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I. Einl

Zu den merkwUrdigsten Blutenformen, denen wir in der Reihe der

Ranunculaceen begegnen, gehort diejenige der Galtung Aconitum. Indem
niimlich das hintere Blatt der BlUtenhulle sich zu einem bald niedrigeren,

bald hoheren Helme umgestaltet, erhiilt die BlUte zygomorphen Charakler,

und durch die paarweise an den Helm anschlieBenden Ubrigen vier Glieder

d vervollstiindist.©

<

Mil Prantl 2
)
sprechen wir bei Aconitum von einer BlUtenhulle— nicht

lem veralteten : Kelche — und nennen die Nectarien Honigblatler. Wohl
sagt schon Reichenbach 3

) in seiner Monographic der Gattung: »die Ge-
schlechtshUlle der Acontten ist weder ein wahrer noch ein corollinischer

Kelch«, allein falsch ist, wie noch gezeigt werden soil, seine Beweisftlhrung:

»da«ihr die Spaltbffnungen . . . durchaus fehlen«.

Eingestellt in die Symmetrale wird das Helmblatt (cassis Refchenbach's)

maBgebend fUr das Aussehen der Blute im Ganzen und fur die Raum-
verhaltnisse innerhalb derselben. RUckwiirts von dem Gynaceum und
dem dasselbe umschlieBenden vielgliedrigen Androceum entspringen die

beiden Honigblatler, urn auf schlankem Stiele ihre ausgehohlten, den Honig
producierenden und aufsammelnden Spreiten bis zur Kuppel des Helmes
emporzuheben.

'

Mag man die vergleichende Morphologie bertlcksichtigen, mag man
teratologische Facta belangen, so wird die Zuruckfuhrung der Aconitum-
Blttte auf den actinomorphen Typus, wie ihn Nigella, Trollius oder Ranun-
culus vergegenwartigen, unschwer gelingen. Es ist nur notig anzunehmen,

.

4) Die folgende Untersuchung ist im botanischen Museum der k. k. Universitat
Wien ausgefuhrt, dessen Studienbehelfe mir durch Giite meines hochverehrlen Letircrs,

Prof. Dr. A. v. Kerner, wie bei friihcren Arbeiten zur Verfiigung standen. ' '

2) Prantl in » Die naturl. Pilanzcnfamiliencr. HI. 2. Abt. S. 49. 4888.

3) Reichenbach, Monographia generis Aconiti, Upsiae 4880. p. 47.

Itotiiiiische Jalirbiicher, XI. Bd.
i
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dass bei einer seitwarts und nach auBen geoffnelen Ranunculus-Blttte das

Wolb it

und Ausbuchtung nach oben erhalt, ferner, dass von den Gliedern des

inneren Bltttenkreises zwei zu den eigenartigen Honigblaltern umgestaltet

werden, und die Brilcke von Ranunculus zu AeonHum ist hergestellt. Die

diagrammatischen Verhaltnisse freilich bringen weitere Sehwierigkeiten.

Ankntlpfend an Eighler 1
)
sei hervorgehoben, dass auf den auBeren pen-

tameren Kelch nach einwiirts die achtgliedrige, ftlr gewohnlich auf die

beiden Nectarien reducierte Krone folgt, und dass, dem Entwicklungsgange

entsprechend, diese Glieder mil den Ziffern 2 und 5 zu bezeichnen sind.

Vermehrung der Nectarien bis zur Vier- und FUnfzahl ist namentlich bei

cultiviertea Aconitum-kvten haufig zu beobachten. Besonders instructiv

fUr die Herleitung der zygomorphen Aconitum- von der regelmaBigen

Ranunculus-Bltkte sind die Often beschriebenen und abgebildeten Pelorien.

Diesbeztlglich gentige der Hinweis auf Reichenbach 2
) und den schonen, von

Peyritsch 3
) mitgeteilten Fall.

Uberaus haufig linden wir, dass eine bestimmte Einrichtune: inehreren

Zwecken unter einem Rechnung tragt. So ist auch die eigentttmliche

RlUtenform nach mehreren Richtungen von Bedeulung.

Das Helmblatt stellt zunachst ein prilchtiges Schutzmittel wider Regen

und Benassung der inneren BlUtenteile dar. Selbst nach langem und

kraftigem Landregen zeigt sich Androceum und Gynaceum nebst den

Nectarien frei von jeder schiidlichen Nasse.

Zugleich ist die formlich tlberwolbte Blttte gegen allzugroBe Warme-

abgabe durch niichtliche Ausstrahlung gesichert. Diese Annahrae ist durch

eine Mitteilung v. Kerner's 4
), nach welcher ein in den Helm von Aconitum

paniculatum Lara . gebrachtes Thermometer 14,6°, die Lufttemperatur auBen

jedoch im gleichen Moniente bios 43,2° betrug, fliglich zur Geniige er-

hiirtet. Auch wird es leicht erklarlich. dass gewisse Insecten schon des

Obdaches\vegendieylcon//^m-BlUteaufsuchen
7
so namentlich kleineBlumen-

kafer (s. d. Ubersichl).'

Im Sinne der modernen Blumentheorie bleibt schlieBIich die wichtige

Frage zu erortern: inwiefern entspricht die Einrichtung der Aconitum-

Bltite dem Besuche der Insecten, insbesondere dem Besuche der eutropen,

die Belegung der Narbe vermittelnden Gaste? Und dieser Erorterung sollen

die folgenden Blatter gewidmet sein.

Christian Konrad Sprengel, dessen Werk : »Das entdeckte Geheimnis

4) Elchler, Bliitendiagrammc. II. 4 878. S. 4 64.

2) Reichenbacu, I. c. p. 45. Tab. I A.

3) Peyritsch, IJber Pelorienbildungen. Sitzungsber. der k. Akad. der Wissensch.

LXVI. Bd. I. Abt. 4 873. Taf. VI. Fig. 7 und 8.

4) Kerner, Pflanzenleben. I. 4887. S. 468.



M

Uber die biologischen Verhaltnisse der Aconitum-Bliite, 3
1 .

der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blunien* 1
) die wichtigste

Grundlage der modernen Blumentheorie ist, erkannte bereits im Jahre 1793,
dass die BIttte von Aconitum Napellus und Lycoctonum wegen der ungleich-

zeitigen Beifung von Anthere und Narbe auf die Belegung durch Insecten

angewiesen sei. Und zwar stellt Si-rengel den Thatsachen gemaB fest, dass

die Anthere sich offnet, bevor die Narbe empfangnisfahig wird 2
), die

Aconitum-Blilte somit nach seiner Nomenclatur androgynisehe Dichogamie
aufweise, ein Ausdruck, der sich mit dem derzeit gelaufigeren proteran-

drische Dichogamie dem Sinne nach deckt. Auch beobachtete Sprengel,

dass die Aconitum-Blilte von Hummeln besucht werde. Auf Tafel XXIV,
Fig. 12 seines Werkes finden vrir demgemafi eine von einer Hummel be-

suchte Aconitum Napellus-Blilte abgebildet.

Samtliche nachfolgende Autoren, welche sich der Biologic von Aconi-

tum zuwandten, stimmen betreffs der dichogamischen Natur von Aconitum

mit Spre\gel iiberein. Es genUge, diesbeztiglich auf Beichenbach 3
)
(1820),

Axell 4
)
(1869), Karl Muller*) (1873, 1881), DelpinoG) (1875), Low 7

)
(1884)

und Aurivillius 8
)
(1886) hinzuweisen.

Steht somit fest, dass Aconitum dichogam ist, so wollen wir nun die

Anthese im Speciellen erorteru.

