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II. 

Weitere Untersuchuiigen fiber Futterhaare. 
(Mit Tafel III.) 

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen uber die von Prof, 
v. Wettstein urspriinglich fur Maxillaria rufescens Lindl. nach- 
gewiesenen Futterhaarea) legten mir den Gedanken nahe, dafi diese 
biologisch interessanten Organe auch bei anderen als den von mir 
bisher naher untersuchten Arten der Gattung nachweisbar sein 
durften. Es war dies aus folgenden Grunden zu erwarten. Vor 
allem spricht hiefur der auffallend einheitliche Blutenbau dieser 
artenreichen Gattung, welche nach Pfitzer2) uber 100 von Brasilien 
und Mexiko bis nach Westindien verbreitete Arten umfafit, von 
denen nach der neuesten griindlichen Bearbeitung der Gattung, 
die wir Oogniaux3) verdanken, auf Brasilien allein 74 entfallen. 
Weiters deutete der Mangel einer Nektarabsonderung und eines 
Spornes bei sonstiger Augenfalliskeit der meist wohlriechenden, in 
der Kegel ansehnlichen und lebhaft gefarbten Bluten darauf hin. 
Die Ausbildung von Futterhaaren war  besonders bei jenen Arten 

*) Vgl. v. Wettstein,  Yegetationsbilder aus   Siidbrasilien,  Wien 1904, 
"   "    igsmittel der Blumen im Lichte neuerer Forschung 

[»t Wien, II 1904 p. 52-53, Beitrage 
1< 
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vorauszusehen, deren Bliiten keinen fleischigen Callus besitzen, 
dessen zuckerhaltiges Gewebe einen Ersatz fur den mangelnden 
Nektar bildeD kounte. Denn in den friiheren von mir genauer 
untersuchten Fallen wurde der scheinbare Callus dureh die in be- 
stinimter Anordnung dicht stehenden Futterhaare reprasentiert 

Diese Vermutung wurde dureh die Untersuchung zweier 
weiterer Arten der Gattung bestatigt, die im hiesigen botanischen 
Garten ktirzlich unter dem Orchideenmateriale zur Blute gelangten, 
welches die im Jahre 1901 unter Leitung Prof. v. Wettsteins 
unternommene Expedition der kaiserlichen Akademie aus Siid- 
brasilien lebend mitgebracht hatte. Gleichzeitig habe ieh diesen 
Anlafi bentitzt, urn auch bei den iibrigen von der Expedition lebend 
mitgebrachten Orchideen, sowie in der Literatur nach Angaben 
liber ahnliche Bildungen Umsehau zu halten, und es hat sich 
hiebei herausgestellt, dafi den Nektar biologisch stellvertretende, 
auf Haarbildungen zuriickzuftihrende Organe im Bereiche tropischer 
Orchideen, ja wahrscheinlich auch in der heimischen Flora viel 
verbreiteter sein diirften als allgemein aDgenommen wird. Ich bin 
fest iiberzeugt, dafi eine griindliche anatomische Untersuchung einer 
ganzen Eeihe sporn- und honigloser Orchideengattungen die Aus- 
bildung ahnlicher Organe als ziemlich verbreitet nachweisen diirfte. 
Die erste methodische Forderung fur die Berechtigung einer der- 
artigen Auffassung fur diejenigen Falle, in denen die Tatigkeit der 
Insekten an der Blute nicht direkt beobachtet werden kann — was 
bei den tropischen Ochideen leider fast Eegel ist — bleibt aber 
unbedingt  der Nachweis   eigener   histologischer.   mikro- 
chemi L,:<- 

tungen. Denn bei der anatomischen und physiologischen Viel- 
seitigkeit der Haarbildungen der Blute. die in den Dienst der ver- 
schiedensten, biologisch wichtigen Arbeitsleistungen gestellt sein 
konnen, erscheint gerade hier die weitgehendste Vorsieht geboten. 
So sehr einerseits die vorliegenden Ausfiihrungen zum Nachweise 
ahnlicher Organe anregen mochten, ebenso nachdriieklich wollen 
dieselben aber auch anderseits vor einer auf oberflachliche Unter- 
suchung gegriindeten Deutung warnen. 

Die vorliegende Mitteilung beschrankt sich dem Gesagten 
zufolge zunachst auf die Darstellung des Baues der Futterhaare 
zweier bisher daraufhin noch nicht untersuchter Arten (Maxillaria 

silianischen Orchideen nachweisen konnte und die in einer spateren 
Mitteilung gelegentlich ausfiihrlicher behandelt werden sollen. 
Weiters schliefie ich noch aus der einschlagigen Literatur einige 
auf unser Thema bezugliche Angaben an, welche die weitere Ver- 
breitung dieser Organe zeigen sollen. Letztere machen auf Voll- 
standigkeit umsoweniger Anspruch, als ich in einer spateren Arbeit 
noch ausfiihrlicher darauf zuruckzukommen hoffe. 



