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Diese kleine Zahl von Beispielen mag geniigen. Selbstverstandlich 
untersuchte ich eine weit grofiere Menge von Objekten aus den ver- 
sehiedensten systematischen Gruppen, groOenteils mit positivem Erfolg. 
Daft die Methode nicht immer anwendbar ist, wurde bereits erwahnt. 
Bei Echeveria z. B. bilden sich so starke Niedersehlage in den Zellen, 
dafi man die Chloropbyllkorner kaum mehr unterscheiden kann. In 
anderen Fallen treten im Plasma kleine schwarze Kornchen auf, die 
aueh den Chloroplasten anliegen und eine kornige Struktur derselben 
vortauschen (so z. B. bei Ilex aquifolium1). , 

Den Wert der Methode erblicke ich darin, dafi man mit ihrer 
Hilfe Chromatophoren in ihrer natiirlichen Gestalt konservieren uod 
von dem iibrigen Zellinhalt deutlich unterscheidbar machen kann. 
Beispielsweise lafit sich die Frage, ob die Trentepohlien band- oder 
scheibenformige Chromatophoren besitzen, woriiber die Meinungen ge- 
teilt sind, weil die kleinen und schwach gefarbten Chromatophoren einer 
Untersuchung schwer zuganglich sind, leicht und sicher entscheiden. 
Denselben Dienst leistet sie bei der Untersuchung der Chromatophoren 
anderer kleiner Algenformen. — Aufierdem lafit sie sich dort anwenden, 
wo es sich um Untersuchungen tiber die Verteilung von Chloroplasten 
in Geweben oder um Lageveranderungen innerhalb der Zelle handelt, 
wobei sie mit der Mikiotomtechnik kombiniert werden kann. 

Zum Schlusse sei darauf aufmerksam gemacht, dafi auch Leuko-2) 
und Chromoplasten auf AgNO^ reduzierend einwirken, wenn auch nach 
meinen Erfahrungen meist schwacher. Im Falle, dafi verschiedene Plasten 
in derselben Zelle vorkommen, ist eine eingehende Vergleichung mit 
dem lebenden Objekte unbedingt notig. 

Fettes 01 auf den Bltitenepidermen der Cypripedilinae. 
Von Fritz Knoll (Wien). 

(Mit einer ' 

An verschiedenen Teilen der Bluten von Paphiopedilum und Cypn- 
pedium bemerkt man einen auffallenden Glanz, der sie unserem Auge 
wie poliert erscheinen lafit. Da es bekannt ist, dafi diese Bluten durch 
ihren Bau als Kesselfallen fur die sie besuehenden Insekten wirken, 
untersuchte ich, ob der eigenartige Glanz nicht vielleicht mit dieser 