II. Zur Morphologic der Aconitum-Blilte.

Jedes Blatt der BlUlenhiille besteht aus einem lockeren durchlUfteten

und von den GefaBbtindeln durchzogenen Parenchym, welches nach auBen
von einer mit Spal toffn uugen, nach innen mit Haaren ver-
sehenen Epidermis liberzogen wird. Die auBere (untere) Epidermis

besteht aus geradlinig contourierten Zellen, zwischen welche die SchlieB-

zellen eingeschaltet sind. Vom oberen Ende der Bltlte nimmt die Anzahl

der Stomata nach abwarts fortschreitend zu, so dass die untersten Blatter

der Blutenhfille die meisten
?
der Helm dagegen die wenigsten hat. Ahn-

lich ist die Verteilung der einzelligen pfriemlichen Haare an der Innen-

1) Mit 25 Kupfertafeln. Berlin 1793.

2) Sprengel, I. c. S. 279, Tab. XXIV, 12—14 (A. Napellus), Tab. XV. 27—29 {A.

Lycoctonum).

3) Reichenbach, 1. c. p. 28 [A. sp.).

4) Axell, De fanerogama-vaxternas befruktning. Stockholm 1869. S. 104. Fig. 34

[A. septentrionale)

.

5) Muller, 1. Die Befruchtung der Blumen durch Inseclen. Leipzig 1873. S. 123

[A. Lycoctonum). 2. Alpenblumen. Leipzig 1881. S. 13 7— 140 {A. Napellus, Lycoctonum),

6) Delpino, Ulteriori osservazioni sulla dicogamia. II Milano 1875, p. 159 [A.

Napellus) .

7) Low, Beobaehtungen liber den Blumenbesuch von Insecten etc. Berlin 1884.

S. 28 [A. Lycoctonum).

8) Aurivillius, Uber die Bliite und die Befruchlung von A. Lycoctonum. Botan,

Centralbl. Bd. 29. 1887. S. 125.

i*
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wandung der Blule (Fig. 1). Bei Aconitum Lycoctonum, vorztlglich abci

i C orientate Rgl. (ochroleucum Willd.), von

denen die beiden letzteren mit der crstercn habituell zu6ammenslimmen,

linden wir die Haare gegen den freien Rand der unteren Bliilenhiillblalter

formlich bartartig angehauft. lm ubrigen selzl sich die innere (obere)

Epidermis aus wellenformig contourierten Zellen zusammen.

Bemerkenswert ist, dass Reiciienbach (s. oben) nach Spallollnungcn an

der BlUte von Aconitum gefahndet, dieselben aber nicht aufgefunden hat

und sich aus diesem Beweggrunde gegen die Auffassung der Bltilenhulle

als eines »Kelches« wandte. Sie sind Uberaus leicht — auch an

Herbar materiale zur A n s c h a n u n g z u b r i n g e n

.

Die cin-

zelligen dUnnwandigen Haare sind, wie das Eehlen von Raphidcn im Ge-

webe der Aconitum - Blule , fur die Itauunculaceen Uberhaupt charakle-

ristisch 1
).

Die basalwarts scheidig erweilerten Filainenle umschlieBen dicht die

Carpiden und verhullen dieselben vollig. UrsprUnglich intrors, werden die

Antheren nach Ausbietung des Pollens durch Zurtickkrummung der Fila-

mente nach auswarts gekehrt (Fig. 15, 16). Die Pollenkorner haften im

frischen Zustande aneinander und haften auch an cinem in die BlUte einge-

fUhrten Gegenstande, beispielsweise einer Bleisliftspilze. Unter dem Mikro-

skope zeigt sich die Exine granuliert und mit drei Austrittsstellen fur die

Pollenschliiuche versehen. Der Durchmesser der aufgequollenen kugligen

Kornerbevvegt sich zwischen 15 und 25 jx. Im trockenen Zustande sind die

Pollenkorner langsgestreckt.

Die Carpiden kommen am hiiuiigsten in der Dreizahl vor. In seinem

»Conspeclus specierum generis Aconiti « schreiht Regel 2
)

der Section An-

thora 5, Lycoctonum 3 und Nupellus 3—7 Carpiden zu. Die Narbe ist vom

Griffel nicht eigens abgesetzt, sondern stellt an dessen oberem, einwiirts

kraterfcirmig eingesenktem Ende mehrere Papillen dar. Diese Papillen

sind an derOberflaehe hockerig. Sie erscheinen im optischen Bilde als Drei-

ecke von 75—200 <x Breite und 50—75 p. Ilohe.

Die Nectarien oder Honigblalter setzen sich aus einetn oben und vorae,

d. h. an der dem BlUteninneren zue;e\vendelen Seite, rinnigen Stiele und

einer ausgehcihlten, sackformigen Spreite zusammen diese secerniert und

speichert den Nectar, jener hebt den Behalter bis an die Kuppel des Helmes

empor

Der Stiel (Fig. 2) ist an der Oberflache von einer langzolligen, spall

bffnunaslosen Epidermis Uberzogen. Q
selben zeigt folgend auf die Epidermis (e) das dichle rundzellige Grund-

gewebe (p) und in diesem symmetrischeingeliigert drei Fibrovasalstriinge^/).
* i" * . « -

1) Cf. Vesque, De I'anatomie des tissus etc., in Nouv. Arch, du Museum. u
2. S6r. IV

2) Regel in Ann. d. scienc. natur. 4. Ser. Botanique. Tome XVI. 1863. p. 444— 1">3
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Zugleich crkennl man, dass die oben befindliche Rinne (R) bis zur Mitle

des Stieles eingesenkt und in der Tiefe seitlich ausgeweitet ist. Demnach
liisst sich der Stiel am eheslen mit einer Hohlschiene oder
jener Ilohlsonde vergleichen, langs welcher der Arzt sein
Scalpell vorwarts schiebt, wenn er sich bei einer Operation nicht

(lurch das Auge leiten lassen kann. In diese Hohlschiene fiihrt, wie
noch erorlcrt werden soil, die Hummel ihren RUsscl ein, urn ihn
nach vor- und aufwiirts bis zur eigentlichen Honigquellc
zu dirigieren. Auffallend ist die relativ reichliche Versorgung des
zarten Stieles mit Vasalien. Der Umstand fades, dass dieselben nach dem
icbhaft secernierendcn Nectarium-Gewebe hinleilen, erklart zur Gentige

ihre besondere Ausbildung.

Der Rinne des Slides folgend gelangt man in die Hohlung des eigent-

lichen Nectariums (3), an welchem wir in der ausgebildeten Gestalt, wie
sic bei Aconitum wriegatum, paniculatum, Napellus oder Lycoctomtm vor-

liegt, mit Beiciiexsach *) die Erzeugungsstiitte des Nectars als Sporn (sp),

das freie Ende als Lippc (/) und die Partie zwischen Sporn und Lippe als

RUcken (r) unterscheiden konnen Der volkstUmlichen Yorstellung gemaB,
welche in dem Neclarium ein Taubchcn erkennt, ware der Sporn als Kopf,

der RUcken als Leib und die Lippe als Schweif des Vogcls zu bezeichnen.

