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schmiegende Wurzelhaare entwickeln, hnlich wie sich auch die Keim-

pflnzchen der Loranthaceae mittels einer Haftscheibe an der Zweig-

oberflche der Nhrpflanze anheften.

Eine Eigentmlichkeit zahlreicher Epiphyten besteht in dem Mangel

des Geotropismus. Sie knnen in beliebiger Richtung an einem Zweige

wachsen. Dagegen scheinen sie oftmals hydiotropisch zu sein, d. h.

sich einer befeuchteten Oberflche zuzukommen.

Die Anpassungen der Epiphyten sind in der Hauptsache in drei

Richtungen ausgeprgt: Befestigung am Substrat, Versorgung mit

Wasser und Ansammlung des Bodens, in dem sie vegetieren.

Die Befestigung am Substrat betreffend wurde bereits auf die

Entwicklung von Haftscheiben an der keimenden Pflanze hingewiesen.

In der That beobachtet man in den meisten Fllen, dass sich Epi-

phyten an ihrem Substrate durch Haftscheiben festhalten, gleichgltig,

ob sie kryptogamischen Ordnungen angehren oder Phanerogamen
sind. So tritt sie z. B. als ein Anhang der Amphigastriumoberflche,
der Unterbltter, bei gewissen Lebermoosen (Lejennia) auf. Aehnlich

verhalten sich gewisse Algen, die epiphy tisch auf Wasserpflanzen
leben (Coleochaete). Bei den Podostemoneen, welche in raschflieendem

Wasser leben, ist die Haftscheibenbildung so ausgeprgt, dass

manche derselben, wenn die bebltterten Teile abgefallen sind, Leber-

moosen oder Flechten gleichen, welche auf den Steinen festsitzen".

Die Haftscheibe bildet einen Thallus", welcher durch Verwachsung
von Sprossaxen entstanden ist. Bei andern Epiphyten bilden die

verwachsenen Wurzel die Haftorgane, welche rhrenbildend den Baum
umklammern.

Dass inbezug auf die Wasserversorgung besondere Anpassungen
bei den Epiphyten getroffen werden, ist bei der Sonderheit ihrer

Standorte klar und ebenso verstehen wir, dass sich diese Anpassungen
in doppelter Richtung uern werden, einmal in Mitteln, welche der

Gefahr der Ttung durch Austrocknen begegnen, und anderseits in

Vorrichtungen, welche eine rasche Wasseraufnahme gestatten.

Gegen die Gefahr der Ttung durch Austrocknen schtzt in erster

Linie eine mehr oder weniger weit gehende Austrocknungsfhigkeit,
die wir mehr oder weniger ausgeprgt auch bei epiphytischen Moosen

unserer Flora finden. Die Radula complanata, ein auf Baumrinde

ungemein verbreitetes Lebermoos, kann einige Wochen jeder Wasser-

zufuhr entbehren, ohne gettet zu werden.

Mannigfaltig sind die der Wasseraufnahme dienenden Organe.

Bei vielen Lebermoosen erscheint das Blatt durch eine Einbuchtung

in zwei Lappen geteilt. Bisweilen ist der nach der Unterseite des

Stmmchens gerichtete Lappen nur als sein hrchenfrmiges Anhngsel

(Auricula) ausgebildet. Diese Auricula, bei epiphytischen Lebermoosen

oft eigentmlich ausgebildet, dient, wie Goebel schon frher nach-

gewiesen hat, als kapillarer Wasserbehlter, welcher es der Pflanze
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ermglicht, Wasser lngere Zeit fest zu halten. Dadurch, dass dieser