isch    behandelte    Schnitte   zeigen   diese 
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Funktion irgendwie zusammenhangt. Wenn ich in die Hohlung des 
Labellums solcher Bliiten Ameisen hineinbrachte, so zeigten sich bald 
die Schwierigkeiten, welehe fur die Beine der Insekten vorhanden waren. 
Die Ameisen vermochten teils nur schwer, teils gar nicht an den steilen 
Wandteilen emporzuklettern, und wenn sie zwischen ihren Bemiihungen 
eine Pause eintreten liefien, wurde diese stets durch sorgfaltige und 
kraftige Putzbewegungen ausgefullt. Derartige Sauberungeu liefien darauf 
schliefien, dafi die Ameisen bei ihren Kletterversuchen irgendwelche 
Teilchen ablosteu, die dann an den Beinen haften blieben, und die 
lange Dauer und Umstandlichkeit des Putzens deutete auf eine Substanz 
fiin, die sich nur schwer von den Fiifien der Tiere entfernen liefi. Die 
erste mikroskopische Untersuchung der Labellum-Innenflacbe lied in der 
Flachenansicht keinerlei Korperchen oder Strukturen erkennen, die durch 
das Insektenbein hatten abgelost werden konnen: Die Oberflache der 
Epidermis erschien vollig glatt und glasig durchsichtig. Die bekannten 
kornigen Waehsiiberzuge, welehe sonst die Putzbewegungen der Ameisen 
auszulosen pflegen *), fehlten. Da diese Insekten aber auch sehr empfind- 
lich gegen die Benetzung der Beine mit Flussigkeiten sind, mufite untersucht 
werden, ob nicht vielleicht auch hier eine solche Substanz im Spiele 
ist, die sich bei gewohnlicher mikroskopischer Untersuchung unserem 
Bliek entzogen hatte. Zunachst war an Wasser oder wasserige Losungen 
zu denken, doch zeigte sich auch bei trockener Luft keine Verauderung 
des Glanzes der Bliitenepidermis. Der andauernd gleichartige fettige 
Glanz, der wahrend der ganzen Blutezeit bestimmte Steilen wie geolt 
erscheinen liefi, deutete eher auf eine bei den Teraperaturen unserer Glas- 
hauser nicht verdunstende Fltissigkeit, vor allern auf fettes 01 hin. Dafur 
sprach auch der Umstand. da6 mir aus friiheren Untersuchungen die 
Ausschaltung der Ameisen-Haftscheiben durch Oltiberzuge auf senkrecht 
Oder steil gestellten Glasplatten bekannt war. Auch pflegten sich die 
Ameisen lebhaft zu putzen, wenn ihre Beine z. B. mit Olivenol iu Be- 
liihrung gekommen waren. Fettes 01 war jedoch bis jetzt nur von einer 
einzigen Pflanzenepidermis, von der eines Apfels2), bekannt. Ich hoffte 
nun am raschesten zum Ziel zu kommen, wenn ich auf die unversehrte 
Epidermis eine reine Glasflache leicht anprefite und daon auf dieser 
leststellte, was sich von jener losgelost hatte. Ich konnte dabei sogleich 
finden,   dafi eine stark lichtbrecheude Fliissigkeit in unregel- 

l) Vgl. dariiber   Knoll Fr.,   Uber 

Molisch H., Beitr. z. Mikrocheraie der 
von Fetttropfchen auf einer Apfelfrucht (. 
38. Jahrg. (1920), S. 305, 306. 
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maflig zacki 
solche Epidern 
sehr viele Objekttrager mit der Flussigkeit versehen liefien,   konnte ich 
ohne Schwierigkeit an zahlreichen Proben  alle notigen chemischen und 
physikalischen   Priifungen  vornehmen,   die   zur  Aufklarung  notwendig 
wareD,  ohne  daC   dabei andere Substanzen des Bliitenblattes irgendwie 
zu storen vermochten. 

I. Paphiopedilum insigne (Wall.) Pfitzer. 
In den folgenden Zeilen sollen nun zuuachst die charakteristischen 

Eigenschaften der Flussigkeit geschildert werden, die vor allem an der 
Epidermisoberflache des Labellums von Paphiopedilum insigne (Wall.) 
Pfitzer1) ausgeschieden wird. Die Bliiten anderer Arten der Gattung, 
z. B. die von P. vittosum (Lindl.) Pfitzer, zeigen ein ahnliches Verhalten, 
doch will ich mich hier auf die in der Uberschrift genannte Art be- 
schranken, die in den Gewachshausern haufig kultiviert wird und deshalb 
den meisten Lesern bekannt sein diirfte. 

Wenn ich in der oben erwahnten Weise den Uberzug der Labellum- 
epidermis von einer besonders glanzenden Stelle auf Glas iibertrug und 
diese Glasplatten langere Zeit bei Zimmertemperatur sich selbst uberlieB, 
dann zeigte es sich, dafi die am Glase haftenden Tropfen auch nach 
mehreren Tagen, wenn sie unbedeckt der Luft ausgesetzt blieben, weder 
ihre Grofie noch ihr sonstiges Aussehen veranderten. Legte ich ein 
Deckglas auf und setzte vorsichtig Wasser zu, so sah ich, daC keine 
Mischung mit diesem zustande kam. Dagegen waren die Tropfen in 
kaltem Alkohol teilweise und in fettlosenden Fliissigkeiten (Aether, 
Benzin, Benzol, Xylol, Schwefelkohlenstoff u. a.) leicht und ohne Ruck- 
stand loslich. Eine Losung von Chloralhydrat in Wasser veranderte 
die Tropfen nicht, ebenso wenig konzentrierte Essigsaure. In dem Ver- 
seifungsreagens von Molisch2) waren die Tropfen schon nach einem 
halben Tage vollstandig verschwunden, manchmal blieben auch einige 
Kornchen sichtbar. Die Entstehung von Seifenkristallen habe ich dabei 
nicht gesehen, dagegen traten manchmal Gebilde auf, die man als 
„Myelinformenu auffassen konnte. Durch Zusetzung geeigneter Losungen 
von Alkanna-Farbstoff und von Sudan III (nach Kroemer3) erzielte 
ich eine kraftige Farbstoffspeicherung in den Tropfen. Eine einprozentige 
Losung von Osmiumsaure in Wasser farbte die Tropfen rasch olivbraun 