Schon auBerlich hcbt sich der Sporn durch dunklerc Farbe und der-

bere Consistenz von dem ilhrigen Honigblatte ab. Die inncre Epidermis
desselben hat keine Spallbffhungen ; far Aconitum Lycoctomtm giebt dies

bereits Bonnier 2
)
an. Nach Stamper's 3

) Schema muss somit die Secretion
*

des Nectars durch die Epidermiswand hindurch erfolsen. Q
durch den Sporn von Aconitum variegatum ergiebt das m Figur 4 gezeich-

nete Bild. Die auBere Epidermis (^) besteht aus nahezu isodiametrischen,

auBen schwach cuticularisierten Zellen. Die Zellen der inneren, direct

zogen von Fibrovasalstriingen (g).

secernierendcn Epidermis (e) sind wohl auch mit einer zarten Cuticula

versehen,dagcgenzeigen sie sich im Durchschnitle nicht quadratisch, sondern

rechtcckig-quergestrcckt. Das gleichformige Parenchym (p) erscheint durch-

NaturgemaB kann von einem
chlorophyllfuhrendcn Gewebe, so hSufig es sonst un-
mittelbar an das Nectariumge wcbe anstofit 4

), bei Aconitum
nicht die Rode sein. Samtliche Bil dung sslo ffe mtlssen dem
Nectarium durch den dttnnen Stiel z u gel e it et werden, und

s o a usgiebig mit Vasalienda her kommt es, dass dasselbe
versorgt erscheint. DiedreiausdemStiele in das Nectarium eintretenden

*) Reichf.nbach, 1. c. p. 20.

2) Bonnier, Les Nectaires. Paris 1879. p. I05«

3) Stabler, Beitrage zur Kenntnis der Nectarien u. s, w. Berlin 4 886. S. 73

4) Stadlkk, 1. c. S, 72.

:

1
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GefaBbUndel concentrieren sich mil ihren Enden und Auszweigungen

dicht vor dem Sporn {Fig, 3). Nach Allem sieht man, wie auf die Ver-

sorgung des Nectariumgewebes mit Vasal ien bei Aconititm vortrefflich Be-

dacht genommen ist, Der durch den langen Stiel weit ttber

den Bltttenboden empor gehobene und formlich exponierte

Honigbehalter bleibt mit jenem in der denkbar besten Ver-

bindung.

Als anatomisches Detail ware noch zu erwahnen, dass die ein dUnnes

Hiiutchen darstellende Lippe ein bequemes Demonstrationsobject fttr Zell-

kerne abgiebt. An der AuBenseite ist das Nectarium, namenllich ent-

spreehend dem Btlcken und der frei vorragenden Lippe, bei manchen Arten

mit sehwacher Pubescenz versehen. Aber gerade der den Eingang in das

Nectarium einsaumende Band ist frei von Ilaaren.

Das nur auf der nordlichen Hemisphare verbreitete Genus Aconitum

bietet, anlangend die Speciesunterscheidung, bedeutende Schwierigkeiten.

Keichenbach (1. c.) stellt mit der Unzahl von » Arten «, die er angiebt, das

Extrem der Zersplitterung dar. So grtlndet dieser Autor auf minutiose

Unterschiede in der Gestalt des Ilelmes und des Nectariums eigene Arten.

Festhaltend an den derzeitig und ziemlich allgemein anerkannten Species

wollen wir die a lima h iiche Vervollkom m nung des Nectar iums

innerhalb der Gattung Aconitum untersuchen, weil auf

diese Weise die Ausgestaltungs-, die Modul a tionsfahi gke i t

ein und desselben Organes in einem natiirlichen Arten-

complexe besten s erhellen wird.

Das reiche Material, welches die Wiener Universitatssammlung einer-

seits, das Hofherbar andererseits enthalt, bot mir Gelegenheit, die meislcn

Species nach dieser Bichtung zu untersuchen. Die beigegebene Tafel bringt

die Nectarientypen zur Darstellung, auf welche im folgenden Bezug ge-

nommen wird,

Aconitum heterophyHum VfaU. (Fig. 5), eine ostindische Art, zeigt das

Nectarium von Aconitum in seiner primitivsten Gestalt, Dem

ziemlich dicken Stiele ist namlich eine unterwarts ofl'ene Kappe oder Haube

aufgesetzt, deren freier Band nur eine kurze Lippe aufweist. Kaum ist in

diesem Nectarium die Aufspeicherung von Nectar moglich. Dersell)e kann

eben nur in dtlnner Schichl an der Innenwandung haften bleiben. Anfangs

dachte ich, dass dieses geradezu ktlmmerliche Nectarium nur eine zufallige

Anomalie an dem Specimen des Wiener Hofherbars sei, aber Blilten-

proben, die mir Herr Prof. Garckk freundlichst aus der Berliner Sammlung

Ubermittelte, lieBen keinen Zweifel darttber, dass Aconitum heterophyllum

unter alien seinen Verwandten den wenigst vollkommenen Honigbehalter

besitzt.

Von Aconitum heterophyllum ist zum nachsten Typus insofern ein weiler

Schritt, als bei dem sich am eheslen anreihenden Aconitum biflorum Fisch.
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aus Sibirien der Honigbehalter bereits einen ijestreckten Sack mit aus-

greifender Lippe formiert (vergl. Reicheniuch, 1. c. Tab. VII, Fig. a, 6).

Selbst von der Andeutung eines Spornes ist bei dieser Art noch nichts

wahrzunehmen.
«

Bei Aconitum palmatum Wall. (Fig. 6) tritt der Sporn zuerst als seichte

Ausbuchtuns auf.

Denken wir uns dieselbe weiter fortgeschritten , zugleich die Lippe

verlangert und ausgeweitet, so erhalten wir das Nectarium von Aconitum

Napellus L. (Fig. 7). *^

Noch merklicher trilt der Sporn bei Aconitum Authora L. und colum-
(

binum Nuttal (Fig. 8) hervor, urn bei A. paniculatum Lam. (Fig. 9) dcullich

abgesctzt zu erscheinen.

Merkwtirdig ist das Aussehen des nun folgenden Nectariums von

Aconitum volubile Pall. s vitlosum Rgl. (Fig, 10). Der Rticken desselben

zeigt sich namlich nach oben und auBen buckelformig vorgewolbt. Die

Form des Nectariums ist fur diese Species so sehr bezeiehnend, dass ich

noch vor Vergleichung von Rkgel's Conspectus (s. oben) Aconitum villosum

Reichenb. bios auf Grund des gleichgestalteten Honigblattes fiir ein Syno-

nym derselben halten musste.

Die buckelformigeErhebung desNectariumrtlckens ist in der Aconitum-

Reihe nicht wieder zu beobachten. Dagegen treflen wir den Sporn nach Art

eines Flamingoschnabels bei dem japanischen Aconitum Fischeri Reichenb.

vorgezogen und einwarts gebogen (Fig. 11).

Vollends bei Aconitum pyrenaicum L. (Fig. 12) ist derselbe rtisselformig

bis zur Lange von 6 mm ausgezogen und bei A. septentrionale Koelle

(Fig, 13), ganz vorzuglich aber bei -4. Lycoctonum (Fig. 14) sehen wir diesen

Fortsatz nach Art eines Elephantenrtlssels einwiirts gerollt.

Speculativ suchte Goethe *) in dem Nectarium von Aconitum ein ver-

kleinertes Analogon desHelmblattes: »Bei dem Aconito wird man mit einiger
• »

aufmerksamen Beschauung die Ahnlichkeit derNectarien und desgewolbten

Blattes, unter welchen sie verdeckt stehen, erkennenff. Und so zeigt denn

auch das Helmblatt die mannigfachsten Ausgestaltungen in GroBe und Ge-

samlform, Ausgestaltungen, auf die Reichbnbach (1. c.) Arten wie Aconitum

eulophum, productum, semigaleatum , acutum u. a. zu sltltzen sucht. Hier

sei nur an die Extreme erinnert, die Aconitum Napellus und Lycoctonum

betrefls der Hdhe des Helmes vergegenwartigen. Auch hat Auriviluus 2
)

in Schweden ausaesprochenen Dimorphismus des Helmes von Aconitum

Lycoctonum beobachtet ; er unterscheidet eine Form a mit geradem weitem

und eine Form [3 mit Obergekrummlem schmalem Helmblatte.

