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482 Ludwig, Bestubungseinrichtuiigen der Pflanzen.

wird. Er findet als Antwort darauf, dass dabei Berhr ungs-
wirkungen und chemische Reize m.agebend seien. Den
richtenden Einfluss der letztern, welcher z. B. auch von Stahl

fr die Bewegung- der Mycetozoen- Plasmodien, von Pfeffer fr die

Bewegung der Spermatozoiden in die Archegonien verantwortlich ge-

macht wurde, nennt er die frhem Bezeichnungen Trophotropismus
und Chemotropismus vereinigend Chemotaxis. Vermge der

Berhrungswirkungen legt sich der Pollenschlauch dicht an dies Sub-

strat an. Bei seinem Eindringen kommen die verschiedenen Struktur-

verhltnisse der Narben und der zur Durchbrechung der Zellwnde

ntigen wohl nachSpecies verschiedenen Ausscheidungen (Enzyme)
der Pollenschluche in betracht.

Nchst der St rasbrg er 'sehen Arbeit ber Bestubungseinrich-

tungen berhaupt sind eine Anzahl neuerer Arbeiten ber Anpas-

sungen der Bestubung an Insekten zu verzeichnen.

Wir erwhnen von ihnen zunchst die von Trelease ber das

Nektarium von Yucca. Trelease besttigt die eigentmliche
krzlich hier errterte Anpassung der Yucca -Motte an die Yucca-

Pflanze, die wie Riley zuerst nachwies von jener in aller Form

willkrlich bestubt wird, damit deren Brut in den heranwachsenden

Samen die ntige Nahrung vorfindet. Riley hatte jedoch geglaubt,

dass die Narbenhhle, in welche durch die Motte der Bltenstaub

hineingestopft wird, gleichzeitig die Rolle eines Nektariums spielte

und die Motte durch Darbietung des Nektars entschdigte. Dies wider-

legt Trelease. Yucca filamentosa sowie auch andere von ihm unter-

suchte Arten von Yucca haben vielmehr Septaldrsen, wie sie

krzlich 1

)
Grassmann fr die Monokotyledonen als sehr verbreitet

nachgewiesen hat, d. h. in den zwischen den Fruchtknotenkammern

befindlichen Scheidewnden gelegene Drsen, die unter der Narbe nach

auen mnden. Dass diese letztern durch die neuere Anpassung der

Yucca an die Bestubung durch die Pronuba Yuccasella in den Hinter-

grund getreten sind, folgt aus ihrem verringerten Sekretionsvermgen.

[Die Yucca wird auch in deutschen Grten gezogen, wo Pronuba und

Prodorus, die heimatlichen Bestuber der Pflanze, fehlen; hier wre
darauf zu achten, ob nicht die Septaldrsen zu voller Entwicklung

gelangen, um einen andern Besucherkreis herbeizulocken. Ref.]

In Verbindung mit der Bestubungseinrichtung der Yucca be-

sprachen wir frher 2
)
die der Feigenarten, zuletzt die der brasiliani-

schen Feigen, lieber diese letztern handelt eine kleinere neuere Arbeit

von Fritz Mller.
Es wird darin die frhere Vermutung der Zugehrigkeit der

Feigenwespengattung Trichaulus zu Critogaster besttigt. Die unter

1) Biol. Centralbl., Bd. V, S. 561.

2) Biol. Centralbl., Bd. V, S. 561-561, 744-716; Bd. VI S. 120-121.
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letzterem Namen beschriebenen flgellosen Wespen sind die Mnnchen
von Trichaulus. Dagegen fand Fritz Mller, dass die 3 von ihm

beobachteten Arten Critogaster singularis, C. piliventris und C. nuda

nicht, wie er frher vermutet hatte, Mnnchen desselben Weibchens

Trichaulus versicolor sind, sondern verschiedenen Arten von geflgelten
Weibchen {Trichaulus) zugehren. T. versicolor gehrt zu Critogaster

singularis.

Von weitern Arbeiten etc. ber Bestubungseinrichtungen ein-

zelner Pflanzenarten und Familien erwhnen wir zunchst eine brief-

liche Mitteilung von Fritz Mller, nach welcher Gloriosa superba
weder Hymenopteren, wie Delpino zuerst, noch Schwrmern, wie er

spter (Ulteriori osserv.) meinte, sondern Tagschmetterlingen
angepasst ist. Es beweisen dies unter anderem die Geruchlosigkeit,
die Farbe und namentlich der Farbenwechsel der Blumen, die sich

nach der Bestubung lebhafter rten. E. Low hat an einem lang-

griffligen Exemplar der Arnebia echiodes, dem einzigen des Berliner

bot. Gartens, die Erfahrung gemacht, dass diese Pflanze trotz illegi-

timer Bestubung dort einige Samen ansetzt, also zwar eine stark ge-

schwchte Fruchtbarkeit, nicht aber Selbststerilitt zeigt, whrend
z. B. Pulmonaria selbststeril ist. Dass von zwei nahe verwandten

Pflanzenarten die eine autokarp, die andere selbststeril sein kann,
hat Ref. erst krzlich an Arten der Gattung Erodium erfahren. Von
den beiden perennierenden in der Blte mit groen Saftflecken ver-

sehenen Arten E. Maerodenum und E. maneseavi ist die erstere vllig

selbststeril; die letztere ist zwar von stark geschwchter Fruchtbarkeit,

erzeugte aber doch lebensfhige Samen, aus denen in diesem Jahre

krftige Exemplare der Pflanze herangezogen wurden.