') Vgl. Pfitzer E., Orchidaceae-Plecmandrae in: Engler A., Das Pflanzen- 
reich, IV, 50 [1903], S. 73 f. (mit Literaturangaben). 

2) Moliseh H., Mikrochemie der Pflanze, 2. Aufl. (Jena 1921), S. 118. 
3) Kroemer K., Wurzelhaut, Hypodermis und Endodermis der Angiospermen- 

wurzel in BBibl. bot.", Heft 59, 1903, S. 9. 



und schliefilich olivschwarz bis rein schwaiz. Alle diese Reaktionen 
kennzeichnen die fragliche Substanz als fettes 01. Zur Unterscheidung 
von atherischen Olen pflegt man auch darauf zu sehen. ob die Substanz 
auf Papier einen bei Zimmertemperatur nicht verdampfenden „Fettfleek" 
hinterlaGt oder nicht. Diese Priifung ist zwar bei so geringen Mengen, 
wie sie mir zur Verfugung standen, recht schwierig, doch gelang es 
mir schliefilich, auf sehr feinem, weifiem „Seidenpapier", das ich un- 
mittelbar an die betreffende Epidermis andriickte, den „Fettfleck" zu 
erbalten. (Der Hinweis auf erzielte „Fettfleckeu ware in solchen Fallen 
besser durch Angaben fiber das Lichtbrechungsvermogen und die Ver- 
dampfungstemperatur zu ersetzen.) 

• Das auf den Objekttragern haftende iette 01 zeigt selbst nach 
Monaten noch keinerlei Veranderung. Ich habe mich deshalb bemiiht, 
mit Hilfe des Doelterschen Heizmikroskopes die Verdampfungstempe- 
ratur der Flussigkeit festzustellen. Zugleich wollte ich dabei die Verande- 
rungen kennen lernen, welche die Oltropfen bei allmahliger Steigerung 
der Temperatur erfahren. Bei den niederen Temperaturen waren noch 
keine Veranderungen sichtbar, erst bei etwa 200° 0 begannen sich die 
ursprunglich unregelmafiig geformten Tropfen abzurunden, wobei ein 
Teil der Flussigkeit verdampfte, doch blieb der Rest noch farblos wie 
zuvor. Um 250° sah man schon deutlich eine Braunung der Tropfen, 
dabei spiirte man einen kraftigen Akrolein-Geruch, der von der erhitzten 
Probe ausstromte. (Dieser Geruch ist fur die Zersetzung von Fetten bei 
hohen Temperaturen sehr charakteristisch.) Bei langsamer weiterer 
Steigerung der Temperatur nahm die braune Farbung der Tropfen 
immer mehr zu, wahrend gleichzeitig die Verdampfung weiter fort- 
schritt. Um 300° waren die Tropfenreste meistens schon stark braun, 
doch schienen sie noch immer flussig zu sein. Nahe 350° tetzte eine 
starke Verdampfung ein, wahrend der Rest sich weiter braunte; bei 
370° konnte ich bereits feststellen, daB der Verdampfnngsruckstand 
kohlig wurde und Sprunge bekam, also schon fest war. Bei 400° war 
von der Substanz nichts mehr vorhanden. Aus dem eben geschilderten 
Verhalten sieht man, dafi wir ein Gemisch von Substanzen rait 
verschiedenen, aber sehr hohen Verdampfungstempera- 
turen vor uns haben. Da die fetten Die bei niedrigen Temperaturen zu 
erstarren (kristallisieren) pfiegen, habe ich auch nach dieser Richtung 
Untersuchungen angestelit. Wenn man die Temperatur der Proben in 
passender Weise auf dem Objekttische bis gegen 0° erniedrigt, so sieht 
roan, daC weuige Grade uber 0 das bisher klare 01 sich zu truben be- 
ginnt und das Aussehen ernes Kristallbreies annimmt. Cberblickt man 
uun das Verhalten des Ols innerhalb der am Standorte der bluhenden 
Pflanze   moglichen Temperaturen,   so wird  man   daher   finden,   daB es 
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zwischen diesen Grenzen keine nennenswerten Veranderungen zeigt. 
Dadurch wird auch verstandlich, daC im Gewachshause wahrend der 
Bliitezeit, die ohne Befruehtung mehrere Wochen andauert, die fettigen 
Stellen des Perigons stets das gleiche Aussehen besitzen. 

