des honiu-.-ibsun-

dernden epigynen Discus entspringt. Die Griffel pflegen zu der Zeit,

wenn das letzte Staubgefass abfallt, noch ganz unentwickelt zu sein;

sie sind noch sehr kurz, stark nach der audern Discushalfte bin ge-

neigt und in eine flache Grube an deren innerem Rande eingest-nkr.

Nunmehr beginnen sie sich zu verlangern und zu erhebeu. Wenn
ihre Enden dicht nebeneinander stehen, sind sie schwach nach aussen

konvex. Beim Weiterwachsen strecken sie sich gerade; wenn sie

senkrecht zur Bliitenebene stehen, pflegen sie ganz gerade zu sein.

Darauf neigen sie sich, wahrend das Xarbengewebe, welches ihre

ellipsoidischen Enden bedeckt, konzeptionsfahig wird, soweit nach

aussen, bis ihre Spitzen ungefahr l'/a mm °&er sogar noch ein wenig

mehr von einander entfernt sind. Sie sind zu dieser Zeit ungefahr

74
— 1 mm lang und erheben sich ungefahr ebeuso weit fiber die

Oberflache des epigynen Discus. Schon wahrend die Narben noch

konzeptionsfahig sind, pflegen sich die Griffel ein wTenig nach innen

konvex zu krummen. Nachdem die Narben ihre Konzeptionsfalii-kcit

verloren haben, wird diese Krummung in der Regel noch starker
2
).

Darauf pflegen die Griffel sich wieder aufzurichten und parallel zu

werden.

Die Halften des epigynen Discus, welche im Beginne der Weiter-

entwicklung der Griffel wenig gewolbt sind, wolben sich wahrend

dieser starker und nehmeu eine kraftig grune Farbung an; vorher

sind sie grunlich-weissgrau gefarbt. Die Kronblatter, welche zujener

Zeit meist ungefahr senkrecht zur Langsachse der Bliite stehen 3
),

senken sich wahrend der Weiterentwicklung der Griffel mehr oder

weniger, doch meist nicht so stark, dass sie mit der Fruchtknoten-

oberflache einen Winkel von w^eniger als 45° bilden; hierauf fallen

sie ab. Die horizontal ausgebreitete — zweigeschlechtige — Bliite

besitzt zu dieser Zeit, zu welcher ilire Nektarien noch haufig Honig

absondern, einen Durchmesser von ungefahr 5 mm i
Y).

1) Die ausgewachsenen Griffel verjungen sich nach der Spitze hin, besitzen

einen ungefahr ki-eislV»rniii.'eii ^n^rsclmitt und ein.- irriiiilich-srauv.'issc Farbe; die

Oberflache des konzeptionsfahigen Narbengewebes besitzt Fettglanz.

•2) In vielen Fiillon bleiben j.'.loch die Griffel ganz gerade.

B) Hin uud wieder neigen sich die Kronblatter schon wahrend dcr Staubgefass-

4) Wenn im iwildcli.Ti m.dir .il- 'in Kpi- zwci^r-sclilcchtiger Bluten vorhanden

bt, so beginnen nicht in alien Bitten die Btanbgeftsse ihre Bcwcgungeu glcich-

Z"itig, >">ndern deren Beginn schrcitet im Doldchen zentripetal fort.

5) Wie die Staubgcfasse und die Griffel, so fiihren auch die Blutcnstiele von

Anlkructu tihettrk wiihrend des Bluhens Bewcgungcn aus. Das Doldchen dieser

Art enthiilt bekanntlich sowohl zweigeschlechtige als auch mannhche Bluten, von

denen die crsteren die Peripherie, die lctzteren - deren Anzahl, und zwar entweder
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Die Bluten von Anthrisats sihestris, deren Xektaricn wiilnvnd

des Bliiliens reiclilich Hoirig absoudern, werden von vielen Insekten,

hauptsachlich Fliegen, besucht 1
). Die Besucher lecken oder saugen

die Dolden mchr odor weniger stark geneigt. Darauf ridden sie sidi auf. in- dh

Oberflachc der Doldchen ungefahr aufwiirts gerichtet ist. Nunmehr wachscn die

Stiele der zwoigesrhb'ditiLrcii Bluten der Doldchen — in den Dolden der holioivn

Ordnungen, deren Doldchen mir wenige zweigeschlechtigo Bluten cnthalten, ineist

auch gleichzeitig die einiger der iiussereii niaimlichei] Hliiten — starker und be-

wegen sic sich, schwach uach aussen kouvex gekriiitiiiit. Hwns nach innen. Hicr-

dnrch lT'Imi-' a diese Hliiten in cine solche Stellung, dass wahrend des Verstaubens

der Mehrzahl ihrer Antheren ihre Langsachsen ungefahr oder vollstandig in die

Lotlinie fallen; sic nehinen die ".nn/.e Oberflache des Doldchens ciu und stolid) ein-

ander so nahe. dass die iiussoren von ihnen sich scitlich beriihren und die inneren.