1) Goethe, Versuch die Metamorphose der Ptlanzen zu erklaren. Gotha 1790.

S. 34.

2) Auriviluus, I. c.
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Gynaceum unmittelbar anstehenden Slaminen gleichfalls abbltlhen

III. Die Aconitnm-Anthese.

Blickt man in eine eben geoffnete Aconitum-B\umc . so bemerkl man,

lass die Pollenblatter in Folge hyponastischer Einwarlskrtlmmung ihrer

basalwarts verbreiterten Filamente allscils das Gynaceum dicht umschlieBen
i

(Fig. 15). Noch sind die Antheren saftstrotzend und prall gefUllt.

Nach zvvei bis drei Tagen beginnen die Pollenblatter ihrer acropetalen

ftnlwicklungsfolge gemaB — zuerst die auBeren, nachfolgend die inneren

— sieh aufzurichten und ihren Pollen auszubieten. Die abgeblUhten Sta-

minen legen sich nach auBen gegen den BlUtengrund zurtlck und machen

(\en nachstinneren Staminen Platz. Beilaufig eine Woche lang setzt sich

dieses Aufbltthen der Staminen fort und findet damit sein Ende, dass die

dem

und sich gegen den BlUtengrund hinabsenken 4

)
(Fig. 16).

lm ersten Stadium der Anthese ist also die Aconitum-
Bltite miinnlich. Wenn anfliegende Ilummeln zum Nectar gelangen

wollen, indem sie ihren Btissel in der Binne des Nectariums bis in den

Sporn hinaufschieben, so milssen sie auf der Staminensaule Posto fassen

und beim Verlassen der Bliite eine Menge von dem anhaftenden Pollen mit-

nehmen. Pollensammelnde Tiere tragen den BlUtenstaub selbstredend in

groBerer Quantitat fort.

Das zweite Stadium der Anthese beginnt mit der EntbloBung des

Fruchtknotens und wird durch die erfolgreiche Belegung der Narbe abge-

schlossen. Dieses Stadium wahrt mindestens zvvei, gewohnlich aber drei

bis vier Wochen. Ilummeln, welche aus mannlichen Bliiten kommen,

milssen beim Passieren der Apertur notwendig an den Narben Pollen ab-

streifen.

Nach geschehener Befruchtung schwellen die Fruchtknoten rasch an.

Die BlUtenhtille fallt ab — bei den Sectionen Lycoctonum und Napellus

oder trocknet ein: Anthora. Innerhalb eines Monates hat sich die Frucht

ebildet. Bis zur volligen Ausreifung derselben vergehen immerhin einige

weitere Monate.

Wir haben demnach in der Aconitum-Anthese 1. das

Pollen-, 2. Narben- und 3. das Fruchtstadium zu unter-
scheiden. Das erste dauert eine Woche, das zweite nimmt zwei bis vier

Wochen in Anspruch , das dritte weitere vier Wochen. Im gilnstigsten

Falle kann also eine Aco?iitum-Blaie, vom Anthesenbeginne an gerechnet,

in sieben Wochen fructiiicieren.

Das Pollen- und Nar bensta dium ist gewohnlich zu

gleicher Zeit an ein- und derselben Inllorescenz zu beob-
achten. Die unteren, alteren BlQten der vom Busch oder Felsen weg

gegen die freie Seite gewendeten Inllorescenz zcigen namlich schon freie

(T

1) Vergl. die Anguben bei Jordan, Flora 1886, S. 243,
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Fruchtknoten, wahrend die oberen eben den Pollen ausbieten und die nahe
dem Ende der Traubc befindlichen Blilten selbst noch im Knospenzustande
verweilen. Da nun die Hummeln — wie auch Delpino 1

)
und

Aurivillius 2
)
beinerken — langere gestreckte Bl umenstande

i

wie auf einer Leiter aufsteigend von unlen nach oben be-
fliegen, so raUssen sie zuniichst den beim Verlassen
Inflorescenz mitgenommenen Pollen an den unleren

einer

im

u m sic hNarbenstadium befindlichcn Blttten abslreifen,
"

hierauf in den jUngeren oberen Blttten aufs Xeue mil Pollen
zu be la den,

Erwahnenswert ist ferner, dass die Zygomorphie, welche bei Aconitum
in der BlQtenhUlle und in der Stellung der Nectarien auffallig zum Aus-
drucke kommt, in der Art und Weise, wie sich die Staminen allmahlich

von dem Gynaceum entfernen, abermals zum Ausdrucke kommt. Unter-

suchl man namlich eine Bltite mit eben entbloBtem Fruchtknoten, so wird
man die Filamente in zwei Partien links und rechts von der Symrnelrale

angeordnet finden, als ob dieselben mit einem Kamme auseinander und
zugleich gegen den Bluteneingang gestrichen worden waren. Ubrigens
wird das Wegkrtimmcn der Staminen vom Gynaceum durch epinastisches

Wachstum des Filamentes in seiner ganzen Lange und durch intercalares

Wachstum im oberen stielrunden Teile desselben bewirkt. Wie sonst an
— so jenen, welche die Laubknospen Uberwolben — wechselt

hier die urspriingliche Hyponastie der Staminen mit nachtraglich sich ein-

stellender Epinastie ab. Dazu kommt freilich intercalares Wachstum, wel-
ches gerade im BlUtenreiche und im Dienste biologischer Zwecke hiiufig

festzustellen ist.

Blattorganen

Da bei Aconitum wenigstens nach den bisherigen Erorterungen
die Belegung der Narbe in der Begel durch Insecten (Hummeln) erfolgt, so

ist das Genus allogam zu nennen. Kerner 3
) unterscheidet zwei Arten der

Allogamie: die Geitonogamie (Belegung der Narbe einer Bltite mit dem
Pollen aus anderen Bltiten, die aber doch demselben Individuum angehoren,
also der NachbarblUten) und Xenogamie (Belegung der Narbe einer Blute
mit dem Pollen, der aus den Blttten anderer Individuen herstammt). Nach
dem Verhallen der Hummel, des wichtigsten A conitum-Be-
suchers, ist es klar, dass die Belegung der N.irben sowohl
auf geitonogamem als auch xenogamem Wege slattfindet.

Doch mehren sich neuerdings die Falle, welche lehren, dass selbst

ausgepragte Insectenblumen, wenn die Allogamie, sei es aus diesem, sei es

4) Delpino, 1 # c. p. 496.

2) Aurivillius, I. c.

3) Kerner, Die Schutzmittel der Bliiten gegen unberufene Gaste. Festschrift der
k. k. zool. botan. Ges. Wien 1876. S. 192 Anna.
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aus jenem Grunde nicht erfolgte, wie mil einem letzten Kraftaufwande fur

die Narbenbelegung selbst Sorge tragen. Oder mit anderen Worten : w o

die obligate Allogamie ausbleibt, dort stellt sich obliga-

torisch die Autogamie ein. Aus der reichcn Litteratur uber diesen

Gegenstand sei hervorgehoben, dass Lindman *) im skandinavischen Iloch-

gebirge eine Reihe von Pflanzen fand, welche sonst allogam, wegen des

spUrlichen Insectenbesuches sich zur Autogamie bequemten. Besonders

nennen wir:

*

Arabis alpina,

Astragalus frigidus,

Euphrasia officinalis-alpina,

Myosotis silvatica,

Pedicularis Oederi.

