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tiber Kleistogamie bei den Grasern. 
Von E. Hackel (Graz). 

Die Tatsache, dafi manche Graser ibre Friichte reifen, obne 
vorher auUerlich sichtbare Blutenteile zur Scbau getragen zu haben, 
ist sehr friihzeitig beobachtet worden. Sehon Hieronymus Boek 
hat dies bei der Gerste gesehen und daruber in seinem „Neuw 
Kreutter Buch" (1539), II. T. in einer den Anschauungen jener 
Zeit entsprechenden Weise berichtet. Was bei den Grasern die 
Bliite sei, wufite man damals noch nicht; Bock hielt dafiir die 
StaubgefafJe, denn er sagt (fol. 18, S. 2): „Hie soil man mereken/ 
das alle obgeschriebene Frucht (er meint hauptsachlich Weizen- 
arten) und samen/ eynerlei bluet bringen umb Johanis (aus genomen 
Gersten bringt keyne) das seind kleyne weisse hangende faselein/ 
kleyner dann die Wegerich blumlein." Und da er bei der Gerste 
kerne Staubgefafie „hangen" sah, so sprieht er ihr kurzweg die 
Bluten ab (fol. 17, S. 2): „herwiederumb so steigt Gersten zum 
ajerschnelsten (under den Friichten) in die ahem/ on alle bluet." 
£hft chasmogamen Formen der Gerste hat dieser sonst so scharf- 
siehtige Beobachter ebenso ubersehen wie Linne, der sich auch 
nnt dem Bluhen der Gerste beschaftigte. Ihm freilich sind die 
mnerhalb der Spelzen verborgen bleibenden StaubgefaGe nicht ent- 
gangen und er sprieht auch gleich seine Ansicht uber die Be- 
deutung dieser Einrichtung aus. Nachdem er naralich (Amoen. 
aead. I. p. 364 [1749]) vom Boggen berichtet hat, dafi der Ernte- 
ertrag bisweilen dureh starke Regen zur Blutezeit sehr geschmalert 
wird, weil dann der Pollen der ausgetretenen Antheren „zusammen- 
geballt" werde und die meisten Bluten fehlschlagen, fahrt er fort: 
"hordei autem antherae ita intra glumatn propriam jacent, ut aquae 
Jon pateat aditus". Linne hat auch schon einen zweiten Fall von 
Kleistogamie bei den Grasern gekannt, namlich den des £anicum 
clandestinum, von dem er (Spec. pi. ed. 1, p. 58 [1753]) schreibt: 
^aginis punctatis,   pilosis,  intra quas raeemi fructifieationum om- 
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nino occultantur, ut extus ne vestigium earum appareat". Preilich 
wird also auch hier nicht das eigentliche Wesen der Kleistogamie, 
die Befruchtung innerhalb der geschlossen bleibenden Spelzen aus- 
driicklich betont. Das tat zum ersten Male Schreber in seiner 
„Beschreibung der Graser" (1769), und zwar bei Phalaris oryzoides 
(tab. 22), heute Leersia oryzoides genannt. Er beschreibt die in den 
Scheiden verborgenen seitlichen Bispen und sagt: „Hiebei ist merk- 
wurdig, daft die Befruchtung der Samen in dieser Grasart bei ver- 
schlossenen Ahrchen vor sich geht, als welche sich gewohnlicherweise 
gar nicht offnen. Noch merkwurdiger ist aber, daft die Rispe, soweit 