Lappen gegen den Oberlappen umgeschlagen ist, also gleichsam eine

Tasche bildet, entstehen bei diesen Lebermoosen Wasserscke. Bis-

weilen fhrt deren Bildung zu einer Arbeitsteilung der Bltter, indem

nur die einen Bltter zu vollkommenen Wasserscken ausgebildet

siud, whrend die andern Bltter ganz flach sind. Bei Lejennia

heterophylla, einem auerordentlich kleinen aus Portorico stammenden

Lebermoose, ist an den flachen Blttern der Blattunterlappen bis-

weilen noch durch eine einzige Zelle reprsentiert, welche einen zahn-

artigen Vorsprung ber den Blattrand bildet. An den Perichaetial-

blttern ist der Blattunterschied noch deutlich zu erkennen. Mit den

Flachblttern wechseln regelmig die Schlauchbltter, welche die

Wasserscke bilden, ab. Die Flachbltter fasst Goebel auf als Ab-

kmmlinge von Blttern mit Wasserscken. Indem bei den einen

Blttern die Wasserscke an Gre bedeutend zunahmen, sanken

sie bei den andern auf eine Stufe der Ausbildung zurck, wie sie

bei den Blttern der Keimpflanzen von Lejennia beobachtet werden.

Aehnliehe Wasserscke finden sich bei Frullania. Diese Gattung
ist dadurch von Bedeutung geworden, dass an ihr experimentell die

Beziehung der Entwicklung der Wasserscke zur Feuchtigkeit nach-

gewiesen werden konnte. Wird Frullania andauernd feucht kultiviert,

dann unterbleibt die Bildung der Wasserscke oft auf lange Strecken

an den Sprossen. Die Unterlappen sind einfach umgeschlagen ohne

deutliche Sackbildung. Damit wird Frullania knstlich in eiuen Ge-

staltiingstypus bergefhrt, welcher bei einer andern Lebermoos-

gattung, bei Madotliecu, normal beobachtet wird. Bei gewissen Frul-

lania-Arten wie F. comigera wird auch das zahnfrmige Anhngsel
der Auricula mit in die Wassersackbildung hineingezogen. Es bilden

sich hier an jedem Blatt zwei flaschenartige Wasserscke aus.

Bei zwei andern Gattungen (Colura und Physidium) ist der Ein-

gang des Wassersackes durch eine bewegliche Klappe verschlossen.

Er zeigt also eine hnliche Form wie die schlauchfrmigen Fang-

organe tierfressender Utricularien. Es liegt nahe, fr diese Wasser-

scke eine analoge Leistung anzunehmen, zumal man in ihnen fast

regelmig Kdertiere antrifft. Es handelt sich aber hier zweifellos

nur um einen sogenannten Raumparasitismus" entgegen der Ansicht

Zelinkas, der die Vermutung ausspricht, vielleicht wre es der

Reiz der sich ansetzenden Rdertiere an den flachen, nicht gewlbten
Blattunterlappen, die einfach ohrfrmig, ohne kappenartige Aufblhung
waren, wie solche bei vielen noch jetzt lebenden Lebermoosen zu

finden sind, der die Unterlappen veranlasste, eine Gegenreaktion durch

Einwlben der gereizten Stellen auszufhren". Jene Rckbildung der

Wasserscke bei Frullanieu, wie sie sich unter dem Einflsse steter

Befeuchtung vollzog, spricht entschieden gegen eine solche Annahme.
Nehmen wir dagegen an, dass dieselben die ganz unabhngig von

37*
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ihnen entstandenen Blattohren aufsuchen, weil sie ihnen einen, bei

Befeuchtung sich mit Wasser fllenden Schlupfwinkel bieten, so ist

das gegenseitige Verhltnis beider ganz in UebereinStimmung mit

andern Thatsachen erklrt. Mglich ist es ja, dass die Tiere auch

von dem von den Blattohren bei der Assimilation ausgeschiedenen
Sauerstoff profitieren und ihrerseits den Blattohren irgend einen Vor-

teil bringen. Aber tausende von Blattohren sind auch ohne Rotatorien

und gedeihen ebensogut". Dass nicht diese das Fehlen von Nostoc

in den Blattohren bedingen, beweist der Umstand hinlnglich, dass

sie wie andere Algen auch da fehlen, wo jene Sicherheitspolizei"

nicht zu treffen ist.