Nachdem wir nun den glanzenden Uberzug als fettes 01 erkannt 
und dessen Eigenschaften ausreichend kennen gelernt haben, wenden 
wir uns wieder der Bliite selbst zu. Nicht alle Teile des Perianths 
zeigen den Fettglanz in gleichem Ausmafie. Am starksten finden wir 
ihn auf der Innenflaehe des Labellums und an der nach oben ge- 
richteten Epidermis der beiden grofien, einwarts gebogenen Randlappen 
dieses Perianthblattes. Die anderen Blutenblatter zeigen den Glanz in 
abnehmender Starke. Sehr stark ist der Uberzug auch auf der nach 
oben gerichteten Flache des plattenformigen Staminodiuras ausgebildet. 
Die fliissigen Uberzuge der Bliite gehen allmahlich in die festen und 
trockenen Wachsuberzuge der anderen Teile der Pflanze iiber. Da ja 
auch die festen Wachsuberzuge als Fettgemische aufzufassen sind, 
konnte man das 01 der Blutenblatter mit Recht auch als Bfliissiges 
Wachs" bezeichnen. Dieses Wachs ware dadurch gekennzeichnet, daii 
sein Erstarrungspunkt so niedrig liegt, dafi es innerhalb der durch das 
Klima gegebenen Teraperaturgrenzen vollstandig fliissig bleibt. Neben 
dem fetten 01 ist aber auf den Blutenepidermen in wechselnder Menge 
auch eine festere Substanz vorhanden, die im iibrigen eine ahnliche 
chemische Beschaffenheit besitzt und somit ebenfalls ein „ Wachs" ist. 
Davon kann man sich iiberzeugen, wenn man eine der oligen Stellen 
der Blutenblatter mit reinem Chloroform ra§ch und vorsiehtig abspiilt, 
die so erhaltene Losung auf dem Objekttrager eindampfen laBt und den 
Ruckstand untersucht. 

Der mikroskopische Nachweis des 01s auf Querschnitten bot an- 
dauernd Schwierigkeiten, da es beim Schneiden verrieben und beim 
Einlegen der Schnitte in Wasser vielfaeh weggespiilt wird. Am leiehtesten 
kann man das 01 an frei gefiihrten, dicken Querschnitten durch das 
lebende Staminodium sehen. Die hier beigegebene Figur zeigt einen 
solchen Schnitt. Das 01 iiberzieht als dicke, klare Schicbte alle Epidermis- 
zellen und auch in geringerem Mafie die auf Gewebebuckeln stehenden, 
bis 300 n langen Haare. Auch die Haare der Labellurn-Innentiache 
tragen einen solchen Uberzug. Ohne Schwierigkeit kanu man das 01 
an jedem Epidermis-Flachenschnitte feststellen, wenn man ihn mit der 
von Kroemer angegebenen Sudan III-Losung behandelt. 