Milium amphicarpon beschrieben und abgebildet wurde. Freilich 
stellte er die Sache nicht richtig dar, da er in den unterirdischen 
Ahrchen die (allerdings nur 0"5 mm groCen) Staubbeutel iibersah 
und sie als $, die der Termialrispe als cT beschrieb, worin ihm 
anfangs auch Kunth (Enum. I, 67) folgte, der sich aber im zweiten 
Bande der Enumeratio (p. 46) etwas verbesserte; wenigstens 
wird hier das Ovarium in den Terminalahrcheu deutlich beschrieben, 
die StaubgefaGe der unterirdischen Ahrchen werden „effeta" ge- 
nannt. Den wahren Sachverhalt. die Befruchtung der letzteren schon 
in sehr friihem, geschlossenem Zustande („in the bud"), hat erst 
Asa Gray festgestellt, ebenso, dafi die Bluten der Terminalrispe 
zwar volikommen sind, aber ohne Frucht zu reifen, abfallen. Nun 
folgt ein langer Zeitraum, in welchem keine neue Entdeckung in 
dieser Richtung gemacht wurde. Vaueher (Histoire physiologiqne 
des plantes d'Europe, vol. 4, 1841) spricht zwar 6fter (z. B. bei 
den Bromi genuini. bei Triticum sect. Cerealia, bei Secale) von 
einer Befruchtung innerhalb der Spelzen, sagt aber, dafi diese 
sich an der Spitze ein wenig offnen, um die entleerten Antheren 
austreten zu lassen. Seine Darstellung ist in mehreren Fallen un- 
nchtig, besonders bei Secale- Im Jahre 1869 machte V. v. Janka 
(Naturf. Fr. Berlin 1869, p. 39) auf die kleistogamen Blutenstande 
innerhalb der Blattscheiden von Diplachne serotina Link aufmerk- 
sam, die dann 1874 von B a Ian s a (Bull. Soc. bot. Fr. XXI. p. 14) 
nochmals entdeckt wurden. Dieser hielt sie fur ein Merkmal einer 
eigenen Varietat (clandestina), weil er ihre allgemeine Verbreitung 
nicht kannte. 

Die erste zusammenhangende und eingehende Darstellung der 
Erscheinungen beim Bliihen der Graser hat Godron in seiner 
Abhandlung „De la floraison des Graminees" (in Mem. Ac. sc. nat. 
Cherbourg 1873) gegeben. Er beschreibt darin die Kleistogamie 
(die der „fecondation a huis-elos" nennt) bei Leersia oryzoides (p. 33), 
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Hgrdeum Zecrriton (p. 76), die gelegentliche von i£ distichon 
(p. 74) und hexastichon (75) und fiigt dazu als etwas Neues die 
Kleistogamie von Stipa pennata, gigantea und juncea, die er fur 
obligat hielt, wahrend sie, wie wir se'hen werden, Blofi fakultativ ist. 

Im Jahre 1878 hat Asa Gray im Americ. Journ. of Science 
(p. 71) anlafilich der Besprechung von Darwins „Different forms" 
einige Beispiele kleistogamer Graser aus Nordamerika angefuhrt, 
namlich aufter Amphicarpum Danthonia spicata „and its allies", 
ferner „ Vilfa (ohne Speziesnamen) and other grasses". Das Jahr 
1880 braehte uns eine kritische Revision der franzosischen Vidpia- 
Arten von Duval-Jouve (in Eevue des sciences naturelles), 
worin die Kleistogamie von Festuca les und ciliata 
festgestellt wurde. 

Sehr genaue Beobachtungen iiber die Kleistogamie bei den 
Getreidearten veroffentlichte Koernicke 1885 in seinem mit 
Werner herausgegebenen Handbuch des Getreidebaues, 1. Bd. Er 
wies nach, dafi Hordeum Zeocriton L., ferner H, distichon erectum 
Schiibl. und H. i.-x^i,-, },<,>>. ivrnmidatum Koern. stets kleistogam 
bliihen, die ubrigen Abarten von H. distichon und hexastichon, 
sowie H. vulgare L. bald gesehlossen-, bald offenblutig.' Auch bei 
An)Kt sativa kommt gelegentlich Kleistogamie vor, bei der var. 
praegravis Kr. sogar in der Regel. 