Ob diese mit Klappenverschluss versehenen Wasserscke Tier-

fallen sind, ist bis jetzt nicht nachgewiesen, ebensowenig wie eine andere

Funktion derselbeu nachgewiesen ist. Referent hlt dafr, dass sie

Organe sind, welche die Wasserverdunstung aus den Wasserscken

verhindern, welche bei der gewhnlichen Form der Wasserscke, wie

Goebel selbst betont, nicht unterbleiben wird. Sie bedingen also

eine Steigerung der Leistungsfhigkeit der Wasserscke als Wasser-

reservoire 1

).

Auch die Wurzeln von Epiphyten knnen der Wasseraufnahme

dienen und zwar nicht nur, wenn sie sich unter hnlichen Bedingungen
befinden wie die Wurzeln, welche in der Erde wachsen. Manche, die

Luftwurzeln vieler Orchideen und Aroideen, kriechen auf der nackten

Rinde oder hngen bschelweise frei herab, und sind doch im stnde

grere Wassermengen festzuhalten. Sie sind mit einer wasserauf-

saugenden Hlle, dem Velamen bekleidet.

Schi ei den hatte die Ansicht ausgesprochen, die Orchideenluft-

wurzeln knnten atmosphrische Dnste kondensieren, wie ja auch

andern porsen Krpern diese Fhigkeit zukommt. Jedenfalls aber

kommt dieser Thtigkeit eine geringe Bedeutung zu im Vergleich zu

der andern, Wasser festzuhalten und der Pflanze zuzufhren. So

knnen die Orchideenluftwurzeln in der feuchten Luft eines Gewchs-
hauses den Transpirationsverlust durch Aufnahme von Wasserdampf
nicht decken, whrend bei Befeuchtung der Wurzeln gengende Wasser-

mengen aufgenommen werden.

Die Aufnahme des Wassers scheint durch Kapillaritt zu erfolgen.

Dass dem Velamen eine groe Bedeutung als Schutzorgan gegen
die nachteilige Wirkung zu weit gehender Transpiration zukommt,
wurde durch Wgung ermittelt. Luftwurzeln mit der Hlle hatten

whrend 24 Stunden in einem geheizten Zimmer einen Transpirations-

1) Herr Prof. Goebel macht uns brieflich darauf aufmerksam, dass sich

diese Vermutung, die er selbst gelegt hatte, doch kaum aufrecht halten lasse.

Es ist zu bedenken, schreibt er uns unter anderm, dass die Klappen sehr zart

und dnn sind, und demgem wohl keinen besondern Schutz gegen Wasser-

verdunstung bieten".



Goebel, Pflanzenbiologische Schilderungen. 581

verlust von 7,3 / ,
die ohne Hlle von 20,0 /

. Dass auch die Endo-

dermis als Schutz gegen zu rasches Austrocknen groe Bedeutung

hat, lehrten jene Flle, in denen sich an Luftwurzelstcken ohne

Hlle und mit defekter Endodermis ein Transpirationsverlust von

38,5 / ergab. Die Wasseraufnalime frischer Wurzeln ist eine ganz

bedeutende, indem sie 40 80/ ihres Gewichtes betragen kann.

Dabei beobachtet man, wie mehr und mehr die grne Farbe des

Rindenparenchyms durchschimmert, die weie Farbe wegen der Ver-

drngung der Luft verschwindet. Nur an gewissen Stellen bleiben

weie Streifen oder Flecken brig. An diesen ist die Hlle fr
Wasser undurchlssig, whrend Gase dieselben leicht passieren. Sie

sind die Durchgangszellen fr ein und austretende Gase, ersetzen also

die bei assimilierenden, in der Luft befindlichen Organen nie fehlenden

Spaltffnungen. Ihres Chlorophyllgehaltes wegen knnen diese Luft-

wurzeln assimilieren. Fr gewhnlieh tritt natrlich diese Thtig-
keit im Vergleich zur Assimilationsthtigkeit der Bltter zurck. Die

Luftwurzel kann jedoch auch zum eigentlichen Assimilationsorgane

werden, whrend die Bltter zu unbedeutenden Schuppen reduziert

sind Solche zu physiologischen Blttern umgewandelte Wurzeln be-

sitzt z. B. das Taeniophyllum ZollingerL Sie zeigen einen deutlich

ausgesprochenen dorsiventralen Bau. Auf der dem Lichte zugekehrten
Rckenseite ist die Wurzelhlle nur noch in Resten nachweisbar. . .