Mit der Ergriindung der Blutenokologie von Paphiopedilum hat 
sich   schon Darwin   beschaftigt*).   Doch   ist uns bis heute keiner der 

:) Darwin Ch., Die verscbiedenen Einrichtungen, durch welche Orchideen von 
Insektea befruchtet werden. Deutsch von J. V. Car as, 2. Aufl. (Stuttgart l899j. 
S. 194—198, Fig. 35 [unter dem Gattungsnamen Ctjpripedium]. 



Besucher der Bliite bekannt geworden, so daC wir auf Vermutungen 
und Vergleiche rait den bei Cypripedium calceolus L. festgestellten Tat- 
sachen angewiesen sind. Es durfte sich wohl auch bei Paphiopedilum 
darum handeln, daC die Pollenubertragung durch gefliigelte Hyraeno- 
pteren (oder Dipteren) ausgeftihrt wird. Nehmen wir an, ein solches 
Insekt wiirde, angelockt durch die Farbe oder durch den Duft, sich auf 
dem Labellum niederlassen, so muGte es, wenn es dabei auf die nach 
innen gebogenen, abschlissigen Eandlappen gerat, sogleich in den Hohl- 
raum des Labellums hinabgleiten, da durch den Oluberzug die Wirkung 
der Haftlappen des Insektenbeins ausgeschaltet oder wenigstens stark 
beeintraehtigt wird, wahrend gleichzeitig fur das Einsetzen der Krallen 
infolge  der Oberflachenbeschaffenheit  der Epidermis  keine Moglichkeit 

PaPhi0pe(iiium insigne (Wall.) Pfitzer.   Querschnitt  durch   die ( 
nodiiim-Pktte mit zwei auf Gewebebuckeln stehendenflaaren. Die auGereBegrenzung 
des Oliiberzuges ist durch eine feinpnnktierte Linie eingetragen. (Vergr. etwa 100:1.) 

besteht. Leider konnte ich wahrend der Bliitezeit von Paphiopedilum 
(Monate Janner und Februar) keine Versuche mit kleinen Bienen oder 
groGeren Fliegen anstellen, da ich im Winter solche Tiere nicht erhalten 
konnte. Jedoch habe ich, wie bereits erwabnt, die Wirkung des Ol- 
iiberzuges auf die in dieser Hinsicht sehr brauchbaren Ameisen unter- 
sucht, so dafi kein Zweifel dariiber besteht, dafi die steilen, 
eingefetteten Epidermisflachen fur groGere Hymenopteren 
u»d Dipteren als Gleitbahn und als Kletterhindernis 
w irk en konnen. DaG fette Ole die Wirkung der Haftscheibe aus- 
schalten, kann man leicht sehen, wenn man den oberen Teil der Irmen- 
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flacbe eines kleinen zylindrischen GlasgefaGes mit einer diinnen Olschicht 
(Olivenol, Eicinusol u. dgl.) bestreieht und dann Hymenopteren hinein- 
gibt: wenn der Innenraum so eng ist, daG die Tiere nicht fliegen konnen, 
versuchen sie, an den glatten Glaswanden empor zu klettern, was ihnen 
mit Hilfe der Haftscheiben nur so weit gelingt, als die senkrechte Glas- 
flache rein und trocken ist. Zur weiteren Klarung des bliitenokologischen 
Verhaltens werden die bei Cypripedium besehriebenen Versuche beitragen. 

II. Cypripedium calceolus L. 

Der Bau und die Okologie der Bliite von Cypripedium calceolus L. 
ist bereits so oft ausfuhrlich beschrieben worden, daG ich in dieser 
Hinsicht nur auf die vorhandene Literatur zu verweisen brauehe1). Die 
Angaben stimmen darin iiberein, daG das Labellum eine Kesselfalle 
(Gleitfalle) fur alle die Bliite besuchenden Hymenopteren (Andrena- 
Arten) darstellt. Durch den Bau des Labellums und die Stellung seiner 
Teile werden die Insekten gezwungen, die Bliite an jener Stelle zu ver- 
lassen, wo sie mit deren Geschlechtsorganen in eine weitgehende Be- 
nihrung kommen und so die Bestaubung vermitteln. 