Gleiehfalls schildert Prof. v. Kkrner in seinen akademischen Vor-

lesungen eine Reihe von Einrichtungen, welche auf die schlieBliche Auto-

gamie der Blttte hinzielen, wenn die Allogamie verhindert wurde [Gentiana

sp., Lalhraea Squamaria, Pedicularis paluslris u. a. m.). Speciell die

Euphrasia-Avten handelt v. Kerner2) nach dieser Hichtung im vorletzten

Vierteljahrsbande der Wiener zoologisch-botanischcn Gesellschaft ab.

Demnach stellte ich mir die Fragc: Tritt bei Aconitum unter be-

stimmten Verhiil tnissen Autogamie ein? Eine solche Frage konnte

nur durch das Experiment entschieden werden.

Als Versuchsobject wahlte ich Aconitum Lycoctonum, weil dasselbe in

nachster Nahe meines Sommeraufenthalles in diesem Jahre (Weidlingau

bei Wien) einen schbnen Bestand bildete. Am 15. Juli wurden drei an-

nahernd gleich starke, im untersten Teile sich eben zum Aufbluhen an-

schickende Inflorescenzen dreier auf einer WaldbloBe stehender Individuen

mit 8 cm weiten, 30 cm langen Rohren aus geoltem Schreibpapier um-

geben und durch Zusammenbinden der Rohre unterhalb und oberhalb der

Inflorescenz vor jedem auBeren Einllusse gesichert. Die Rohre wurden bei

ofterem Nachsehen vdllig intact befunden. Am 6. August

wurden dieselben vorsichtig entfernt. Hierbei zeigten sich

die Fruchtknoten ausnahmslos geschwellt und die zusammengetrockneten

BlutenhUllen waren am Grunde jedes Rohrs aufgeschichtet. Evidenter

Weise hatte autogamisch eine Belegung der Narbe statt-

gefunden, fUglich durch einzelne in der Nachbarschaft des

Gynaceums verbliebene Pollenblatter. Doch muss bemerkt wer-

den, class die geschwellten Fruchtknoten auf. einem bestimmten Stadium

also nach

Woch

1) Linuman, BlUten undBeslaubungscinrichtungen im SkamlinavischenHochgcbirge.

Botan. Centralbl. Bd. 30. 1887. S. 4 56 IT.

2) Kertser, Uber die Bestauhungseinricbtungen der Eupkrasicen. Verhandl. d. k. k.

zool. bolan. Ges. in Wien. 1888. S. 563 II. Taf. XIV.
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der Entwicklung stehen blieben. nach der Entfernune der Rohre kaum
weiter wuchsen und sehlieBlich eintrockneten, ohne reifc Samen eebildet

zu haben.

Allein als Resultat stand fest : Aconitum Lycoctonum vermag bei Ab-
haltung der Ilummeln, seiner gewohnlichen Giiste, und bei Abhaltung der

Insecten Uberhaupt, selbstandig die Belegung der Narben vorzunehmen,

wenn freilich dieselbe nicht wie die Xenogamie vvohlentwickelte Samen zur

FoJge hat. Zweifelsohne waren die Vorfahren von Aconitum auf Auto-

gamie angewiesen, da die Dichogamie und die mit derselben Hand in Hand
gehende Allogamie als AuBerung secundarer Anpassuug zum Zwecke der

Kreuzbefruchtung anzusehen ist. DemgemaB gevvinnt das kleine Experiment

besonderes Interesse: es deckt fdrmlich einen atavistischen Zug in der

Biologie der Aconitum-IMiXtQ auf.

Ferner fiihrt der Versuch zu dem Schlusse, dass Aconitum Lycoctonum

nur dann normale Fortpflanzungskorper erzeugen kann, wenn Allogamie

erfolgte. Und da sich samtliche untersuchte Aconitum-Avten in Bezug auf

Gyniiceum und Androceum wcscntlich gleieh verhalten, so darf dies fUr

Aconitum Uberhaupt angenommen werden.

W sah man

minen beziehungsweise mit den Narben in FUhlung kommt.

dasselbe von Hum me In besucht. Man kann diese Erfahrune wieder

und wieder machen, ob man nun den Eisenhut in der Nahe der Sennhiitten

oder im GeroIIe der Alpen, ob man wild wachsende oder im Garten gepflanzte

Exemplare beobachtet: Aconitum ist die Hummelblume par ex-
cellence. Des sind sich beispielsweise auch die Hymenopterologen be-

wusst, die gerade an Aconitum-lSesllinden nach Ilummeln fahnden.

Ein Insect, welches zweckdienlicher Weise die Aconitum-Blilte be-

suchen soil, muss zuniichst einen machtigen, behaarten Korper haben,

damit derselbe genau in den Eingang der Blume passt. Denn nur so ist

die Sicherheit vorhanden, dass das Tier bei jedem Besuche mit den Sta-

Gerade die

Biiren unter den Insekten, wie ein Entomologe die Hummeln nennt, ent-

sprechen Irefflich dieser Anforderung. Steift man eine Bltite durch Einlegen

in Alkohol, so kann von derselben mittelsl Paraffin ein formlicher Abguss ge-

macht werden. Ein solcher Abguss des Blliteninneren von Aconi-
tum stimmt auffallend mit den auBeren Korperformen eines
mittelgroBen Hummelweibchens (therein.

Entweder sammeln die Hummeln bios Pollen ein oder sie gehen auch

dem Nectar nach. Da nur abnorm kleine Arbeiter unmittelbar bis

Kuppel des Helmes vordringen konnen, so schiebt fUr gewohnlich die in

den BlUteneingang eingezwangle Hummel, nachdem sie mit den Vorder-

beinen die Basis der Nectarienstiele umfasste, ihren RUssel in derRinne des

Nectariumstieles bisgegen denSporn dcsselben vor. Zu solcher Leistung
ist das Genus Bombus unter alien Hymenopteren einzig

zur



"

12 M» Kronl'i'ld,

und a lie in befiihigt, da die Unterkiefer mil der Zunge und
den Lippentaste rn einen im Extrem (Bombus Gerstaekeri)

auf 22 mm vorslreckbaren Rilssel bilden. Die groficn in den

Aconifum-Blillen anzutreffenden Weibchen haben einen etwas langeren

Missel als die Arbeiter. Nebenbei bemerkt fliegen die Drohnen nut noch

welter reducierten Mundteilen vorziiglieh nur an Pflanzen mil oftenem und

leichl zu erreichendem Ilonig, so an Disteln.

Nach Miller 1

)
ergiebt sich die folgcnde Tabelle fur die Biissellange

der von diesem Autor an Aconitum Lycoctonum und Napellus beobachteten

llummeln; Q bedeutel das Weibchen, 8 den Arbeiter, <5 das Mannchen.