Auf der Unterseite der Wurzeln dagegen befindet sich eine 2 3 schich-

tige Wurzelhlle".

Die epiphytischen Bromeliaceen vermgen durch die Bltter Wasser
aufzunehmen und diese Eigentmlichkeit ist vielfach verknpft mit

einer Rckbildung der Funktion der Wurzeln als wasseraufnehmender

Organe, die so weit gehen kann, dass die Wurzeln ganz verschwin-

den". So hat z. B. Tillandsia usneoides, deren Sprosse rossschweif-

hnlichen Bndeln gleich von den Bumen herunterhngen, keine

Wurzeln. Durch die Schuppen ihrer Bltter dringt das Wasser leicht

in die Bltter ein. Bei andern Bromeliaceen ist die Blattbasis lffel-

artig erweitert und schliet das von der Basis aufgenommene Wasser

ein. Marti us erzhlt von denselben: Nicht selten gewhren diese

Epiphyten Tieren eine Wohnsttte, welche entweder das in erstem

aufbewahrte Wasser benutzen oder ihre Brut an diesen, auch in den

trockenen, regenlosen Monaten feuchten Stellen absetzen. Wenn man

derartige Blattrosetten unten ansticht, springt ein Wasserstrahl hervor;

ich selbst habe fter als einmal zu diesen vegetabilischen Wasser-

behltern meine Zuflucht nehmen mssen, aber da sie voll von Laub-

frschen und deren Larven, Spinnen, Phalangiden, ja sogar kleinen

Baumschlangen waren, so konnte ich vor Ekel das Wasser erst nach

sorgfltigem Seihen genieen".

Gegen Austrocknen schtzen sich viele Epiphyten durch Wasser-

speicherung. Bltter, Sprossachseln und Wurzeln knnen die Speicher-
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organe sein. Die speichernden Teile gewinnen dabei eine mehr oder

minder fleischige Beschaffenheit. So sind z. B. die epiphytischen

Farne, wie Niphobolus- Arten , Gymnogramme candifornris etc. durch

dicke fleischige Bltter ausgezeichnet. Bei einer Orchidee (Dendrobium

ciicumerinam) sind die Bltter so dick, dass sie jungen Gurken gleichen.

Die dicken fleischigen Stmme, die gewisse Farne als Wasserspeicher-

gewebe benutzen, sind durch einen Pelz rtlicher Spreuhaare gegen

Transpirationsverluste geschtzt.

Eigentmlich sind auch die Wasserspeicherungsgewebe eines

allerdings nicht ausschlielich epipbytisch lebenden Farns, der Nephro-

lepis tuberosa. An der Spitze von Auslufern hat dieser Farn tauben-

eigroe Knollen, die als Wasserspeicher dienen. Bis 96/ ihres Ge-

wichtes betrgt whrend der Regenzeit ihr Wassergehalt. Nephrolepis-

Pflanzen mit Knollen, welche man aus der Erde herausnimmt, halten

sich auffallend lange frisch, sogar die jungen Teile blieben an Exem-

plaren, welche in Buitenzorg mehrere Tage offen hingelegt wurden,

frisch, whrend die Knollen verschrunipften". Exemplare die mit

vertrockneten Wurzeln und wasserhaltigen Knollen in trockengehal-

tenen Boden eingesetzt wurden, blieben frisch, trotzdem an Wasser-

aufnahme nicht zu denken war. Die Knollen aber waren grtenteils,

nachdem die Pflanze wieder ausgegraben wurde, verschrumpft, das

in ihnen aufgespeicherte Wasser war also von der Pflanze zur Deckung
ihres Bedarfes benutzt worden, gegen ausgiebige Verdunstung waren

in diesem Falle die Knollen durch ihre Lage in der Erde geschtzt".