T " ' ~ Prantls Nat. Pfl.-Fam. II, 2 (1887), p. 9, 
. _ listen der bis dahin bekannten Falle an- 

gefuhrt, ohne einen neuen hinzuzufugen; 1889 habe ich in 
meiner Monogr. Andropogonearum Erianthus Trinii Hack, als 
kleistogam beschrieben; 1890 hat dann Koernicke (Corresp. 
f V. Rheinl. & Westf., p. 87) noch die Kleistogamie von Trioda 
decumbens Beauv. und von Catapodium tuberculosum Moris 

rxherculata Tin.) erortert, endlich hat 1903 Vierhapper 
in Ost. bot. Zeitschr., p. 225) deren Vorkommen bei seiner Dan- 

thonia hreviaristata besprochen. Es ist also bisher im ganzen bei 
f° Arten von Grasern die Kleistogamie als regelmaCig oder ge- 
legentlich auftretend nachgewiesen worden. 

Ich selbst habe dieser Erscheinung stets meine Aufmerk- 
samkeit gewidmet und sie sowohl an lebenden (teils wildwachsenden, 
teils von mir kultivierten Grasern) als auch besonders an Herbar- 
J^emplaren beobachtet. Ich habe nach und nach mein ganzes 
reiches Gramineen-Herbar in dieser Hinsicht durchgemustert und 
gefunden, dafi sie viel weiter verbreitet ist als man bisher glaubte. 
4« den bekannten 20 Arten kann ich heute 47 neue hinzufiigen, 
?° dafi Kleistogamie jetzt bei 67 Arten von Grasern nachgewiesen 
lsr- A°er nicht diese statistische Feststellung war es, die mich vor- 
^egend interessiert hat, sondern die verschiedenen Formen, unter 
^en diese Erscheinung auftritt, die Abstufungen, welche die 
Gormen untereinander und mit der Chasmogamie verbinden, die 
Anpassungen der Blutenteile, ja mitunter selbst der Infloreszenz 
an die Kleistogamie,   mit   einem Worte   die biologische Seite der 



Frage, und deshalb will ich auch nach diesem Gesiehtspunkte und 
nicht nach dera systematischen meine Beobachtungen sowie die 
meiner Vorganger ordnen und darstellen. 

Bevor ich jedoeh daran gehe, mochte ich die Frage erortern, 
in wie weit wir berechtigt sind, bloB auf Grund der Untersuehung 
von Herbar-Exemplaren das Vorkommen der Kleistogaraie bei einer 
Art yon Grasern zu behaupten. Anscheinend ist die Eutscheidung 
daruber sehr einfach, denn wenn die Spelzen wahrend der Blute 
und nach derselben bis zur Fruchtreife geschlossen bleiben, so 
mussen sich die entleerten und zusammengeschrumpften Staubbeutel 
sowie die Keste der Narben jederzeit an der heranwachsenden 
oder selbst der reifen Frucht naehweisen lassen, wahrend bei den 
chasmoganen Grasern die Staubbeutel zwischen den geoffneten 
Spelzen hervortreten, nach dem WiederzusammenschlieGen derselben 
auCen bleiben und bald abfallen. Auch die Narben treten bei diesen 
Grasern teilweise aus und es finden sich daher anfangs nach der 
Blute Eeste davon zwischen den Spelzen eingekleramt, an den Friichteu 
aber hochstens Spuren. Allein so grofi ist der Gegensatz nicht und 
es gibt bei den Grasern Formen der Chasmogamie, die sich der 
Kleistogaraie sehr nahern und sie im Herbar vortauschen konnen. 
Bei Bromus tectorum, maximus, rubens, fasciculatus und scop'i- 
rius Treten zur Bliitezeit die Spelzen ausefhander, aber nur sehr 
wenig und nur unterhalb der Spitze, gerade soviel, daG man U» 
Grunde der Blute die gerade vorgestreekten Narben sowie die auf 
kurzen Faden gerade ober ihnen stehenden Antheren sehen kanu, 
wie sie sich offhen und ihren Pollen auf die Narben entleeren. Eiu 
seitliches Austreten der Antheren und Narben ist unmoglich, denn 
dort, wo sie sich befinden, klaffen die Spelzen nicht. Das Klaffen 
unterhalb der Spitze dauert auch gar nicht lange, die Spelzen 
schliefien sich wieder, die Antheren bleiben eingeschlossen, werden 
von der heranwachsenden Frucht vorwiirts geschoben und er- 
scheinen zuletzt auf dem Scheitel der Caryopse, gewohnlich etwas 
neben der Spitze der Vorspelze vortretend; eine oder die andere 
wird auch wohl ganz hinausgedrangt oder geht durch Reibung 
oder Stofi verloren. Das sind ehasmogane Graser, bei denen man 