deren Stiele kurzer als die der iiusseren sind, von den letztercn zum Teil iredockt

werdeu. Die Stiele der mannlichen Bluten — vergleiche das oben Gesagte —

,

wdche bisher mehr oder weniger kurzer als die Stiele der zweigesohlechtigen Bluten

waren, verlangeru .sich, wiihrend die Staubgcfasso der zweiireschlechti^en Bluten

starker als bisher. Sie nei^on sich hierbei, schwach

ichen den zwcigcsdilediti^eii Bliiten hindurch

nach aussen, und zwar nicht selteu soweit, dass ii LSagMchsen ihrer zu diescr

Zcit meist schon offencu Bluten — die Staubgefiisse diescr Bluten liaben schon ihre

Bewegungen begonnen — schrag abwiirts gerichtet sind. Nicht selten befinden

sich zwischen diesen mannliehon Hliiten audi eiiie oder nielirere zweigeschlechtigo

Bluten. Wahrend des Verstaubens der letzten Antheren der zwcigeschlcchtigen

Bliiron senken sich die noch wciter wachsenden Stiele dieser letztcren — und wenn
niannliche Bluten an der Peripherie des Doldchens stehen, auch die diescr — wieder

etwas, und zwar meist soweit, dass die zweier gegenuberstehender Bluten znsanmieii

einen stumpf.n W i:ik.-l liilden. wiihrend sich gleichzeitig die Stiele dor iiwiiuiiiehen

Hliiten aut'riehti'ii. bis diese sich iiher der Mitto des linldehens, und zwar in iihu-

licher Stellung wie vorher die zwcigeschlcchtigen Bluten, befinden. Das Doldchen,

welches bisher eine ilache Oberflache besass, crhalt biordurch cine gewolbtc Ober-

flache. Nachdem die Btanl Ibwe^nngcn beendet

haben — die erste epinastische Bcwegung baben sie schon ganz oder fast ganz be-

endet, wahrend die Bluten noch uach aussen geneigt waren — . liehten sichdioSti.de

der zwcigeschlcchtigen Bluten, deren Griffcl jetzt heranreifen, soweit auf, bis die

Oberseiten der Nektarien aller — zweigeschlechtigcr — Bluten des Doldchens »n-

gcfahi in oiner Ebene liegen; zu diescr Zeit pflegcn die Narben diescr Bluten kon-

zeptionsfahig zu sein. Die zwcigeschlcchtigen Bluten drangen bei diosor Kinw;irt>-

bewegung die mannlichen Bluten, deren Stiele auch jctzt kurzer als die dor zwci-

geschlcchtigen Bluten sind, und deren Petalen sich entweder schon wiihrend d -

YerMauiiens ihrer letzten Antheren oder erst nach dem Abfallon ihrer Staubgelas>e

mehr oder weniger senken, zwischen sich zusammeu. Nachdem die Narben dor

zweigeschlochtigen Hliiten ihre Konzoptionsfiihi^keit einirebiisst liaben, und wiihrend

die schon etwas gencijjten Kronbliitter dieser Bliiten sich writer senken und darauf —
meist einzeln nacheinander — abfallen, bewegen sich die Stiele dieser Bluten noch

mehr nach innen, und zwar soweit, bis sich die oberen Enden der Fruchtknoten

beriihren; die Fruchtknoten der ausstiu. HI in n mi h ufig schon vorher ein wenig

nach innen geneigt.

1) Eine gr<>.-so Anzahl Besucher wird vun Mri.l.Ki; Die 1',,!:
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Beitriige zur Kenntnis des Bl&hens der Bin] .mien. 23