Bombus Gerstaekeri Mor. £ 22 mm
»

)>

»

))

))

))

hortorum $ 18—21

alticola 6 . . 11—12

mendax S 1

mastrueatus $

pratorum £ * 8

12

10

9

)>

»

»

j)

j)

terrestris $ 7 9 )>

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass die von Miller in den Alpen auf

Aconitum gefundenen llummeln in sehr verschiedenem Grade zum Nectar-

gewinn befiihigt sind. Wahrend namlich Bombus Gerstaekeri und hortorum

mil Leichligkeit auf normalem Wege zum Honigbehalter gelangen, wird

dies fiir die tlbrigen Arten, namentlich Bombus mastrueatus, pratorum,

terrestris schwierig, wo nicht unmoglich werden, Damit hiingt es zu-

sammen, dass die kurzrilssligen Arten den ilonig durch Ein-

bruch, d. h. durch seitliehes AnbeiBen des Helmes in derllohe

der Nectarien gewinnen und so fiir Aconitum Dysleleologen

in des Wortes wahrster Bedeutung darstellen. Bombus mastru-

eatus sah Mlller ausnahmslos die Bliiten von Aconitum Lycoctonum an-

beiBen, nachdem manche Exemplare es vergeblich versucht batten, von

der Blulenmlindung aus den spiralformig gewundenen Nectariumsporn

zu erreichen. Ilerr Prof. v. Kerxer teilte mir mil, dass in den Tiroler

Centralalpen Aconitum panicnlatum Lam, von llummeln inimcr durch seit-

lichen Einbruch des Nectars beraubt werde und dass diese Pllanze, weil

fiir ihre Narbenbelegung derzeit keine Sorgo getragen ist, in Tirol eine

aussterbende Art darstelle. Die von llerrn Prof. v. Kerner eingefangenen,
I

durch Herrn Anton IIandlirscii in \\ ien frcundlichsl bestimmten llummeln

sind samtlich Weibchen von:

Bombus alticola.

»

»

mastrueatus,

terrestris,

I) Muller, Alpenblumen. S. 189, 14 0.
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also relativ kurzrussligen Arten (s. d. Tabelle), denen die Ausbeutung des
am Sporn zuruckgekrummten Nectariums auf eine fUr die Blume forder-
llrtVlrt "VXr.r^iH,^v , TT ..I* tit. % • * . _ __zur Unmoglichkeit gemaeht ist. Doch berichlete mir Hen
Dr, v. Wettstein, dasser auch Aconitum variegatum (cultiviert bei Brunneck
und Trins in Tirol) immer von Hummeln angebissen sah.

iibereinstimmend werden von HofferI) Bombus mastrucatus und
terrestris als Tiere angefiihrt, welche, urn den Nectar zu erreichen an
Aconitum- (Aquilegia-, Salvia-) Blttten seitlich ein Loch beiBen. Ebenso traf
Aurivillius2) auf Jamtland (im mittleren Schweden) zahlreiche von Bombus
terrestris verletzte BlUten.

-

FernerehiehergehorigeBeobachtungenwoIIenindertabellarischenUber-
s.cht samllicher auf Aconitum gefundenen Insecten verglichen werden.
Schon jetzt darf aber ausgesprochen werden, dass nur die langrUssIigen
Hummeln zum eutropen, d. h. fur beide Teile vorteilhaften Besuche der
yl/lAAI/tfli/IA/t Ti 1 _ . - 1 !*._• ft -ft m.Aconitum-Blumen befahigt sind; als Dysteleologen, mit Umgehun des
eigentlichen ))Zvveckes und Endestc ihrer Visile, brechen die kurzrussligen
Bombus durch die »Backen« des Helmes in das Nectarium ein.

Loew3) in Berlin teilt die Insecten, was ihr Verhaltnis zu den Blumen
anlangt, in eutrope, hemitrope, allotrope und dystrope ein. Zu den eutropen
Besuchern von Aconitum kbnnen — und das wird aus der weiter unlen
folgenden tabellarischen Dbersicht zur Evidenz hervorgehen — nur die
Hummeln gerechnet werden. Sehr gering ist, wie die gleiche Zusammen-
stellung zeigt, die Zahl der ftlr die ^comto-Blilte hemi- und allolropen
Insecten. Demnach sei hier nur der dystropen Besucher gedacht.

Obwohl Loew zu den dystropen Insecten bios die Ameisen zUhlt
mbchten wir auch die Ohrwtlrmer (Forficula sp.J far solche halten. Im
Garten cultivierte Exemplare von Aconitum variegatum sind diesen gefahr-
hchen Baubern und Blumenverwustern gegentiber vollig schutzlos. For-
ficula kriecht in die /icomtom-Blule bis zur Lichtung des Helmes hinauf
Dortselbst thut das Tier sich an dem Nectar gUtlich, nachdem
Honigbehalter zerbissen hat. Oft

es den
genug sieht man auch den Helm von

Ohrwurmern so vollstandig zernagt, dass das Bliiteninnere zu Tage tritt
und die Generationsorgane abdorren. Da die Ohrwurmer gerne der
Warme nachgehen, mogen sie in der Uberdachten ^comta-Biute ur-
sprunglich wohl nur Schirm gegen auBere Wetterunbilden gesucht haben,
wie sie ja sonst auch unter Blumentbpfe und dcckende Gegenstande
kriechen. In einem 2 m langen Blechrohre von kaum 1 We

\) Hoffeb, Die Hummeln Steiermarks. Graz. I. 1882. S. 39.

2) Aurivillius, I. c, S. 126.

3) Loew, WeitercBeobachtungen liber den Blumenbesuch von Insecten. Berlin 1886
S. 108, 109.
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i

welches i in Garten lag, fand ich lctzten Sommer jeden Morgen zahlreiche

Ohrwttrmer.

In den Bltiten des cultivierten Aconitum variegatum babe ich ferner

hiiufig Ameisen angetrofi'en. Gbcr die scharfen, etwas zurilckgebogenen

freien Rander der BlUtenhullblatter hinweg sail ich die wehrhaften Tierchen

in die Eisenhutbluine klettern und daselbst die ftlr die Zunge der Hummel

bestiminte »Fiihrung« iniNeetariumsliel formlich alsLeitpfad zumNectarium

benutzen. Mil aller Bequemlichkeit klettertcn die Ameisen in dern Nec-

tarium vorwarts, bis sie an den gefilllten Sporn gelangten. Das Ver-

vveilen von Ameisen unmittelbar im Nectarium war ein so

gewohnliches, da ss jedesmal , wenn im Vorbeigehcn die En-
den einiger II el me zwischen den Fingern zusammengedrlick t

wurden, einige Tierchen sozusagen in flagranti ertappt

wurden.

Da vornehmlich die Ameisen jene »unberufenen Giistea der Bliite dar-

stellen, gegen welche eine Fulle von Schulzmitteln bekannt geworden ist 1

),

so verdient betontzu werden, dass Aconitum variegatum und, wie ichwegen

der Gonformilat im Bliitenbau annehme, ferner : Aconitum Napellus, Gamma-
rum, Authora u. a. sich der unberufenen Giiste nicht zu erwehren
vermogen 2

)

.

Dagegen giebt Prof. v. Kernkr 3
) filr Aconitum paniculatum Lam. an,

dass diese Art Klebestoff ausscheide und somit als geschtltzt

kriechende Insecten anzusehen seL In Bltiten von Aconitum Lycoctonum

fand ich gleichfalls niemals Ameisen, so viele Bltiten ich audi auf meinen

Giingen im Walde untersuchte. Ebenso zeigten sich die BlUten, welche

eingetopfte und im Garten untergebrachte Individuen dieser Art ent-

egen auf-

i) Vergl. Kerner, Schutzmiltel etc,

2) Diese Thatsache ist in hohem Grade auftallig. Auffallig um so mehr, als Pubes-

cenz an der Innenseite der Blutenhulle (Fig. 1) haufig vorkomnil, ja einige Arten, wie

Aconitum cohtmbimm Nutt., Napellus L f| eine leichtc Pubescenz an der AuCenseite des

Nectariums aufweisen. Aberdort, wo man die Ha are am eh est en erwarten
sollte, namlich an dem gefahrdeten Eingang zum Honigbe halter

fehlen sie gttnzlich (s. oben). Vielleicht wird weitere Forschung lehren, dass

Aconitum der Ameisen schlechterdings bedurfe, dass sie eine myrmecophile Pflanze sei,

welche von dem rcichliclien Nectar hergiebt, um sich eine wehrhafte Miliz zu erhalten.