jederzeit nach dem Verbluhen die Antheren und Narben innerbalb 
der Spelzen naehweisen kann. Freilich ist eine solche strenge 
Autogamie dem Erfolge nach der Kleistogamie gleichzustellen, aber 
man kann solche Graser doch nicht kleistogam nennen. 

Wenn man aber einmalbei einigen Arten den Vorgang der kleisto- 
gamen Bestaubung im Leb en gesehen hat, so gewinnt man neue An- 
haltspunkte fur den Nachweis an Herbar-Exemplaren. In der Mehrza"1 

der Falle habe ich beobachtet, daC die Antheren nicht uber die 
Narben hinausgehoben werden (wie bei den oben erwahnten 
Bromusarten), sondern sich denselben seitlich anlegen und von 
ihren Zweiglein umfaCt werden, so daG beim Aufspringen der 
Pollen unmittelbar auf die Narbenpapillen gelangt. An der heran- 
wachsenden   und  selbst   der  reifen Frucht  findet  man   dann d'e 



entleerten Antheren in das Gewirr der verschrumpften Narbenaste 
formlich eingebettet, so dafi man sie nur mit Muhe heraus- 
praparieren kann, wenn man sie z. B. messen will. Zieht man die mehr 
oder weniger reifeFruehtausdenSpelzenhervor, sogehen die Antheren 
mit, weil sie mittelst der sie umflechtenden Narbenreste ihrem Scheitel 
fest anhaften. Wo immer ich dieses Verhalten an Herbar- 
Exemplaren angetroffen habe, glaube ich Kleistogamie 
annehmen zu diirfen. Da mir daran gelegen war, in der unten 
folgenden Aufzahlung bei jeder Art, wo ich dieses Verhalten ge- 
iunden haben, dies ausdriicklich zu bemerken, so habe ieh, um 
langatmige Wiederholungen zu vermeiden, fur das oben geschilderte 
Verhaltnis den kurzen Ausdruck: „ Antheren intrastigmatisch" 
eingeftihrt, ohne damit einen botanischen Terminus schaffen zu 
wollen. Weit seltener sind die Falle, wo ich an der lebenden 
Pflanze beobachtete, dafi bei kleistogamer Bestaubung die Antheren 
den Narben nicht so unmittelbar anliegen, sondern von ihnen 
getrennt seitlich oder etwas oberhalb derselben zu finden sind. Von 
der heranwachsenden Frucht werden sie dann entweder ebenfalls 
roitgenommen, so dafi sie zuletzt dem Scheitel derselben aufsitzen. 
aber nur locker, ohne beim Herausziehen der Frucht mitzugehen, 
oder sie werden seitlich derselben zuruckgelassen. Ein solcher 
Befund an Herbar-Exemplaren lafit keine siehere Entscheidung 
tiber das Vorhandensein von Kleistogamie zu, da er aueh bei Arten 
mit geringer Offnung der Bluten (s. o.) vorkommt. 