vorziiglich Honig, fressen oder sammeln jedoch auch Pollen. Bei

ihrer Ausbeutung der Bliiten sitzen die Besucher entweder eiemlich

unbeweglich auf diesen, oder sie bewegen sich lebhaft auf ihnen. Sie

besuchen in der Regel eiue grossere Anzahl der in dichtbliitigen, in

der Dolde einander sehr nahestehenden Doldchen vereinigten Bliiten

naclieinander, wobei sie ineist von einer zur anderen kriechen. Selir

hiiufig kriechen sic bei ihrem Besuche einer Dolde iiber eineAnzalil

der Bluten hinweg ohne diese auszubeuten. Die Insekten beriihren

bei ihrem Besuche derjenigen Bluten, deren Staubgefiisse die hypo-

nastische Bewegung beendet oder bereits einen kleinen Teil der

zweiten epinastischen Bewegung ausgefuhrt haben, die zu dieser Zeit,

wie dargelegt, schrag nach oben gerichteten pollenbedeckten Seiten-

fiachen der ungefahr senkrecht zu ihren Filamenten und ungefahr

parallel zur Oberflache der Dolde stehenden Antheren mit denselben

Korperteilen — und zwar die grosseren Besucher wohl hauptsachlicli

mit der Unterseite des Korpers — , mit welchen sie in den besuchteii

alteren zweigeschlechtigen Bluten die konzeptionsfiihigen ellipsoidisehen

Narbenkopfe, die sich ungefahr an denselben Stellen befinden, an

welchen sich in jenen Bluten die Antheren befinden, beruhren, und
bestauben die Narben mit dem Pollen, mit welchem sie sich in den

jungeren Bluten behaftet haben 1
).

Bei Anthriscus vulgaris, deren Bluten samtlich zweigeschlechtig

sind, 1st die erste epinastische Bewegung des Staubgefasses wesent-

lich kleiner als bei Anthriscus silvestris. Das Staubgefass bewegt sich

li'Xlisteiis soweit, dass sich die — morphologische —Basis seiner —
introrsen — Anthere ungefahr in der Hohe seiner Insertionsstelle

befindet. Zu dieser Zeit ist das Filament ein wenig ab warts gone igt

"nd ungefahr S-formig — im unteren Teile nach oben, im oberen,

bedeutend kiirzeren Teile nach unten konvex 2
) — gekrummt; die

Langsachse der Anthere 3
) befindet sich in einer der Langsachse der

Bliite parallelen oder annahernd parallelen Stellung
4
).

1) Die Darstcllungen, welche MtJLLER (a. a. 0., S. 104-105), VEEHOEFF
fBlamen und Insekten der Insel Norderney und ihre Wechselbeziehungen, Nova
Acta der Kais. J.eopold.-Carolin. Deutschen Akademie der Naturforscher, (51. Bd.,

K». -' (1893), S. 77-79], lowie Mac Leod [Over de Bevruchting der Bloemen in

!

"''
t K'MiipiscL Gedeeltc van Vlaanderen, 2. Teil, Bot. Jaarboek, uitg. door het kruid-

kundig Genootschap Dodonaea te Gent, 6. Jahrg. (1894), S. 11U u. t. (2S2 -28.7)1,
von den Bliite n und i

• Biiiiieu \ n .1' //> n* .,,i, <tri> gegeben haben, entsprechen
ebenso wenig wie die Abbildun^n dieser Sehriftst ,-ller vollig den Tatsachen.

2) Der obere Teil ist nicbt selten mehr oder weniger scharf winklig gebogen.

0) Die \\,i-,.i, b •.! ii._. Ibe Vnihere besitzt einen ungefahr knrzelliptischen Um-
""• 8k is! an der Spitzo wenig, an der Basis etwas starker ausgebuchtet. Im
ubrigen gleicht sie fast vollstandig der von Anthriscus silvestris.

4) In der Kuospe beriibren sich die aufrecht, parallel der Bluten
stehenden Antheren rait ibren Innenseiten. Das sich nach der Spitze hin verjungende,
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24 A. SCHULZ:

Dagegen ist bei Anthriscus vulgaris die hyponastische Bewegung

des Staubgefasses grosser als bei Anthriscus silvestris. Das Staubgefass

bewegt sich
l

) soweit, bis seine Anthere entweder die Spitze oder die

Seitenfianken eines — and zwar meist des nachsten — der beiden

sehr kurzen, senkrecht oder fast senkrecht zur Bliitenebene stehenden

Griffel
2
) beriihrt oder — so, und zwar haufig, bei den seitlichen Staub-

gefassen — zwischen die beiden Griffel tritt und beider Flanken be-

ruhrt 3
). Das Filament ist jetzt meist ungefahr kreisbogig — mit

nach aussen gerichteter Konvexitat — gekrummt. Sein unterster

Teil liegt an der Seitenfianke des epigynen Nektariumdiscus fest an;