Eigene Untersuclmngsergebnisse. 

Maxillaria marginata Fenzl. 
(Taf. Ill, Fig. l u. 14.) 

Die meist in Einzahl, seltener zu zweien oder raehr ent- 
wickelten, nach Honig duftenden Bliiten dieser Art besitzen lang- 

liche, spitze Sepalen von hell orangegelber oder bisweilen 
griinlichgelber Grundfarbe mit ziegel- oder zinnoberroten Randern. 
Auch an der Basis derselben finden sich bisweilen schmale, rote 
Streifchen. Die kiirzeren Petalen sind schmallanzettlich, ebenfalls 
spitz, schwach gekriimmt und stimmen in der Grundfarbe und 
Farbung der Rander mit ersteren ilberein.1) Das dem SaulenM 
beweglich angegliederte Labellum ist kiirzer als die seitliehen 
Sepalen und deutlich dreilappig mit aufgerichteten Seitenlappen. 
Letztere sind langlich, an der Spitze abgerundet oder stumpf spitz- 
lieh und ganzrandig (Pig. 1). Der Mittellappen ist deutlich vor- 
gezogen, oblong-zungenformig, vorne abgerundet und haufig seicht 
ausgerandet (Fig. 1). Die Grundfarbe des Labellums ist hell elfen- 
beinfarben bis hellgelb, im basalen Teile dottergelb und unregel- 
raafiig sehwarz purpura oder weinfarben gefleckt (Pig. 1). Die 
Flecke reihen sich mitunter, aber keineswegs immer, wie nach 
den beiden zitierten Abbildungen zu erwarten ware, am Rande des 
schwach gewellten Mittellappens reihenweise nebeneinander und 
bilden dann bisweilen durch seitliche Verschmelzung einen breiten, 
aunkel purpurnen Rand. (Vgl. Lindley 1. c. Cogniaux 1. c. 
faf. 10 Fig. 9 a.) 

Die basale Halfte des Labellums wird von einem fleischigen 
Callus von langlichern, vorne abgerundetem UmriB eingenommen. 
welcher in entsprechender Entfernung ober der Basis des Mittel- 
lappens aufhort. Er besitzt dieselbe Grundfarbe wie das Labellum 
«nd ist ebenso wie dieses, aber mit kleineren schwarzpurpurnen 
Fleckehen oder Strichelchen versehen (Fig. 1). Bei der Beobach- 
tung mit einer starken Lupe erweist er sich als mit Tausenden 
von Futterhaaren dicht besetzt, wodurch der Farbenton desselben 
mehr matt, kleiig erscheint. Cogniaux gibt den Gesamteindruck 
desselben in seiner Beschreibung sehr gut mit den Worten wieder: 
»labello superne densiuscule furfuraceo-puberulo" (1. c. p. 48). 
uie Futterhaare treten blofi noch unraittelbar neben dem Callus 
an den Seitenlappen in geringer Zahl auf und verlieren sich sowohl 
seitwarts als vor demselben gegen den Mittellappen zu vollstandig. 
«n grobmorphologischen Gesamtbau deckt sich die Blute unserer 
Art dem Gesagten zufolge fast vollstandig mit jener von M. rufescens 
Lmdl., beziiglich derer auf die Darstellung und Abbildung meiner 
truneren Arbeit verwiesen sei (1. c. Taf. Ill Fig. 1).   Nur ist der 

in r> 3 Eine &ute farbige Abbildung des Habitus der Pflanze gibt Lindley 
fit.   j-     Reg-   x las-   und  Detailabbildungen 
"berdies Cogniaux 1. c. Ill 6 Taf. 10. 



Callus bei M. marginata Fenzl bedeutend kurzer als bei jener Art. 
(Vgl. Porsch 1. c. Taf. Ill Fig. 2 mit Fig. 1 dieser Mitteilung.) 