Am umfangreichsten sind zwei Arbeiten von E. Low ber die

Bestubungseinrichtungen von Labiaten und Borragineen, welche der-

selbe im Berliner bot. Garten beobachtete. Es bilden diese Arbeiten

eine Fortsetzung der in Bd. V S. 3336 dieser Zeitschrift besprochenen

grern Arbeit desselben Verfassers.

Verf. beschreibt in denselben zunchst fr eine grere Anzahl

fremdlndischer Arten die Blteneinrichtung und gibt sodann einen

allgemeinen vergleichenden Abriss der gesamten biologischen Blten-

verhltnisse fr die beiden Familien, wobei wie in der frhern Arbeit

des Verf. auch auf die bestubungsvermittelnden Insekten ein beson-

deres Augenmerk gerichtet wird.

Die Arten, deren Blteneinrichtung und Bestuberkreise eingehen-
dere Schilderung erfahren haben, sind die folgenden:

Labiatae: Phlomis Busseliana Lag. (Syrien, Levante), Betonica

grandiora Steph. (Kaukasusprovinzen und Nordwestasien), Lamium
Orvala L.

,
L. garganicum L., Nepeta Mussini Henck (Kaukasus),

N. melissaefolia Lam. (Sdeuropa), N. macrantha Fisch. (Mittel- und

Sdrussland), Lophanthus rugosus Fisch. A. Mey. (Nordamerika),
31*
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Pycnanthemum pilosum Nutt. undP. lanceolatum Purs h (Nordamerika),
Salvia glutinosa L., Plectranthus glaucocalyx Mac. (Ostasien).

Borragineae: Echium rosidatum L g e., Psilostemon Orientale DC,
Symphytum cordatum Willi., S. grandiorum DC, S. asperrimum Sims.,
S. officinale L. var. , Anchusa ochroleuca B. (Sdrussland, Orient),

Caryolopha sempervirens L. (Sdeuropa und England), Arnebia echioides

DC. (an den Lappeneinschnitten der Cor olle jngerer Blten dieser

Pflanze finden sich schwarz-violette Saftmalpunkte, die nach 1 3tgiger
Bltezeit der betreffenden Blumen allmhlich verschwinden und in

altern Blten fehlen, was mit dem geringen in kleinen Nektarien ge-

bildeten Honigvorrat in Verbindung stehen mag.), Caccinia strigosa

Boiss. F. Ludwig (Greiz).

Zwei neue karnivore Pflanzen der deutschen Flora.

Nachdem schon frher Colin die Ansicht ausgesprochen, dass die

eigentmlichen Hhlungen in den chlorophyllfreien fleischig schuppigen
Niederblttern der Schuppenwrz, Lathraea squamaria, zu Fang und

Verdauung von Tieren dienten, haben dies fr die in Laubwldern und

unter Haselstauden durch ganz Deutschland verbreitete Lathraea, wie

auch fr die hnlichen Apparate der im Riesengebirge, mhrischen

Gesenke, im Elsass etc. vorkommenden Bartsia alpina, Kerner von
Marilaun und Wettstein von Westerheim neuerdings zu be-

sttigen gesucht.

In einer Abhandlung ber die rhizopodoiden Verdauungsorgane

tierfangender Pflanzen (Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wiss. zu Wien,
Abt. I, Bd. XCIII) werden die betreffenden Verdauungsorgane nher
beschrieben und abgebildet. Die innern Wnde der aus der Blatt-

rckseite gebildeten Hhlungen sind mit zweierlei Drsenhaaren ver-

sehen, welche durch sehr regelmig angeordnete Perforationen ihrer

Auenmembran hnliche Protoplasmafden hervortreten lassen, wie

sie F. D arwin bei den Blattdrsen von Dipsacus und Referent bei denen

von Silphium perfoliatum (Kosmos 1880, Oktoberheft) beschrieben

haben. Diese Fden kommen in Berhrung mit den Zersetzungs-

produkten der in die Hhlen gelangten und dort zu grnde gegangenen
Tiere (Infusorien, Milben etc.) und vermitteln aller Wahrscheinlich-

keit nach eine direkte Aufnahme der tierischen Zersetzungsprodukte.
Ein zersetzendes Sekret konnte nicht nachgewiesen werden. Die Menge
der in den Blatthhlungen vorgefundenen Tierkrper ist bei Lathraea

im Herbste eine grere als im Frhjahr, womit der Umstand zu-

sammenzuhngen scheint, dass im Herbste die Haustorien zum Teil

zu grnde gehen, whrend im Frhjahr die Nahrungsaufnahme zum

groen Teil durch die Haustorien besorgt wird.

F. Ludwig (Greiz).
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