sein oberer Teil steht von der zu dieser Zeit schwach gewolbten

Oberflache des Discus mehr oder weniger weit ab. Die Pollens&cke

der Anthere offnen sich im Verlaufe der hyponastischen Bewegung

des Staubgefasses. Ihre Wandungen fiihren darauf in der Kegel die

gleichen Bewegungen aus wie die Pollensackwandungen von Anthriscus

sihesiritj so dass die Anthere von Anthriscus vulgaris meist dieselbe

Gestalt erhalt wie die jener Art. Da die Anthere von Antkrixta

vulgaris wie die von Anthriscus silvestris infolge Kollabierens des

Bchaltstuckefl sehr beweglich wird, so legt sie sich, wenn sie durch

das Filament am Schlusse der hyponastischen Bewegung an den

Griffel gedruckt wird, mit einem grossen Teile ihrer pollenbedeckten

Oberflache dicht an die mit Narbengewebe bedeckte Oberflache des-

selben an und behaftet diese in der Regel recht reichlich mit —
grauweissem — Pollen. Die Antheren bleiben einige Zeit in Be-

ruhrung mit den Griffeln, dann beginnt die zweite epinastische Be-

wegung der Staubgefasse. Wahrend dieser Bewegung vermindert

sich die Krummung der Filamente; wenn die Staubgefasse ungefahr

nent steht zu dieser Zeit cbenfalls ungefahr aufrecht. Sein u

langerer Teil ist schwach nach aussen konvex gekrummt und liegt oben der A

seite der Anthere mehr oder weniger weit an. Sein oberster Teil bildet nicht wie

bei Aiitliri.-cus .siivcstrix eine Sclilinye, sondern ist kurzbogig oder hakig gekrummt
er befindet sich zwischen den beiden aussercn Pollensiickcn in der Aussenfurche del

Anthere, in welche er ungefahr in der Mitte der Anthere eintritt. Seine Insertions-

stelle an die Anthere liegt ein wenig unterhalb der Mitte der letzteren.

1) Die Staubgefasse fiihren ihre Bewegungen, und zwar in derselben Iteihen-

folge wie bei Anthriscus sih'r*tr,s, so sclmell nacheinander aus, dass sich selir li.
:'nilig

zwei, seltener drei Antheren gleichzeitig mit den Griffeln in Beriihrung befinden.

Die Bewegungen der Staubgefasse einer Blute erstrecken sich bei normaler Wittc

rung in der Regel auf zwei Tage. Der Beginn der Bewegung des ersten Staub

gefasscs ist an keine bestiinmte Stunde gebunden.

2) Griffel und Discus besitzen zu dieser Zeit zusammen eine Hohe von un

gefahr 7,-7, mm.

3) Hin und wieder bewegen sich zwei gegeniiberstehende Staubgefasse gleich

zeitig nach innen, stossen mit ihren Antheren aneinander und verhindern hierdurch.

dass die letzteren die Griffel uberhaupt oder doch mit einem grosseren Teile ihrei

Oberflache beruhren.
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sfiikrccht zur Langsachse der Bliite stelien, pflegen die Filamente

gerade zu sein. Die Staubgefasse besitzen zu dieser Zeit entweder

die Lange oder — meist — nicht ganz die Lange des langsten der

Kronblatter der Bliite
1

), welche einige Zeit nach dem Aufbluhen der

Bliite in erne zur Langsachse derselben senkrechte Stellung gelangen

und in dieser bis zum Abfallen zu verharren pflegen. Der Durch-

messer der Blute betragt zur Zeit des Abfallens der Kronblatter in

der Kegel ungefahr 2 mm. Wenn das Staubgefass ungefahr senkrecht

zur Bliitenlangsachse steht, pflegt seine Befestigung sich zu lockern

und es abzufallen. Seltener fallt es bereits ab, bevor es in diese

Stellung gelangt ist, oder bewegt es sich, bevor es abfallt, iiber die

senkrechte Stellung hinaus in eine etwas geneigte Stelluug. Sein

Filament ist im letzteren Falle zur Zeit des Abfallens entweder

schwach S-iormig — und zwar ahnlich, doch schwacher als am
Sclilusst' der ersten epinastischeu Bewegung — oder einfach schwach

uach oben konvex gekrtimmt.

Wie vorhin dargelegt wurde, werden bei Anthriscus vulgaris die

Narben regelmassig durch die sich einwiirts bewegenden Staub-

gefasse derselben Bliite mit deren Pollen bestiiubt. Diese spontane

Selbstbestaubung ist wohl bei den weitaus meisten Bliiten von An-

thriscus vulgaris die einzige Art der Bestaubung. Denn die Bliiten,

welche wegen ihrer unbedeutenden Grosse und unscheinbaren Farhuim

und da sie nur in geriuger Anzahl 2
) in der Dolde vereinigt sind,

wenig in die Augen fallen und nicht duften, werden, obwohl ilire

Xektarien bei giinstiger Witterung recht reichlich Honig absondern 3
).

selbst an insektenreichen Stelien
4
) nur sehr sparlich von Insekten —

die meisten Besucher sind kleiue Fliegen — besucht 6
).