Hier kommt uns nun ein zweites Kriterium zuHilfe. DieBeobach- 
junglehrt namlich. dafi die echte Kleistogamie in den meisten Fallen, viel- 
leicht sogar in alien, eine doppelte ist. Die Bestaubung findet inner- 
flalb der geschlossenen Spelzen schon dann statt, wenn das betreffende 
Ahrchen, respektive der Teil des Blutenstandes oder der ganze 
clutenstand, dem es angehort, noch in den 1—2 obewten i-Uati- 
scheiden des Halmes oder (wenn die Infloreszenz eine seitliche ist). 
innerhalb der Scheide des Tragblattes eingeschlossen ist. In diesem 
Jinne hat zuerst Koernicke (Handbuch des Getreidebaues, p. 139) 
«en Ausdruck „doppelt kleistogamisch" bei Beschreibung des 
Klflhens einer Sorte des Hordeum distichon und dann wieder von 

nnbens (s. o.) geloraucht; er kann aber in gewissem Sinne 
a«cn auf jene Falle ausgedehnt werden, wo zur Zeit der Bestaubung 
z*ar die Ahrchen nicht mehr von Seheiden umhullt sind, aber 
n'cht blofi die Deckspelze und Vorspelze der einzelnen Bluten fest 
anemander schliefien, sondern wo auch die beiden Hullspelzen 
ernes mehrblutigen Ahrchens noch bis zur Spitze iibereinander- 
|reifen und die Bluten ebenso fest umhiillen, als es z. B. die 
ill der Leersia mit inren einblutigen Ahrchen tun.   So fand c^ es z. B. beT Danthonia intermedia und unispicata. Eine dieser 
"eiaen Formen der doppelten Kleistogamie kommt wahrschemlich 
TJ 

Je,dem Falle kleistogamen Bluhens vor, und wo immer ich an 
^bar-Exemplaren die eben aus der Scheide hervor- 
eetretenen Ahrchen   oder die Bluten der noch von den 



Hiillspelzen bis zur Spitze umschlossenen Ahrchen inner- 
halbderSpelzenraiUerstaubtenAntherenundvergrofiertem 
Ovarium vorfand, habe ich auf Kleistogamie geschlossen. Nicht 
selten findet man schon innerhalb der Scheiden die Mehrzahl der Bliiten 
mit verstaubten Antheren, und bisweilen, wie z. B. Leers in oryeoides, 
mufi man auf sehr junge Stadien zuriickgehen, urn unbefruchtete 
Bliiten zu finden. (Vergl. Duval-Jouve in Bull.Soc. bot. Fr. X, 104.) 
Von solchen Grasern, welche auch in der Gipfelrispe stets nur 
kleistogam bluhen, findet man in den Herbarien fast niemals 
Exemplare im Stadium dieses Bluhens, denn sie werden immer 
erst gesammelt, wenn die Rispe aus den Scheiden hervorgetreten 
ist; dann ist sie aber meist auch schon verbliiht und nur selten 
kann man., an noch in der Scheide steckenden unteren Zweigen 
bliihende Ahrchen finden. Eine Ausnahme machen, wie schon 
erwahnt, einige Danthonia-Arten, wo die groGen Hiillspelzen eine 
ahnliche Eolle spielen, wie sonst die Scheiden. 

Ein weiteres Kriterium, das zur Peststellung derKlestogamie an 
Herbar-Exemplaren dienen kann, ist das Verhalten der Lodiculae. Da 
diese Organe durch ihre Schwelluug das Auseinandertreten der Spelzen 
bewirken, so sind sie bei kleistogamen Grasern funktionslos und das 
fiihrt dort, wo die Kleistogamie eine obligate, durch unzahlige Genera- 
tionen vererbte Einrichtung geworden ist, zu ihrer Reduktion. 
Freilich finden wir sie in verschiedenen Zwisehenstufen von ge- 
ringer Verkleinerung bis zum volligen Schwund; Spuren derselbea 
sind auch bei streng kleistogamen Grasern in der Kegel noch 
nachzuweisen,   aber wo sie in so verkummerter Form (namentlich 