In der That blieben da, wo die Wurzeln thtig waren die Knollen

frisch.

Bei zwei Polypodium-Arten ist das Wassergewebe in das Zentrum

des Stammes aufgenommen. Bei fortschreitendem Wachstum desselben

verschwindet es. Dadurch entstehen Hhlungen, welche von Ameisen

bewohnt werden. Eine gegenseitige Anpassung ist jedoch bis jetzt

nicht nachgewiesen.
Aus der Familie der epiphytischen Rubiaceen wird zweier Pflanzen

Erwhnung gethan, die schon Rumpf in nachfolgenden Worten ihrer

Sonderlichkeit wegen einlsslicher schilderte. Es gibt eine Pflanze,

schreibt er, die mit Angraecum einige Aehnlichkeit hat, aber ein be-

sonderes Geschlecht bildet und nirgends anders als auf Bumen
wchst. Sie ist ein merkwrdiges Naturspiel, da sie ohne Vater und

Mutter entsteht, wie die Viscum- Arten, ja auf noch wunderbarere

Weise. Denn von den Mistelarten nimmt man an, dass sie aus Vogel-

exkrementen entstehen, in denen verschlungene und wieder abgegebene
Samen verborgen sind. Diese Pflanzen aber entwickeln sich aus

Ameisennestern, in denen vorher kein Samen verborgen sein konnte,

und doch bildet jedes Ameisennest eine besondere Pflanze. Man kann

deshalb dies Gewchs fr einen Zoophyten unter den Pflanzen halten,

da es, obwohl grn, lebendige Einwohner hat". So schildert er zwei
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Ameisenpflanzen, die Myrmecodia und das Hydrophytum, deren eigen-

artige Gestalt auch heute wieder gewisse Forscher als das Ergebnis
eines von den Insassen, den Ameisen, ausgebten Reizes ansehen.

Nach Treub wrde allerdings die erste Zentralhhle und ihr Ein-

gang am hypokotylen, zu einem fleischigen Knllchen verdickten Gliede

ohne irgend einen Einfluss der Ameisen entstehen. Die Entstehung
dieser Hhlung wird dadurch eingeleitet, dass in dem saftigen paren-

chymatischen Gewebe eine im Querschnitte ringfrmige Zone von

korkbildendem Teilungsgewebe, ein Korkkambium auftritt. Ein Lngs-
schnitt zeigt, dass dieses Korkkambium in Wirklichkeit annhernd

zylindrisch ist und oben, nahe der Stelle, wo die Knolle in das

Stmmchen bergeht, kuppeifrmig endet, unten setzt es sich an die

dnne, das Knllchen umgebende Korklage an. Die von dem Kork-

kambium umschlossene innere Gewebepartie beginnt zu verschrumpfen
und abzusterben, dadurch wird die Bildung einer innern Hhle ein-

geleitet. Diese ist nach unten zunchst noch durch die uere Kork-

lage des Knllchens verschlossen, aber die dnne Korkhaut zerreit

bald und so mndet die zentrale Hhle nach auen". Das Wachsen
der anfnglich nur haselnussgroen Knolle zu Knollen von sehr be-

deutendem Umfang (60 cm Durchmesser bei Hydrophitum tortuosum)

geschieht durch eine einzig dastehende Thtigkeit des Korkkambiums,
welches nicht nur Kork sondern auch Parenchymzellen bildet.

Die biologische Bedeutung der Knollenbildung liegt darin, dass

sie Wasserspeieher darstellen, wie denn abgelste Exemplare noch

tagelang frisch bleiben, wobei der Transpirationsverlust der Haupt-
sache nach wohl durch das in den Knollen enthaltene Wasser gedeckt
wird". Worin aber liegt die Bedeutung der regelmig von Ameisen
bewohnten Gallerien? Zieht die Pflanze durch sie Nutzen von dem

Gaste, dem sie Wohnung bietet? Dieses symbiotische Verhltnis wird

wohl behauptet, es ist aber doch durchaus nicht bewiesen. Die An-

sicht Treub 's, dass die Knollen einen Durchlftungsapparat dar-

stellen, teilt Goebel nicht, ohne indess etwas Sicheres ber ihren

biologischen Nutzen sagen zu knnen.