1) In der Regel sind nicht alle funf Kronblatter der Blute — sie sind un-

-: f.ilu keilfOrmig und wahrend des grossten Teiles der Zeit des Bliihens weiss gc-

farbt — gleich gross; das untere ist fast immer etwas grosser als die anderen, von

denen sehr haufig die beiden seitlichen die beiden obcren in der GrSsse etwas

2; Jede Uolde besteht in der Regel aus drei Doldchen, von denen je&ea meist

nur drei Bliiten enthalt.

3) Der Honig tritt zuuachst in kleinen Tropfen auf der graugrunen Oberflache

lei N'.ktariums auf. Diese Tropfen flicssen meist zu einer cinzigen, die ganze Ober-
flache des honigabsondernden Gewebes der Bliite bedeckenden, mehr oder weniger
dickea Eloiligschicht zusammen. Die Honigabsonderung beginnt in der Regel erst

zur Zeit des Aufspringens der ersten Anthere, dauert aber meist noch eine Zeit
lang fort, nachdem das letzte Staubgefass seine zweite epinastische Bewegung be-
endet hat.

4) Die Art wachst meist an insektenarmen Stelien.

5) Weder die Blutenstiele, noch die Doldchenstiele fiihren bei Anthriscus vul-
trii Vlhrend des Bluhens, sowie vor und nach diesem so mannigfaltige Bewegungen

\nikri$eu$ silvestris. Die Doldchen der einzelnen Dolden sowie die Bluten
der einzelnen Doldchen sind wahrend des Bluhens sehr geniiherf: die K!iit< n nrenden
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Wie im Vm-stelu-mlen dargelegt wurae, machen die Staubgefasse

der beiden behandelten Anthriscus-Arten die gleichen drei autonomen

tftttationsbewegungen. Von diesen drei Bewegungen hat die erste

epinagiwche Bewegung bei beiden Arten keine direkte Bedeutaog fttr

das Zu>tamlekummen der Bestaubung der Narben. Bei Antlirisais

v/Ar.s7/v'.v werden durch die zweite epinastische IJowegung die Stauh-

gefassr zu der Zeit, wenn unter normalen Verhaltnissen an ihren

Antheren nur noch sparlich Pollen haftet, wenn sie also fur die Be-

staubung nur noch wenig Wert haben, so stark gesenkt, dass sie

von den die Bluten besuchenden Insekten nicbt mehr mit denjenigni

K.'ii |h rtcilen, welche sich jene vorher an den Antheren hochstehender

Staubgefasse am reichsten mit Pollen bestaubt haben, beriihrt werden,

dass sie also den Pollen von dem Insektenkorper nicht oder nur in

unbedeutendem Masse wieder abstreifen konnen. Da sie jedoeh, \\ i

<

i

dargelegt wurde, viel friiher als die Narben konzeptionsfahig werden

abfallen, da sie also, auch wenn sie ihre epinastische Bewegung nicht

;iii>t'ii!iir»Mi, die Insekten in keiner Weise hindern wurden, die kon-

/cpridiistahigen Narben mit ihren pollenbedeckten Korporteilen zu

beruhren 1

), so hat auch diese epinastische Bewegung keine sehr

grosse Bedeutung fur das Zustandekommen der Bestaubung der

Nat-hen-) 3
). Eine viel grossere Bedeutung fur die Bestaubung der

Xarben besitzt bei beiden Arten die hyponastische Bewegung der Staub-

gefasse. Bei A/it/ir/xms W/W/7,s lieiinden sich infolge dieser Be-

wegung die Antheren zu der Zeit, wenn ihre Pollensacke auf-

springen — dies findet gewolmlich erst statt, wenn die Staubgefasse

ihre hyponastische Bewegung ganz oder fast ganz beendet haben —

,

und noch einige Zeit naehher, wenn sie also am reichsten mit Pollen

bedeckt sind, oberhalb der Nektarien, und zwar ungefahr an den-

selben Stellen wie — in den zweigeschlechtigen Bluten — spater die

zu tlieser Zeit ihre Offnung ganz oder ungefahr nach oben Nach dem Bluhen rer-

langern sich die Bluten- und Doldchensticle noch etwas, wobei sie sich etwas

senken, so dass nicht nur die einzelnen Bluten der Doldchen — in denen sich die

Griffel und der Discus noch etwas vergrossern — , sondern auch die einielnfiB

Diildchen 'lor DoMe etwas auseinander rucken.