Geradeso wie bei der Bliite von Paphiopedilum insigne und ver- 
wandter Arten fallt, wie schon erwahnt wurde, bei einzelnen Teilen der 
Bliite von Cypripedium calceolus ein stark fettiger Glanz auf. Auch bei 
dieser Art konnte ich die den Glanz verursaehende Fliissigkeit durch 
Andriicken von Objekttragern an die betreffenden Steilen auf Glas iiber- 
tragen und so die chemische Untersuchung wesentlich erleichtern. Bei 
der Anwendung der gleichen Methodeu und Eeagentien konnte ich mit 
Sicherheit feststellen, daG auch bei Cypripedium die Innenflache 
des Labellums und die AuGenflache seines nach innen ge- 
bogenen Eandes von einer zusammenhangenden, verhaltnis- 
raaGig dicken Schichte fetten Ols uberzogeu ist Bei der 
Untersuchung des Ols unter Anwendung hoher Temperaturen ergab sich 
ein ahnliches Verhalten wie bei Paphiopedilum insigne, so daG auch 
hinsichtlich des allmahiichen Verdampfens eine weitgehende Uberein- 
stimmung mit dieser Art vorhanden ist. 

Auch in diesem Falle ist der Uberzug der Epidermis ein Gemisch 
verschiedener Substanzen. Wenn man Glasplatten leicht gegen die 
Epidermis driickt, erhalt man auf ihnen die Tropfen des Ols; dagegen 
ist die mit Hilfe von Chloroform an denselben Steilen herabgespulte 
Substanz ein Gemisch von dem 01 und einem „festen" Waehs, das bei 

x) Knuth P., Handbuch der Bliiteobiologie, 2. Bd., 2. Teil, S. 458-460, mit 
dea Angaben uber die altere Literatur; Kerner v. Marilaun A., Pflanzenlebeu, 

2. Aufl., 2. Bd., S. 227; Kircbner 0. v., Blumen und Insekten, S. 327-330. 
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Zimmertemperatur (15° C) bereits kristallisiert. Tropft man auf ein 
schrag gestelltes Stuck der Labellum-Innenflache ein wenig reines 
Chloroform und laCt es sogleich wieder auf einen reinen Objekttrager 
abfliefien, dann ist der Euckstand nacb dem Verdampfen des Losungs- 
mittels ein diinner Kristallbrei. Dagegen ist der auf die gleiehe Weise 
erzielte Ruckstand nach der Chloroformbehandlung eines Kelchblattes 
ein „festes" Wachs. Sowohl der Kristallbrei als audi das „feste" Wachs 
wird durch Erhitzen zum Schmelzen gebracht; beim Abkiihlen der ge- 
schmolzenen Masse bilden sich dann wieder die Kristalle. Da an ein- 
zelnen Stellen der Bliite bald der fliissige Anteil des Uberzuges, bald 
der feste uberwiegt, zeigen jene auch den Fettglanz in verschiedenem 
MaGe1). 

Die Wirkung des fetten Ols auf die Beine der in Betraeht kommen- 
den Insekten habe ich in diesem Falle genauer als bei Paphiopedilum 
untersuchen konnen. Die Innenflache des Labellums gestattet an seinen 
haarlosen Stellen kein Einhaken der Insektenkrallen, da die Epidermis- 
zellen der steilen Wande fugenlos aneinanderstofien und sonstige Vor- 
spriinge fehlen. Ameisen (Lasius), die an solchen Teilen emporzuklettern 
versuchten, bemiihten sich deshalb, mit Hilfe der Haftscheiben an den 
Wanden hinaufzukommen. Bei der Betrachtung mit der Lupe konnte 
man deutlich sehen, dafi dabei die Krallen zuriickgelegt und die Haft- 
lappen vorgestulpt waren 2). Ihre Bemtihungen waren aber hier vergebens. 
Dagegen hatten die Tiere dort Erfolg, wo sie sich mit ihren Krallen 
an der Basis vorhandener Haare anklammern konnten, doch waren auch 
dann die Sehwierigkeiten noch sehr groG. Zwischen den Kletterversuchen 
machten die Ameisen immer wieder griindlichst „Toilette" und oft 
konnte man sehen, dafi ein Tier dann „erschopftu fur Jangere Zeit die 
bisher erfolglosen Bemiihungen, an den Wanden emporzukoramen, ein- 
stellte. Da ich die gewobnjichen Besucher der Bliiten nicht lebend zur 
Veriiigung hatte, habe ich an deren Stelle nahe verwandte Hymenopteren 
ahnlicher   Bauart   zu   Versuchen   verw>ndet.   Es   waren   dies  Andrena 