Sprosswasserbehlter finden sich namentlich bei epiphytischen
Orchideen. Sprossaxen sind hier in Knollen umgewandelt, die aller-

dings nicht ausschlielich Wasserbehlter sind, sondern auch Speicher
fr andere Baustoffe.

Fr die Epiphyten sind Einrichtungen zum Humussammeln von

grter Bedeutung. Die wenigen Nahrungsstoffe, die sie anfnglich
auf den Baumsten finden, wrden nicht hinreichend sein, die oft

bedeutenden Pflanzen zu ernhren. Besonders vollkommen ist die

Anpassung gewisser Polypodienarten mit zweierlei Blttern. Eine

derselben, P.quercifolium, eine Pflanze niederer Regionen des tropischen

Indien, hat gestielte gefiederte Laubbltter . . . und andere, sehr

rasch absterbende und dann in Form und Frbung einem Eichenblatte
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gleichende: die Nischenbltter". Diese sitzen ohne Stiel dem Farn-

stamrae direkt an
, die Spreite springt rechts und links ber den

Ansatzpunkt vor und die vorspringenden Teile legen sich zudem
so an Farn- oder Baumstamm an, dass eine unten vollkommen ge-
schlossene Nische entsteht. Dieses Nischenblatt ist negativ-geotropisch,
ist also stets so gestellt, dass die Nischenffnung nach oben steht.

So sind sie also als hchst vollkommene Taschen gestaltet, in welchen

sich vom Wind verwehte Bltter und Zweigstcke, vom Kegen mit-

geschwemmter Detritus u. s. f. leicht sammeln kann. Die festen Rippen
des Nischenblattes halten auch den angehuften Kompost zusammen,
wenn die bald verwitternde Blattflche abgestorben ist. In dem

Mae, wie der kriechende Stamm des Farn an einem Baumstamm
weiter fortwchst, schafft er sich also selbst neuen Boden, der ihm

die Mglichkeit weitern Wachstums gewhrt, bis endlich unter gn-
stigen uern Bedingungen der Baum ganz tiberwuchert ist".

Ueber die Entstehung der Nischenbltter gibt uns die von Goebel
einlsslich studierte Keimung von P. quercifolium Aufschluss. Die

zuerst auftretenden Bltter sind einfach, ungegliedert, nach unten in

einen Stiel sich verschmlernd. Mit ihnen wechseln spter ungestielte

nach unten breite Bltter ab (Nischenbltter). Noch spter erscheinen

neben den typischen Nischenblttern solche Bltter, welche den Cha-

rakter von Laub- und Nischenblttern vereinigen, also dauernd grn
sind. Bei Platycerien dienen die sogenannten Mantelnischenbltter

dem Humussammeln. Dies sind die sogenannten unfruchtbaren Bltter,
welche mit ihrer sehr breiten Basis dem Stamme dicht anliegen,

wohingegen der obere gelappte Teil vom Stamme absteht. Whrend
die fruchtbaren" Bltter nach einiger Zeit abgestoen werden, bleiben

die unfruchtbaren am Farnstamme sitzen, verwittern und bilden eine

Anzahl von Lagen, zwischen denen die Wurzeln des Farn sich aus-

breiten. Der obere Teil dieser Bltter aber bildet eine mchtige
Nische mit dem Baumstamme, welche durch den dicht anliegenden
untern Blattteil geschlossen ist. In dieser Nische sammeln sich dann

auch sehr bedeutende Humusmassen an, welche von den Wurzeln des

Farn durchzogen sind". Die Mantelnischenbltter sind zugleich Assi-

milationsorgane und Wasserspeicher.
Wie das Blatt so kann auch der Stamm als Mantel dienen. Bei On-