1) Es ist nicht ohne Bedeutung, dass die Griffel erst so spilt heranwachsen,

la si»>. tails sie von vornherein ihre endgiiltige Lange besassen, die Abstreii'ung des

I'ull.iis von den Antheren durch die Besucher erschweren und ausserdeni einen Teil

des an dem Insektenkorper haftenden Pollens von jenem , und zwar wegen der Un-

reife der Narben ganz nutzlos, wieder abstreifen wurden.

2) Bei Anthriscus vulgaris hat diese Bewegung gar keine Bedeutung fur die

Bestaubung.

3) Eine viel grossere Bedeutung hat diese Bewegung bei denjenigen auf In-

scktenbestaubung angewiesenen Gev. ,. Illiiteneinrichtung, deren

M nicht abfallen, z. B. bei zahlreichen ausgepragt proterandriseheJ
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konzeptionsfahigen Narben. infolge (lessen werden die letzteren von

den Besucliern, die entweder auf den — in dichtblfltigeq Doldchep

und Dolden vereinigteu — Bliiten ziemlich unbeweglich sitzen oder

sich auf dieseii lebhaft bewegen oder iiber sie hinweg kriechen, mit

driisellien Kdrperteilen beruhrt, mit welchen die Besucher beim Be-

suche der jungrivn Bliiten die dieht mit Pollen bedeckten Antheren

beruhren und welehe sie sich hierbei mehr oder weuiger reichlich

mit Pollen behaften. Bei Anthriscus vulgaris gelangen die Staub-

gefasse durch ihre hyponastische Bewegung so weit nach innen, dass

ihre Antheren, deren Pollensacke nicht lange vorher aufspringen und

an denen in der Kegel noch recht viel Pollen haftet, die zu dieser

Zeit konzeptionsfahigen Narben beriihren und hierbei unbedingt be-

stauben.

Bei Anthriscus silvestris haben nicht nur die hyponastische Be-

wegung der Staubgefasse und der Umstaud, dass sich die Pollensiicke

gewdlmJich erst offnen, wemi die Staubgefasse ihre hyponastische

Imwo-uii- -;inz oder fast ganz beendet haben, sondern audi der Um-
stand. dass die. urspriiuglieh introrsen, Antheren zu der Zeit, wenn
sich ihre Pollensiicke offnen, und noch einige Zeit nachher, ungofahr

senkrecht zu ihren Filamenten 1

) und ungefahr parallel zu der Ober-

1) Pie Erscheinung, dass die Antheren sicli vor dem Aufspringen ihrer Pollen-

-iieke odt'r wahreud dieses senkreeht oder ungefahr senkroeht zu ihren Kilanienten

und ungefahr parallel zu der Oberflache. des Bliitenstandcs stellen und diese StdUBDg
einige Zeit, und zwar wenigstens so lange, als nnter normalen \Yrhaltuissen Pollen

in reiehlicherer Menge an ihncn haftet, beibehalten, dass die Wandungen ihrer

Pollensacke nach deren Offnung eine solche Lage annehmen, dass die — von den

urspriinglichen Innenfliichen der Pollensacke gebildeten — polleubedeckten Flachen

der Antheren so lange, als die Antheren ihre angegebene Stellung zura Blutenstaude

besitzen, mehr oder weuiger nach oben — d. h. von der Oberflache des Blutcn-

standes und dem Grunde der Blute weg — gerichtet sind, und dass sich spater

die mit konzeptionsfahigem Narbengewebe bedeckten GrilTelpartien ganz oder nn-

getabr in dersclben Lage, sowie ungefahr in derselben Entt'ernung von der Ober-
flache des Blutenstandes und voin Grunde der Blute und ungefahr in derselben

Ebene — wenn auch meist nicht an denselben Stellen — befinden, wie vorher die

polleubedeckten Flachen der Antheren, findet sich ausser bei den beiden im vorstchenden

behandeltcn und zahlreichen anderen Umbelliferen-Arten auch bei eincr grossen
Anzahl el, onfalls protoramlriseher Arten anderer Familien mit kopfigen oder doldigen
oder dichtblutigeu trugdoldigen Blutenstanden, mit zur Zeit des Ausstaubens der
Antheren und der Konzeptionsfahigkeit der Narben das Perianth der Blute iiber-