1) Ieh habe bei der mikroskopischen Untersuchuag der Wachsuberzage ver- 
schiedener Pflanzen gefunden, daI5 ia zahlreichen Fallen bei den als T,kornig" be- 
zeichneten Uberziigen neben dem festen Wacbs auch ein flassiger Bestandteil vor- 
handen ist, so daB solche Wachsdecken beim Zerkratzen mit einer feinen Nadelspitze 
oder Borste nicht splittern, sondern „schmierige« Kratzspuren bekommen. Diese 
sehen im mikroskopischen Bilde so aus wie die, welche auf einer mit halbflussigem 
Fett diinn bestrichenen Glasplatte entstehen, wenn man die nach dem Schmelzen eben 
erstarrte, noch unversehrte Schichte mit einem festen Gegenstande zerkratzt. Man 
sieht daraus, da& die Wachsuberzfige der Pflanzen einer erneuten Untenmcbung sehr 

bedurftig waren. 
2) Die Stellung entsprach der Abbildung des Krallengliedes in Figur 3 und 4 

S. 453 meiner friiher erwahnten Abhandlung. (Pringsh. Jahrb., Bd. 54, 1914.) 
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Givynana K. $,   Eriades nigricornis Nyl. d" und $ und E. campanu- 
larum K. <j\ 