cidium Limminghii, einer kleinen Orchidee, liegen Bltter und Knollen"

dem Substrate dicht an. Diese Knollen" aber sind ganz flach, blatt-

hnlich. Sie haben verschiedene Funktionen, sind Reservestoffbehlter,
ihres Chlorophyllgehaltes wegen Assimilationsorgane, Schutzorgane
der Wurzeln, da sie dieselben decken. Zwischen ihnen und dem
Stamm vermag sich aber auch Humus anzusammeln.

Mantelbltter, welche die Wurzeln der Epiphyten schlitzen, sind

in Form dicht dem Baumstamm anliegender, gewhnlicher Laubbltter

bei gewissen Aroideen und Asclepiadeen vonGoebel beobachtet worden.



Schieinenz, Parasitische Schnecken. 585

Eigenartige Blattformen, die als Humussammler von Bedeutung

sind, besitzen viele Arten der Gattung Dischidia.

Bei Dischidia Rafessiana treffen wir zweierlei Bltter, fleischige,

annhernd flache und viel grere Urnenbltter. Die an sich enge

Urnenmndung wird durch den auf einer Seite eingeschlagenen Blatt-

rand noch mehr verengert. Als Uebergangsformen zwischen beiden

Blattarten treten bisweilen solche auf, welche auf der Unterseite

stark gewlbt sind. In der Urne befindet sich stets ein Wurzel-

geflecht, welches zweifelsohne das in der Regenzeit die Urnen fllende

Wasser aufnimmt. Die enge Mndung derselben verhindert whrend
der trockenen Jahreszeit ein allzustarkes, schdliches Austrocknen

der Wurzeln.

Endlich knnen auch die Wurzeln als Humussammler thtig
sein. Bei Grammatophyllum speciosum, einer mchtigen Orchidee,

bilden sich zweierlei Wurzeln, Haftwurzeln, welche die Pflanze an

der Baumoberflche befestigen, und daneben zahlreiche der Baumober-

flche nicht angeschmiegte, ihre Spitzen nach oben kehrende Wurzeln,
die ein dichtes Geflecht bilden, die sogenannten Nestwurzeln. In

dem Geflecht sammeln sich bedeutende Humusmassen an, welche bei

Regen von Wasser durchtrnkt und von den Wurzeln der Orchidee

durchzogen werden". Die Humussammler bernehmen so gleichzeitig

wenigstens der Hauptsache nach die Ernhrung.
Dr. Rob. Keller (Winterthur).

Parasitische Schnecken.

(Schluss.)

Wenn wir die Voigt'sche Abbildung von den Gewebselementen

der Falten des Sackes betrachten, so knnen wir zu keinem andern

Schlsse kommen, als dass wir typisches Lebergewebe eines Gastro-

poden vor uns haben. Wenn aber genannter Sack eine Leber vor-

stellt, womit sein faltiger Bau auf das Beste harmoniert, so muss der

enddarmartige" von ihm ausgehende Kanal entweder der Enddarm
oder der Vorderdarm sein. Da der Enddarm aber in die Mantelhhle
mnden mtisste, so knnen wir nur den Vorderdarm vor uns haben,
und hiermit stimmt auf das Beste seine direkte Oeffnung in die als

Nahrung dienende Leibeshhlenflssigkeit des Wirtes. Dass in dem
so festgestellten Oesophagus die Flimmerhaare nach auen gerichtet

sind, will nichts besagen, da man am konservierten Material die Rich-

tung der Flimmerbewegung whrend des Lebens nicht mehr fest-

stellen kann.

Was die kugelfrmige Erweiterung anlangt, so sieht sich Voigt,
um dieselbe als Mantelhhle auffassen zu knnen, gentigt anzunehmen,
dass diese bei Entocolax im Gegensatz zu andern Gastropoden rings
um das Tier herumgegangen sei. Wir knnen diese Hypothese nicht
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