Was zunachst die Form der Haare anbelangt, so ist als 
konstant hervorzuheben, dafi dieselben regelmaCig mehrzellig und 
zwar mindestens zweizellig, gewohnlich aber fiinf- bis achtzellig 
sind (Fig. 14). In ihrem Gesamteindruck stehen sie also unter den 
von mir untersuchten Arten jenen von M. villosa Oogn. und 
M. iridifolia Rchb. f. am nachsten. (Vgl. Porsch 1. c. Taf. IV 
Fig. 12.) Sie unterscheiden sich jedoch, wie aus der folgenden 
Darstellung hervorgeht, dureh mehrere Merkmale sowohl ana- 
tomisch als auch cytologisch von ihnen. Die einzelnen Haarzellen 
sind spharoidisch bis beinahe kugelig, die Endzellen meist mehr 
oder weniger kugelformig. Im Gegensatze zu jenen der beiden 
erwahnten Arten grenzen sie nicht mit fast ebenen oder bloG 
schwach gewolbten, sondern mit sehr stark gewolbten Wandeu 
aneinander derart, dafi der stark konvexen Wolbung der Basal- 
wand der einzelnen Haarzelle eine adaquate   konkave Wolbung der 
Lpikalwand der darunter liegenden Zelle entspricht oder auch um- 
;ekehrt. (Vgl. Fig. 14.) Im Gegensatze zur mehr oder weniger 

;alen Haarzellen ist die Basalzelle, 
Q hat, hoher als breil 

der Basis in verschiedenem Grade, nur selten so stark 
M. ochroleuca Lodd. verschmalert. (Vgl. Fig. 14 mit Taf. IV, 
Fig. 3—4 meiner fruheren Arbeit.) Es sind daher auch weitgehende 
Anpassungseinrichtungen an den benachbarten Epidermiszellen " 

Callus besiedeln. AuGerdem geben in gewissem Grade auch die an 
die Basalzelle unmittelbar angrenzenden Epidermiszellen, zwischen 
denen die Basalzellen eingekeilt erscheinen, durch ihre stark vor- 
gewolbten AuCenwande eine Stutze ab. (Fig. 14.) Es liegt hier 
zum Teile eine ahnliche Einrichtung vor, wie ich sie fur 31. ochro- 
leuca Lodd. nachgewiesen habe, nur ist sie in viel schwacherem 
Grade ausgepragt. (Vgl. Porsch 1. c. Taf. IV Fig. 3—4.) Durch 
die haufige basale Verschmalerung unterscheiden sich die Haare 
uuserer Art auch von jenen der M. villosa Cogn., deren Basal- 
zellen immer mit breiter Grundflache aufsitzen und auch in der 
Gestalt wesentlich abweichen. (Vgl. Taf. Ill Fig. 11, und Taf. IV 
Fig. 12 meiner fruheren Abhandlung.) 

Wie bereits erwahnt, sind die Haare zwei- bis achtzellig, ge- 
wohnlich fiinf- bis sechszellig. Bei der kugeligen bis halbkugeligen 
Gestalt der Endzellen und der Form der verlangerten Basalzellen 
erinnern die zweizelligen Haare der Gestalt nach lebhaft an Hut- 
pilze. (Fig. 14 Futterhaar rechts.) Jedoch nicht immer bleibt das 
Haar bei der Bildung einer einzigen Zellreihe stehen. Es besteht 
deutlich die Tendenz, die Endzelle durch Teilung zu vermehren. 
wie die Endzellen uberhaupt konstant merklich grofier als die mitt- 
leren Haarzellen sind.  (Vgl. Fig. 14.)   Diese Tendenz kommt ent- 



weder darin zum Ausdrucke, dafi sich die Endzelle durch eine 
vertikale Scheidewand in zwei Tochterzellen teilt, wodurch eine 
zweizellige Kopfzelle zustande kommt. (Pig. 14 Putterbaar reehts 
von der Mitte.) Von diesen kann sich wieder eine teilen, die dann 
an der darunter liegenden Haarzelle seitlich herabzuhangen scheint, 
bezw. ihr anliegt, oder es teilen sieh beide, und es kommt auf 
diese Weise ein vierzelliges Kopfchen zustande. Doeh alle die ge- 
narmten Bildungen stellen mehr Ausnahmsfalle dar, der Normal- 
fall wird durch Haare mit einer Endzelle reprasentiert. 