!,-;;.- 
wahrend sie bei Verwandten vorhanden sind, geben sie der An- 
nahme der Kleistogamie eine weitere Stutze1). Eine weitere An- 
passung an die Kleistogamie ist die Verkleinerung der Antheren 
und ihre Armut an Pollen sowie die Verkurzung der Narben Hp 
Verhaltnis zu denen chasmogamer Arten. Sehr kleine Antheren finden 
sich ja aueh bei chasmogamen Grasern, z. B. den Aira-Arten und 
verwandten Gattungen, aber dann sind sie auch fiir diese Gattung 
oder Gattungssektion (z. B. Stencfor stucoides, die 
groCe Antheren hat), typisch; wenn aber die Mehrzahl der Arten 
einer Gattung grofie (wenigstens uber 1 mm lange) Antheren hat 
und dann auf einmal bei einer Art solche von 0*3 mm Lange, wie 
bei Aristida oligantha oder gar nur von 0-1 mm Lange, wie bei 
Danthonia montana auftreten, dann ist immer Kleistogamie 
im   Spiel.    Dasselbe   gilt,   wenn   eine Art   innerhalb   einer   sonst 

e Graser otm« 

J Lodiculae fehlen und bei deuen 
Spalt an der Spitze des Ahrchen^ 

"— -etc.  Hier ist eben 



Kispen mit anliegeuden Zweigen zu zeigen, da ja die Befruchtung 
nicht mehr durch den Wind erfolgt. Doch gibt es von dieser 
Regel einige Ausnahmen,   die im speziellen Teile erwahnt werden 
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triandrisehen Gattung plotzlich monandrisch auftritt, wie Aristida 
oliganiha, gracilis und basiramea, Festuca Myuros und sciuroides, 
Qniola latifolia. Gewohnlich sind die Anthereu klerstogamer 
Bluten, da vornehralich deren Lange, weniger die Breite, verkleinert 
ist, von ovaler oder rundlicher Form zum Unterschiede von den 
linealischen Antheren der ehasmogamen Bluten derselben oder ver- 
wandter Arten. 

Alle diese Eeduktionserscheinungen gehen auf eine Vermin- 
derung der Pollenproduktion hinaus, die ja ganz verstandlich ist. 
Mitunter wird selbst der Habitus der Eispe durch die Kleistogamie 
beeinflufit; chasmogame Graser pflegen zur Bliitezeit ihre Rispe 
zu bffnen, damit alle Ahrchen dem EinfluB des Windes, der den 
Pollen iibertragt,   ausgesetzt sind;   kleistogame Arten oder kleisto- 

Formen   chasmoganer Arten   pflegen hingegen geschlossene 
n mit anliegeuden Zweigen zu zeigen, da ja die Befruchtung 

mehr   durch   den Wind  erfolgt.   Doeh^ gibt  es _ von dieser 

Von den 47 Grasern, deren Kleistogamie hier zum erstenmal 
beschrieben wird, habe ich nur funf Arten (Pappophorum Wrightii, 
Uniola latifolia, Ssleropoa rigida, Bromus unioloides, Hardeum 
murinum) lebend beobachtet, bei den ubrigen habe ich sie nur 
nach Beobachtungen an Exemplaren meines Herbars nach den 
oben erwahnten Merkmalen erschlossen. Ich wiinscbe, daC diese 
Schrift jene Botaniker, welche diese Arten lebend zu beobachten 
Gelegenheit haben, also insbesondere die nordamerikanisehen, an- 
regen mochte, meine Resultate einer Nachuntersuchung zu unter- 
ziehen. Erst dann wird sich iiber manchen noch nicht ganz klaren 
Fall Gewifiheit erlangen lassen. 

Nach der Art des Auftretens der Kleistogamie lassen sich die 
Graser in vier Gruppen teilen, die jedoch nicht streng geschieden sind. 