Will man die Wirkung der Labellum-Gleitzone mit Hilfe solcher 
Insekten untersuchen, dann tut man gut, dabei die Richtung des ein- 
fallenden Lichtes zu verwerten. Man stellt zu diesem Zwecke die Bliite 
so auf, dafi das abgerundete (apikale) Ende des Labellums bei nattir- 
licher Lage der einzelnen Bliitenteile dem Fenster zugekehrt ist. Sobald 
eines der genannten Tiere bei seinen Kletterversuehen absttirzte, lief es 
gewobnlieh unmittelbar nach dem Sturze dem Liehte zu, wenn es aueh 
spater mehr oder weniger wieder von dieser Richtung abkommen konnte. 
Da bei der erwahnten Stellung der Bliite gerade die zum Klettern un- 
giinstigste Stelle des Labellums dem Liehte zugewendet war, so konnte man 
iramer wieder das Benehmen an diesem Abschnitt der Gleitzone zu Gesicht 
bekommen. Nach kurzem Versuche sturzte das Tier bald wieder von 
der senkrechten Wand ab, fiel in den Grund des Gefangnisses zuruck, 
lief zur beleuchteten Stelle vor, richtete sich empor, setzte die Haft- 
lappen der vorderen Beine auf, und wenn es kaum alle sechs Beine 
an der gefahrlichen Wand hatte, sturzte es schon wieder, dabei oft auf 
den Rucken fallend. Dazwischen putzte es nach dem Sturze auch manch- 
mal seine Beine. Einige der Tiere versuehten schlieGlich, ihre Geh- 
bewegungen durch Schwirren der Fliigel zu unterstutzen und so ihr 
Gewicht zu erleichtern, allein auch dies war vergebens. Drehte ich aber 
rasch die Bliite um 180° (bei gleichbleibender Achse), so da6 die beiden 
neben der Saule liegenden Ausgange des Labellums nach dem Fenster 
zu gerichtet waren, dann lief das Versuchstier bald auf der behaarten 
Bodenflache dem Liehte zu. Doch war die Laufgeschwiudigkeit nur 
so lange eine „normale", als der Neigungswinkel der behaarten Flache 
nicht sehr groG war. Sobald die Wandstelle fast senkrecht wurde, 
zeigten sich auch hier Schwierigkeiten. Doch wurden diese schlieB • 
lich dadurch uberwunden, daG das Tier sich mitden Krallen an den Haar- 
basen festhielt und sich so an ihnen allmahlieh emporzog, bis der Kopt 
an der Offnung neben der Saule erschien und die Beine dureh Anfasseu 
des Labellumrandes den zum Verlassen der Fallgrube notigen Halt finden 
konnten. In diesem Augenblieke besehmierten sich die Bienen Riicken 
und Kopf mit dem zahen Pollenbrei, nachdem sie kurz vorher den allen- 
ialls mitgebrachteu Cypripedinm-'PoWen an der nach unten gekehrten 
Narbenfiaehe abgestreift hatten. Die Abgabe und Ubernahme von Pollen 
ist in diesem Falle bei passender Grofie des Insekts unvermeidlich, da 
die Ausgangspforte verhaltnisrnafiig eng und von den Geschlechtsteiien 
der BlQte begrenzt ist. Da nach meiner Erfahrung die Cypripedium- 
Bliiten in der freien Natur meistens keine strenge Einsteliung zum Licht- 
einfall zeigen, dtlrften die in den Hohlraum des Labellums hinabgesturzten 
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Tiere ihr Gefangnis wohl bald wieder verlassen. Dies kann aber 
nach den bisherigen Beobachtungen und Versuchen nur an einer der 
beiden Oflfnungeu neben den Geschlechtsorganen der Bliite erfolgen. 
Friiher nahra man an, daC der nach innen eingestiilpte und dadurch 
iiberhangende Eand des Labellums den Insekten das Uberschreiten der 
Wand in ahnlicher Weise unmoglich macht, wie ein iiberbiingender 
Felsblock dem im Gebirge kletternden Menschen oft den Weg nach 
oben zu versperren pflegt. Dieser Vergleich trifft aber keineswegs das 
Riehtige. Der iiberhangende Eand wird von den im Hohlraum des 
Labellums befindlichen Tieren bei ihren Fluchtversuchen gar nicht 
erreicbt, da sie bereits vorher an der darunter befindlichen steilen 
Wand abstiirzen und in den Grund des nKessels" zuriickfallen. Dagegen 
bewirkt dieser nach innen gerichtete und von oben her steil abfallende 
Eand, daG die Insekten, welche sich auf ihm niederlassen, infolge der 
Glatte seiner Oberflache und des Oluberzuges mit ihren Beinen keinen 
Halt finden konnen und deshalb, wenn sie sich nicht rasch wieder im 
Fluge erheben, ins Innere des Labellums hinabgieiten. 

Somit ist fur die beiden beschriebenen Falle die Ausscheidung 
von fettem 01 auf der Oberflache der Epidermis der Bliite nachgewiesen. 
Diese Ausscheidung ist ein Sonderfall im allgemeinen Bereich der 
Bildung von Wachsiiberziigen. Ebenso, wie sonst die „festen" Wachs- 
uberziige sich am Zustandekommen von Kesselfallen beteiligen konnen 
(z. B. bei Nepenthes u. a.), so geschieht dies aueh hier bei dem fliissigen 
Wachs der Bliite von Paphiopedilum und Cypripedium. Wachs kommt 
ja in anderen Bliiten von Orchideen ebenfalls vor, und es ware nun zu 
untersuchen, wie weit auch der politurahnliche Hochglanz, den besonders 
manche der tropischen Orchideenbliiten zeigen, mit der Ausscheidung 
fetter Oie zusammenhangt. 

Neues liber den Satanspilz und seine Verwandten1). 
Von Prof. Dr. Heinrich Lohwag (Wien). 

Bei der Abgrenzung der Arten innerhalb der Grappe der Luridi 
der Gattung Boletus (das sind die Arten rait roter EohrenraQndung) 
-wurde der Farbe und der Verfarbung des Fleisches stets eine grolie 
Rolle beigemessen, jedoch mit Unrecht, wie ich nachweisen will. Zuvor 

') Allgemeiner Tell des am 25. Janner 1922 in der Zoologisch-botanischen 

Gesellsehaft in Wien gehaltenen Vortrages. 
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