'a^enden Staubgeta.^en und <.iriffeln mid mit im lUiiteimrunde hezw. in der Bluten-
'»'"• beiindlitliem, leicht erreichbarem Honig, deren Bliiten von den Insekten in
derselben Weise besucht uud ausgebeutct werden wie die von Anthriscus si/cestri,,

Solche Arten sind z. B. Mentha aynatica und Mentha arvensis, Valeriana officinalis
"'"I vonvandte Yakritinn-brtvvi. sowie zahlreiche Dipsacaceen, z B. Knautia arvemi*,

' ; \ im ch veriu • d si h oancb g sa re cinxeln stehende oder
doch nicht in dicht- und rcichblutigen Blutenstanden vereinigte Bluteu mit zahl-

lirend dcs Ausstaubens der Antheren das geoffnete Perianth iiborragond.-n
StaubgefSsscn, mit wahrend der Kon/.e|iti..n>f.:

iliigk.-i! der Narben ebcnfalls das
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flache der Nektarien und der Dolde stehen, sowie der Umstand, dass

sich die Wandungen der Pollensacke nach deren Offnung so weit

nach aussen kriimmen, dass sie zusammen ein kahnformiges Gebilde

bilden, dessen Kiel so lange wie die Anthere ungefahr parallel zur

Oberflache der Dolde stelit direkt nach oben gerichtet ist und dessen

Beitenflachen — die urspriinglichen Innenflachen der Pollensacke —
mit Pollen bedeckt sind, grosse Bedentung fiir das Zustandekommen

der Bestaubung. Denn infolge dieser Lageveranderung der Antheren

und ihrer Pollensackwandungen befindet sich der Pollen zu der Zeit,

wenn die Antheren am reichsten mit Pollen bedeckt sind und sich

an solchen Stellen befinden, dass sie von den Besuchern der Bliite

mit denselben Korperteilen beruhrt werden, mit welchen jene in .

den alteren zweigeschlechtigen Bliiten die konzeptionsfahigen Narben

bertthren, in einer solchen Lage, dass er durch die — auf den Bliiten

sitzenden oder sich auf diesen hin und her bewegenden oder fiber sie

hinweg kriechenden — Besucher bequem von der Antherenober-

flache abgestreift werden kann. Die Abstreifung des Pollens von der

Anthere durch die besuchenden Insekten wird noch dadurch, dass

die Anthere wahrend des Aufspringens ihrer Pollensacke eine grosse

Beweglichkeit erhalt
1

), erleichtert, da infolge hiervon die Anthere

sich dem Korper des Besuchers enger anschmiegt und einen viel

grosseren Teil ihrer pollenbedeckten Oberflache mit ihm in Beriihrung

bringt, als wenn sie am Filamente unbeweglich befestigt ware.

Auch bei Anthriscus vulgaris hat der Umstand, dass die Antheren

nach der Offnung ihrer Pollensacke einen hohen Grad von Beweg-

lichkeit besitzen, eine grosse Bedeutung fiir die Bestaubung der

Narben. Denn die Antheren legen sich, wenn sie durch die Fila-

mente an die Griffel gedriickt werden, infolge ihrer grossen Beweg-

lichkeit meist gerade mit einer ihrer pollenbedeckten Seitenfl&cheD

an die konzeptionsfahige Griffeloberflache an.

Die einjahrige Anthriscus vulgaris stammt offenbar von eimr aus-

dauernden 2
) Art ab 3

), bei welcher das Bluhen der Bliite ebeneo

langsam verlief wie bei Anthriscus silcestris, und welche infolge dessen

wie diese Art keine spontane Selbstbestaubung besass, sondern auf

Perianth fiberragenden Griffeln und mit in der Blutenmitte oder am Grunde der

Staubgefasse befindlichem, leicht erreichbarem Honi^', z. B. die Bliiten von Rubus-

Avten. Diese Einrichtungen haben bei diesen Gewachsen dieselbe Bedeutung f5r

das Zustandekommen der Bestaubung der Narben wie bei Anthriscus silvestris.

1) Es ist eine weit verbreitete Erscheinung, dass wahrend des Aufspringens der

I'.-lleiisark.' — .lurch da> K<dlabieren des Schaltstiickes — die bis dahin unbeweg-

lich am Filamente befestigte Anthere einen hohen Grad von Beweglichkeit erhalt.

2) Anthriscus vulyaris stammt entweder direkt von einer solchen Art oder

erst von einer auf eine solchc Art zuruckgehenden, mit spontaner Selbstbestaubung

ausgestatteten Art ab.