Bezuglich der absoluten Hone der Haare ist zu betonen, 
dafi dieselbe jenen von M. villosa Cogn. merklich nachsteht, eine 
Tatsache, die mit einer anderen Erscheinung im Zusammenhang 
stehen diirfte. Bei M. villosa Cogn. wird der ganze, fur das freie 
Auge sichtbare scbeinbare „Callus" des Labellums von den dicht 
aneinander stehenden, durch ihre lange Basalzelle emporgehobenen 
Futterhaare gebildet. Bei unserer Art ist dagegen ein kraftiger, 
aus durchschnittlich zehn Zellschichten des Grundgewebes be- 
stehender wirklicher Callus ausgebildet, dem die ihrer absoluten 
Hohe nach kurzeren Haare aufsitzen. Der Schlufieffekt ist in beiden 
Fallen derselbe. In beiden Fallen erscheint das dem In- 
sekt dargebotene Futterhaarquantum entsprechend 
emporgehoben, bei M. villosa Cogn. durch die absolute 
Hohe der infolge ihrer stark verlangerten Basalzellen 
noch mehr verlangerten Futterhaare selbst, bei M.mar- 
ginata Fenzl dagegen durch die Ausbildung eines durch- 
schnittlich zehn Zellschichten hohen, dem Grund- 
gewebe angehorigen Callus, bei dementsprechend ge- 
rmgerer Hohe der einzelnen Haare. Das erstere Verhalten 
zeigen auch M. rufescens Lindl. und M. iridifolia Rchb. f. und 
zum Teil auch, wie aus dem spateren hervorgehen wird, M. por- 
Phyrostele Rchb. f. Die biologische Bedeutung einer cal- 
losen Langsschwiele, die ja bei vielen Orchideen auch 
dort zur Ausbildung gelangt, wo normal Nektar sezer- 
niert wird, kann in diesen Fallen wohl nur darin be- 
stehen, das besuchende Insekt emporzuheben, gewisser- 
mafien hoher zu postieren. Denn je hoher das Insekt 
zu sitzen kommt, desto groCer wird begreiflicherweise 
die Wahrscheinlichkeit einer Beruhrung seines Ruckens 
nut der Klebemasse des Polliniums und damit der 
\olleniibertragung. So laufen zwei verschiedene Erscheinungen, 
emerseits die absolute Hohe der einzelnen Haare, anderseits die 
^ntwicklung eines echten Callus in ihrer Ausbildung miteinander 
Parallel und erganzen sich gegenseitig. 

Die Mem bran der Haare ist genau so wie bei den ubrigen 
von mir bisher untersuchten Arten von Futterhaaren auffallend 
junn und besteht den Reaktionen rait Chlorzinkjod und Jod und 
^cbwefelsaure zufolge aus reiner Cellulose. Sie ist irr fiftSamt- 
umfange   der   eigentlichen  Haarzellen  sowohl  als   der 



uberall gleiehmafiig dunn und steht zur Membrandicke der sub- 
epidermaJen Zellen in einem zwar deutliehen, aber niemals so auf- 
fallenden Kontrast wie bei M. villosa Cogn. (Vgl. Fig. 14 mit 
Taf. Ill Fig. 11, und Taf. IV Fig. 12 meiner fruheren Abhand- 
lung.) Scharf ausgepragte Einrichtungen, welche das Abreifien des 
ganzen Haares besonders erleichtern, fehlen hier. Infolge der 
kugeligen Gestalt der einzelnen, das Haar konstituierenden Zellen 
und  der dadurch   bedingten   relativ   kleinen   gemeinsamen Beriih- 

in denen der grofite Teil der Haare durch das Rasiermesser ab- 
gerissen wurde, erscheinen sowohl die basalen Halften der Haare er- 
halten als einzelne Zellen abgerissen. Inwieweit dies dera naturlichen, 
durch die Insekten herbeigefuhrten Zustande entspricht, kann end- 
giltig nur durch die Untersuchung am naturlichen Standorte von In- 
sekten benagter Labellen entschieden werden. Da mir im ganzen bloG 
ein intaktes Labellum zur Verfiigung stand, war es mir nicht mog- 
lich, entwicklungsgeschichtlich festzustellen, ob sich die einzelnen 
Haarzellen nicht spater bis zu einem gewissen Grade trennen, wie 
dies Janse und Fenzig, ersterer fur Maxillaria, letzterer fur 
Eondeletia nachgewiesen haben. (Vgl. das im II. Absehnitte dieser 
Mitteilung diesbeziiglich Gesagte.) Ihrem anatomischen Bau sowohl 
als ihrem Zellinhalte nach weichen jedoch die Haarzellen unserer 
Art von den von diesen beiden Autoren beschriebenen Fallen 
ganzlich ab. Handelt es sich ja auch in diesen Fallen nach Janse 
und Penzig hochstwahrscheinlich urn eine Pollenimitation, die 
hier schwerlich vorliegen durfte, wie schon die Beobachtung mit 
freiem Auge ergibt. Bezuglich der speziellen Unterschiede werde 
ich mich im zweiten Absehnitte naher auslassen. 