1. Gruppe: Fakultativ kleistogame Arten. 
Neben ehasmogamen Individuen finden sich seltener oder 

haufiger, bisweilen selbst vorwiegend kleistogame, welche jedoch 
keine besonderen Anpassungen an die Kleistogamie aufweisen. Ihre 
Antheren und Lodiculae sind nicht oder nur unbedeutend kleiner 
als an den ehasmogamen Individuen. Es ist anzunehmen, dafi die 
Entscheidung daruber, ob ein Individuum geschlossene oder offene 
Bluten hervorbringen wird, {nicht schon im Embryo erfolgt ist, 
sondern dafi dies von aufieren Umstanden wahrend der Entwick- 
lung abhangt, iiber die wir freilich noch wenig wissen. Manche 
Beobachter glaubten, dafi anhaltend niedrige Temperatur wahrend 
der Bliitezeit die Ursache des Geschlossenbleibens der Spelzen sei, 
aber Koernicke hat durch einen schonen Versuch bewiesen, dafi 
das wenigstens nicht immer der Fall ist; er saete von einer Varietat 
wsHordeuM distichum nutans („schwarze Wintergerste vonTiflis") 
einen Teil   im Herbste,   den   anderen Ende Marz;   die Individuen 



aus der Winterssaat bliihten siimtlich offen, die aus der Friihjahrs- 
saat geschlossen, und zwar schon innerhalb der Scheiden; da ibre 
Bliitezeit sich gegenuber den ersteren verspatet hatte und in die 
heifie Zeit des Juni und Anfang Juli fiel, so war es gewifi nicht 
die niedrigere Teraperatur, welche diese Erscheinung bewirkte. 
Anderseits berichtet Koernieke, dafi er eine Ahre von Hord. 
liexastichon hrachyatherem, dessen mittlere Ahrchenreihe kleislbgam 
gebliiht hatte, dadurch zum Offnen der „daniber und darunter 
befindlichen Bluten" brachte, dafi er sie in die Nahe eines geheizten 
Ofens stellte. Es wird noch eingehender Versuche bediirfen, urn 
die Bedingungen fur die eine oder die andere Art des Bliihens 
festzustellen. Als Ausnahme kommt Kleistogamie auch beim Weizen 
vor (vergl. Koern. 1. c. p. 32), ohne dafi man wiifite warum. 

(Fortsetzung folgt ) 

Beitrage zur „histologischen Bliitenbiologie" 

II. 

Weitere TJntersuchungen iilber Futterliaare. 
(Mit Tafel III.) 

(Fortsetzung.1) 

Maxillaria porphyrostele Rchb. f. 
(Taf. Ill Fig. 2-13.) 

Die ansehnlichen Bluten dieser Art besitzen fleischige, lang 
lich-zungenformige, spitze, etwas eingekrummte Sepalen von schon 
^oldgelber, aufien rnehr grunlichgelber Farbe. Die schmalen, mehr 
linealen, spitzen, wie die Sepalen an der Basis etwas verbreiterten 
Petalen stimmen in der leuchtenden Grundfarbe mit den ersteren 
iiberein. Das fleischige Labellum ist kiirzer als die seitlichen Sepalen, 
deutlich tief dreilappig, mit breiten, aufwarts gerichteten, ohr- 
formigen Seitenlappen, welche der Saule angedruckt sind. Der 
grofie, breite, langliche, abgerundete Mittellappen ist vorne seicht 
ausgerandet. Die Grundfarbe des Labellums ist hellgelb, die Seiten- 
lappen sind der Lange nach purpurn gestreift. Das hellgelbe La- 
bellum sowohl als die leuchtend goldgelben Sepalen und Petalen 
bilden einen lebhaften Kontrast zur purpurn gefarbten Saule, der 
unsere Art ihren Namen verdankt.2) 

Wie schon die Beobachtung des Labellums mit freiem Auge 
ergibt,   ist wie bei der vorigen Art auch  hier  in  der BasalhalfU' 
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