Hat doch v. Wettstein jiingst experimentell dargethan, dass einige Compositen der

osterr, ungar. Flora [Jurinea mollis, Serratuta lycopifolia, Centaurea alpina), deren Hiill-

schuppen Zuckersaft ausscheiden, durch Anlockung von Ameisen vor der Zerstdrung

durch andere Insecten geschiitzt sind (Uber die Compositen der osterr -ungar. Flora mit

zuckerabscheidenden Hullschuppen. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. in Wien,

Mathem.-naturw. Klasse; Bd. XCVI1. Abt. I. Juli -1 888. S. 570—589). Also imputieren

wir mdglicher Weise der Aconitum-BWxie Myrmecophobie, wahrend wir den SpieC um-
kehren und urteilen sollten : Aconitum ist myrmecophil.

3) Kerner »
I- c. S. 2M.
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wickelten, vdllig frei von den unberufenen Eindringlingen. Als Ursache
der Abhaltung sehe ich die gerade am Eingange inr Bliite

befindliche Reuse an, welche durch die von der Innenwan-
dung der Blutenhttlle abzweigenden und maehtig entwiekelten

Ha are gebildet wird. Gewiss verbalten sich Aconitum pyrmaicum und

ochroleucum Willd. mil verhaltnisnuiBig noch machtigerer Pubescenz Aconitum

Lycoctonum gleich.

IV. Ubersicht der an Aconituiii-Bliiteii beobachteten Insecten.

Die folgende Ubersicht grtlndet sich zuin Teile auf die Angaben bereits

eitierter und noch zu citierender Autoren, zweitens finden sich in denselben

Mitteilungen verwertet, die mir die llerren Prof. Hoffer in Graz, Anton

Handlirscii, Prof. v. Kerner und Dr. v. Wettstein hierselbst freundlichst

Von

6 Mannchen, 2 Weibchen, $ Arbeiter,

Pollen sammelnd, sgd.= den Nectar saugend, Einbr. = durch seit-

machten; drittens enthalten sie meine eigenen Beobachtungen,

den Abktlrzungen bedeutet:

Psd. =
lichen Einbruch saugend. Die Ordnungszahl vor den einzelnen Colonnen

deutet zugleich Autor und Quelle an,

Schema

:

1. Sprengel 1. c. (4 793).

und zwar nach dem folgenden

i

2. Reichenbach 1. c. p. 28 (1820).

3. Gerstacker in der Stettin. Entom. Zeitung. 1869, S. 319.

4. Muller, Befruchtung u. s, w. 1. c. (1873).

5. Darwin, Wirkung. d. Kreuz.- u. Selbstbefr. Ubers. Carls. S. 410

(1877).

6. Bonnier, I. c. p. 62 (1879).

7. Miller, Alpenblumen u. s. w. S. 139, 140 (1881).

8. Schmiedeknecht, Apidae Europ. p. 305 (B. Gerst.), 375 (B. mastr.

1882—84.

9. Hoffer 1. c. (1882).

10. Frey-Gessner in Mitt. d. Schweiz. Entom. Ges. 1884. S. 110—116.
11. Loew, Beobachtungen u. s. w. I. c. (1884).

12. Dalla Torre im Zoolog. Anzeiger. 1885. S. 691.

43. Aurivjllius 1. c. (1887).

4 4. Ant. Handlirsch.

15. HOFFER.

16. A. v. Kerner.

17. Kronfeld.

18. R. v. Wettstein.
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Beob-
Eutrope Besucher. achtungs-

orf.

M. Kronfeld

Hemitrope Besucher. Allotrope Besucher. Dystrope Besucher

A. Acouituiti Anlhora L.

45. Bombus Ger-
stackeri £ sgd

1. Bombus sp.

4. B. hortorum Q
sgd.

5. B, mastrucatus

± $ Einbr. a Psd.

B. Gerstackeri

9 sgd.

10. B. Gerstackeri 8
» hortorum (^ $

11. B. hortorum Q
sgd.

12. B. Gerstackeri

Csgd.
13. B. hortorum sgd.

» » v. con-
sobrinus sgd.

» terrestris

Einbr.

» Schrimshira-
nus Psd.

15, B. hortorum Q g
sgd. Psd.

» agrorum £J

» terrestris Q
Einbr. Psd.

17. B. hortorum Q g
sgd. Psd.

Hoch-
lantsch

(b. Gratz.)

Pader-
born,

Schweizer
und

Tiroler

Alpen.

Burner
Alpen.

Berlin.

Ratzes

(Tirol).

Jamtland.

Osterrei-

chische

Alpen.

Weidlin-
gau (bei

Wien).

1. Bombus sp.
•

7. B. alticola <J
sgd. Schweizer

» hortorum t£ und
sicd Tiroler

» mastrucatus Alpen.

£ sgd. Einbr. Psd.

» mendax$sgd.
» pratorum £5

sgd. Psd.

» terrestris £ I

sgd.

»

B. Aconitum Lycoctonum L.

v <

''

Dasytes plumbeus 1
)

Epurea (lorea 2
)

-

Meligethes Bras-

sicae3
)

Thrips sp. (Weid-
lingau) 4

)

C. Aconitum Napellus L

Lycaena sp. vergeb
lich suchend (Al

pen) 5
).

\—3) Kleine Blumenkafer. Ich verdanke die Bestimmung derselben Herrn J. Kaufmann in

Wien.

4) BlasenfiiGe (Dipteren).

5) Schmcttcrling.
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Beob-
1

. Eutrope Besucher. achtungs- jHemi trope Besucher. Allotrope Besucher. Dvstrope Besucher,
. ort. .

10. Bombusalticolor Berner

. L

» agrorum Alpen, i

8S .

» brevi-

gena
;

» Ger- \

1

stackeri

« horto-

rum (5 C
» mendax •

» pra-

torum
j

i

c

t2. B. Gerstackeri »

de 1

Ratzes. —

-

*—^-*

*

14. B. agrorum Q •

sgd. Schnee- — —
» alticola & & berg

sgd. (N. Ost.).
-

« Gerstackeri
* F

2 2 sgd. •

» lapidarius 2
w

•

sgd. *

» lapponicus
1

8 sgd
*

" •

» mastrucatus
*

8 sgd.
-

-

» mendax § -

-

1

sgd.
m

» mucidus Q £
-

^>

1

»
ft
u. .

15. B. agrorum £
-

sgd. Kasten- — _^_

» Gerstackeri reither
•

1 -

C8(J sgd. Psd. Aim
» hortorum $ (0. Ost.). *

sgd.
* F

J *

» mastrucatus
s sgd. <$ Einbr. 1

|

» soroensis g *

-

-5 sgd. Einbr. 1
)

1

» terrestris $
(5 Einbr. *

" 1

B. agrorum £ <5 Hoch- 1

-

1

r

sgd. lantsch.
11

" j i '

1

» alticola S -T
1

i

*

Sfiffl
k

1

f

* Gerstackeri
V *

i

•

Q "8 sgd. -

» hortorum $ J

d sgd.
*

I

-

» lapidarius £
'

-

sgd

.

» lapponicus S i

f
i

sgd. (5 Einbr.*) «.
i

: . „

» mastrucatus
A

*
* *

Einbr. .