Ihrem Zellinhalt nach fallen die Haare durch ihren auf- 
fallend stark entwickelten Protoplasten auf, der an in absolutem 
Alkohol beobachteten Schnitten, welcher die Eiweifikorper intakt iafit, 
durch seinen braunlichen Farbenton deutlich hervortxitt. Weiters 
besitzt jede Haarzelle einen grofien Zellkern, welcher in den End- 
zellen gewohnlich der oberen Membran. in den ubrigen Zellen der 
basalen Membran anliegt. (Fig. 14.) Der Protoplast ist wie bei 
M. rufescens Lindl. aufierordentlich reich an Eiweifi und Fett. 
Ersteres tritt in Form zahlreicher, verschieden grofier und ver- 
schieden geformter, im Wasser loslicher Kornchen, letzteres in 
zahlreichen, dem Plasma eingebetteten Tropfchen auf. Niemals fand 
ich dagegen das EiweiC wie bei M. villosa Cogn. in Form grofier 
EiweiCkrystalloide vor. In vollem Einklange hiemit stehen die Er- 
gebnisse der mikrochemischen Eeaktionen, die in derselben Weise 
wie bei M. rufescens Lindl. etc. vorgenommen wurden. (Vgl. das 
diesbeziiglich in meiner fruheren Abhandlung Gesagte.) Hier seien 
blofi die Braunrotfarbung mit Millonschem und Raspailschera 
Reagens, die intensive Braunfarbung durch die verschiedenen Jod- 
praparate und Gelbfarbung durch   Salpetersaure   erwahnt.   Der 



Fettgehalt ergab sieh aus der Behandlung  mit Alkannatinktur 
und l^iger Osmiumsaure. 

Im Gegensatz zur reiehlichen Entwieklung von Fett und 
EiweiB waren wenigstens an dem mir vorliegenden Materiale weder 
Starke noch Zucker auch nur in Spuren nachweisbar, und zwar 
letzterer weder mit Fehlingscher Losung nach der von Schimper1) 
vorgeschlagenen Methode noch mit dem von Sen ft jiingst mit 
grofiem Erfolge angewendeten essigsauren Phenylhydrazin.2) Wie 
bei M. rufescens Lindl. sind also auch bei M. marginata 
Fenzl die Futterhaare reich an Eiweifi und Fett, ent- 
halten dagegen weder Starke noch Zucker. 

Kleiner Beitrag zur Kenntnis der SiiiJwasseralgenflora 
Spitzbergens. 

Von Dr. Siegfr. Stockmayer (Unterwalterstlorf, N.-O.). 
• (Mit 10 Textfiguren.) 

Auf einer vor mehreren Jahren zum Zwecke des Studiums 
des Lichtgenusses der Pflanzen im arktischen Gebiete unter- 
nommenen Reise sammelte mein verehrter Lehrer, Prof. Wiesner, 
auch zwei Proben von SiiGwasseralgen, die er mir zur Bestimmung 
ubergab. Sie entstammen beide dem Gebiete der Adventbay; die 
eine bestand nur aus Nostoc commune, die andere aus einer Watte 
von sterilem Zygnema, dazwischen fanden sich 23 Algenarten, be- 
sonders Desmidiaceen und Bacillarien, aber meist in sparlicher 
Individuenzahl. Aufierdem ubergab mir Herr Prof. Wiesner fiber 
mein Ersuchen die von ihm ebendort gesammelten Moose und 
Flechten zur Durchsicht. Von diesen erwiesen sich aber alle Proben 
algenleer — von einigen zerbrochenen Bacillarienschalen und nicht 
bestimmbaren einzelnen Zellen von Chroococcaeeen abgesehen — 
bis auf eine einzige. Es lagen mir also im ganzen drei Proben, 
I, II und III, vor. 

I warsigniert: „Adventbay, schleimige Massen auf der Tundra" 
und enthielt nur: 

1. Nostoc commune Gaucher; Bornet et Flahault, Revision 
des Nostocacees heterocystees in Annales des sciences natur., VII. 
ser., torn. VII, p. 203, 1888, in typischer Ausbildung, dazwischen 
sparlich ziemlich desorganisierte Faden, wahrscheinlich von Zygo- 
gonium ericetorum Kiitz. 

II war bezeichnet:    „Adventbay,  Tundra, trockener Boden". 

J) Vgl. Zimmermann, Botan. Mikrotechnik (1892) p. 75. 
_,       2) Sen ft,   Uber  den  mikrochemischen Zuckernachweis mit essigsaurem 
Phenylhydrazin.  Sitzungsber.  d. Wiener Akad. Mathem.-naturw. Klasse CXII1 
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