3) Wahrscheinlich stammen in den hoher stehenden Dicotylen-Familicn alle

Artcn, in deren Bliiten regelmassig spontane Selbstbestaubung, d. b. Bestaubung
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ng durch Insekten angewiesen war. Entsprechend der

schnellen Entwicklung der vegetativen Teile verlauft bei Anthriscm

vulgaris audi das Bliiheu schnell, viel sehneller als bei Anthriscm

silct'stris. ])ie erste epinastische Bewegung ist bei ihr unbedeutender

als bei dieser Art, daftir ist jedoch die hyponastische Bewegung bei ihr

bedeutender als bei Anthri.scits silrestris. Auch bei den meisten (ibrigcn

Gattungen oder Familien 1

), deren Arten nutierende Staubgefasse be-

sitzen, ist die hyponastische Bewegung der Staubgefftase in der h\_:< I

desto bedeutender, je kvirzer die Bluhdauer der Bliite der betreffenden

Art ist.

dfs konzeptionsfahigen Gewebes der Blute mit dem Pollen derselben Blute farch

dercn eigene Krafte, stattfindet, vou solchen Arten ab — vergl. hierzu S. 28 Anm. 2—,
in deren Bluten spontane Selbstbest;iui» nog eotwedez gsr nicht oder doch nicht

rrurimiisMi.- stattfand. die vielmehr ganz oder fast ganz auf Irisektenbestaubung an-

gewiesen waren. Die Individuen der meisten dieser Arten mit regelmiissiger
spontaner Selbstbestaubung besitzen wic die von Antk it u vulgaris kurze — ein-

oder zweijahrige — Lebensdauer und konnen sich nicht auf vegetativem Wege

Mitteln zur Anlockung von Insekten ausgestattet sind und ihre Individuen nicht

eine langere Bliihdaucr besitzen, oder wenn ihre Bluten nicht regelmassig durch

bewegte Luft oder bewegtes Wasser bestaubt werden, rcgelmassige spontane
abung unentbehrlich, da sic obne allj. •. liehereiehe

Samenproduktion nicht existieren konnen, diese aber nur bei regelmassig statt-

findendcr spontaner Selbstbestaubung erfolgt. Zweifellos konnen aus Arten mit

regelm&ggiger spontaner Selbstbestaubung wieder Arten hervorgehen, deren

Blftten lc. i 1 1
.

• odez keim regelralssige spontane Selbstbestaubung besitzen. Die An-

zahl derjenigcn Arten, in deren Bluten regelmassig spontane Sclbsth-

-tattiimi.'t, ist sehr bedeutend; recht viele dieser Arten sind ganz auf diese II.

-

staubung angewiesen, da ihre Bluten nur selten — die mancher Arten fast nie —
auf andere Weise bestaubt werden. Ks scheint dies manchen neueren botftoischen

in, z. B. Noll, unbekannt geblieben zu sein. NOLL lussert sich in

seiner Bearbeitung der Physiologie in dem „Lchrbuch der Botanik fiir Hochschulen"

von Strasbukckk, Noli., ScilKXrK und Karstkx k;. Aull., 1<m»|, S. •_'."><>) fiber

die Bestaubung der Phancrogamen folgendermassen: „Die doppelt umhauteten Pollen-

k'jrner be.>itzen keine Fig. nbew egiing, sondern werden mit fremder Hilfe (durch
Luft- oder Wasserstromungen, vornehmlich aber durch Tiere) direkt auf die Sainen-

anlagrn oder auf die Frurhtknoten ubertrngen .• Auf den folgenden Seiten bchandelt

a nun diese drei Arten der Pollenubertragung etwas eingehender, darauf sagt er
'S. -_»o2 : .W'eim wir hotzdem in einer Minderzahl y»ii fallen Selbstbefruchtung als

Kegel oder Notbehelf voriin.len. so bewcisi das . . .« „Haufig fiihrt aber die regel-

niiissig erfolgende Selbstbestaubung nicht auch zur Selbstbefruchtung . .
." Jn gc-

wisson Fallen tritt Selbstbefruchtung ein, wenn eine Fremdbestauhung i\b.rhau[.t

nicht erfolgt, oder sie geht auch neben dieser her . .
." „Bei manchen Familien

Umui.'ii neben ,leti grossen. auf Kreuzbefruehtung durch Insekten eiugeriehteteu
I'lut.-ri kleine unsrlieinbarc Blutchen vor, die . . . sich gar nicht entfalten und nur

'

1 " r ''
]| Selbstbefruchtung Sanien tragen." Noll scheint soinit auch bei der „Selbst-

bestaubung" eine PollenQbertragung durch „fremde Hilfe" anzunehmen.
1) So z. B. in der Familie der Alsinaceen, wie ein Vergleich von Cerastium
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