•

1) Durch die von B. mastrucatus gemachten Locher, Hoffer.

Botanische Jahrbu'lier. XI. Bd.



18 M, Kronfeld

. Eutrope Besucher
Beob-

achtungs-
ort.

15. Bombus meodax
(5 Einbr.

» soroensisU
sgd.

)> terrestris

H <5 Einbr,*}

12. Bombus Ger-
stackeri 6 9

16. B. aiticola Q
Einbr,

» mastrucatus

Q Einbr
» terrestris Q

Einbr

Hoch-
lantsch

Ratzes.

Tiroler

Central

alpen.

Hemi trope Besucher. Allotrope Besucher. Dystrope Besucher.

D. Acoiiitiim psmiculatum Lam

2.

3.

6.

S.

9.

Bombus sp. —
B. hortorum Berchtes-

sgd. Einbr. gaden.

Engadin.
» Gerstackeri Engadin.

B. sp. Einbr.

B. Gerstackeri Schlern
(Tirol).

» mastrucatus Alpen.

B. mastrucatus
Einbr.

» terrestris

Einbr.

E. Acoiiitum sp. * i

i

5. 2
) Bombus sp.

aufblauen Blumen
sgd.

auf weiCen Blu-

men Einbr.

17. B. agrorum ^ £
sgd. Psd.

» hortorum (5

Q g sgd. Psd.

1S. Bombus sp.

Einbr.

F. Aconitmu variegatuiti L. (cult.).

Schweiz.

Weidlin-
rv au.

B run neck,
Trins

(Tirol).

Halictus morio 3
),

vergeblich suchend
MeligethesBrassicae,

Odynerus pRrietum 4
)

durch die Spalte

zvvischen Helm und
mittlerem
hullblatt

gend.
Thrips sp.

forficula sp.

Lasius alienus 5
)

(Weidlingau)

Bliiten-

eindrin-

1) Durch die von B. mastrucatus gemachten Locher. Hoffer.
I

%) Obwohl Darwin I.e. von »Aconitum Napellus« spricht, darf angenommen werden,

dass es sich um das cultivierte weiB-abiindernde A. variegation handelte.

3) Blumenwespe.

4) Wespe.

5) Ameise.
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V. Aconitum und Borabus.

Zu der vorstehenden Ubersicht sei nur noch weniges bemerkt. Teil-

wcise wurde auf dieselbe schon im FrUheren (Kap. Ill) verwiesen. An
dieser Stelle betonen wir das wichtige Factum: Die Hummeln stellen

die einzigen eutropen Besucher des Genus Aconitum dar.

Der Uinstand, dass manche schlecht ausgertistete Bombus dysteieologisch in

die Bltlte einbrechen^ sie des Nectars berauben, ohne Gegendienst zu thun,

andert nichts an diesem Satze.

Ebenso wie nach Darwin der rote Klee, ist Aconitum von den Hummeln
abhangig. Dort wo Hummelbesuche nicht zu verzeichnen sind oder wo
Hummeln bios seitlicb einbrechen, ist Aconitum notwendig auf den Aus-

sterbeetat gesetzt. Prof, v. Kerner hat dies betreffend Aconitum panicidatum

Lam. in den Tirofer Centralalpen erfahren (s. oben p. 12).

Von diesem Gesicbtspunkte aus ist die eigenartig geformle Aconitum-

Bliite ausreichend erklart. So sehr das Wort »angepasst«c gerade in

unseren Tagen missbraucht wird, wir slauben nach unseren Aus-
filhrungen sagen zu kiinnen, dass Aconitum eiu trefflichos
Beispiel ftir eine bestimmten Insecten angepassle Blume
dar stelle.

Ist audi der Besuch der Hummel ein »interessierter<c, Bombus ist selbst-

redend von Aconitum weit weniger abhangig, als Aconitum von Bombus.

B. opulentusNur von einer Hummel: Bombus Gerstackeri Morawitz

Gerst.), die Gerstacker J
) auf Aconitum entdeckt hatte, hieli es eine Zeit-

*

4) Gerstacker h c

2*
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lan
7

s

dieseelbe komme nur auf dem Eisenhut. vor 1
). Allein Hoffer 2

),

der beste Hummelkenner Osterreichs, fand das Thier auch auf Gentiana

asclepiadea und beobachtete, dass Bombus Gerstaekeri in der Gefangen-

schaft auch an Linaria vulgaris, Lamium muculatum und album saugt 3
)

.

Acon iturn ist also von Bombus abhiingig, nicht umgekehrt

das auf zahlreiohen anderen. Pflanzen Pollen . und -.Nectar

suchende Insect von der gedachten IMume. Durch \Nichts wird

diese Thatsache so eindringlich illustriert, wie durch' Zusammenhalt der

geographischen Verbreitung Ton Aconitum ,und Bombus 4).- Es.lehrt

namlich ein Blick. auf die vorstehende Kartenskizze, dass

der Verbreitungskreis der Ei sen hu tar ten; in . jen en der

Hummeln vollstandig hineinfallt undsieh mit der Haupt-
die Gattung

das Insectengenus
area desselben deckt. Das will besagen:

Aconitum ist in ihrem Vorkommen an

B o m bus gebunden. *

Erklarung der Abbildungen

Tafel 1.

Fig. 1— 4, Aconitum variegatum L. (cult.).

Fig. 1. Partie vom Rande des mittleren Blutenhiillblattes mit den GefaCbiindeln \g)

100

und einzelligen Haaren (A). Ansicht von innen. Vergr. —

•

i.. Querschnitt durch die Mit t e des Nectariumstiels. H die Rinne an dessen»

100

J)

I)

Oberseite, e Epidermis, p Parenchym, g GefaBbiindel (schematisch). Vergr.—.

3. Halfte des Nectariums. Ansicht von innen. sp Sporn, r RiAcken, I Lippe,

10

(jg GefaBbiindel. Vergr. —

.

4. Partie vom Querschnitt durch den nectarsecernierenden Sporn. e innere,

220

e, BuBere Epidermis, p Parenchym, g GefaBbiindel. Vergr.—

.

3

Pier, 5

—

14. ilconftttm-Nectarien. Meisl nach Herbarmaterial. Vergr. . .

r *

F\sl 5. Aconitum

\

1

1

6.

8,

M » | 9.

.» 10.
' » ' 11.

»

»
• 1

)

i

'
'

I

»

i I ,

'

»

12.

13.

u. I >

»

»

»

\

' \

Napellus L.f. Dodonaei Fenzl (Herb. Mus. palat. Vindob.). Pilatus.

colurnbinum Ntittal. Arizona*

paniculatum Lam. Tirol.-
..!

volubile Pall, e villosum Rgl. Sibirien.

Fiseheri Reichb. Japan.
'

pyrehaicum L. Granada. •

>
'

i ; ,

septentrionale Koelle. Galizien (Osterr.). .

Lycoctonum L.
1 Nieder-Osterreich. * '•

l
>

Fig. 15—16. Aconitum Lycoctonum L. * >

Fie. 15. Erstes
\ Stadium der Anthese(Gyn&ceum und Androceum). Etwas vergr.

w *

. , i

I) MiiLLER, Alpenblumen S. 140. — Dalla Torke 1. c. — 2) Hoffer, Die Hummeln

Steiermarks. II. S. 56 (1883). — 3) Mitteilung an den Verf. — 4) Geographie von Bombus

nach Hoffer, I.e., und Handlirsch, Die Hummelsammlung u.s.w. Ann.d.k.k. naturhist.

Hofmuseums Bd. Hi. 1888. S. 209fT.
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