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ARACEAE
Pars generalis (Allgemeiner Toil)

von

A. Engler.

(Gedrnckt im Dezember 1919 und Januar 1920.)

Wichtigste Literatur. — A. Betr. die Morphologie (einschl. Teratologie)
,und A n a t o m i e der g a n z e n F a m i l i e : A. E n g l e r , Zur Morphologie der Araceae, in
*Bot. Zeitg. XXXIV. (1876) 8 1 — 9 0 , 9 7 — 1 0 5 ; Vergleichende UntersuchuDgen uber die
morphologischen Verhaltnisse der Araceae, in Nova Acta Acad. Leopold. Carol, nat.
cur. XXXIX. n. 2. (< 876); Araceae, in Flora brasiliensis III. 2. (1878) 2 6 — 2 2 3 ; Ara-
ceae, in De Candolle, Monographiae Phanerogam arum II. (1879) 1—55; Beitrage zur
Kenntnis der Araceae, in Bot. Jahrb. V. (1884) 141 — 1 8 8 , 2 8 7 — 3 3 6 ; Araceae, in
Engl.-Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 102—109 .

B. Betr. die Morphologie der V e g e t a t i o n s o r g a n e : Th. I r m i s c h , Morphologie
der monokotylen Knollen- und Zwiebelgewachse, Berlin 1850; Beitrage zur vergleichen-
den Morphologie der Pflanzen, Morphologische Beobachtungen uber Irideen, Melanthaceen
und Aroideen, Halle 1856. — H. B a i l l o n , Hisloire des plantes XIII. (1895) 4 2 4 — 4 5 9 ,
Aracees. — A. Braun , tiber das Vorkommen mehrerer Hullblatter am Kolben von Arum
maculatum, Calla palustris und Richardia africana, in Verh. bot. Ver. Brandenburg
I. (1859) 8 4 — 9 7 . — A. Meyer , Entwicklungsgeschichte von Atlierurus ternatus Blume
als Beitrag zur Morphologie und Anatomie der Araceen, Inauguraldissert., Bonn 1867. —
M. T. Masters , Vegetable Teratology, an account of the principal deviations from the
usual construction of plants. London, Ray Society 1869. Ins Deutsche ubersetzt von
U. Dammer 1876. S. 25 (42), 31 (48), 63 (83), 329 (377) 357, 358 (409, 410);
Die eingeklammerten Ziffern beziehen sich auf die deutsche Ubersetzung von Dammer. —
Th. I rmisch , Uber einige Aroideen, in Beitr. z. vergl. Morphologie der Pflanzen, in
Abh. Naturforsch. Ges. Halle XIII. 2. (1874) 1—48, t. 1 4 — 1 9 . — Kubin und Muller ,
Entwicklungsvorgange bei Pistia stratiotes und Yallisneria spiralis, in Hansteins Bot.
Abhandl. III. (1878) Heft 4. — A. E n g l e r , Vergleichende Untersuchungen uber die
morphologischen Verhaltnisse der Araceae, in Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. 4.
1877) 159—232 , mit 6 Tafeln. — D. Glos , Des racines caulinaires, in Mem. Acad.
Toulouse 8. ser. V. (1886) n. 2 2 2 — 2 7 8 (Just, Bot. Jahresber. XIV. 1. [1886] 621)
[Momtera). — Th. Holm, Contrib. to the knowledge of the germination of some North-
american PI., in Mem. Torrey Bot. Club II. (1891) 5 7 — 1 0 8 (Keimung von Peltandra
undulata, Orontium aquaticum und Anthurium Andreanum). — O. Penzig, Pflanzen-
Teratologie, systematisch geordnet II. Bd. Genua 1894, S. 4 4 0 — 4 4 5 . Daselbst auch
zahlreiche Literatur-Angaben. — A. Rim b a c h , Physiological observations on some pe-
rennial herbs, in Bot. Gaz. XXX. (1900) 171 — 1 8 8 ; Uber die Lebensweise des A.
maculatum, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XV. (1897) 178 — 182. — R. Sco t t and
E. S a r g a n t , On the development of Arum maculatum from the seed, in Ann. of bot.
XII. (4898) 3 9 9 — 4 1 4 . — H. Gluck, Die Stipulargebilde der Monokotylen, in Verh.
Naturk. Ver. Heidelb. VII. (1902) 1—96. — F. C. C o s t e r u s and J. J. Smi th , Studies in
Tropical Teratology, in Ann. Jard. de Buitenzorg XIX. (2. ser. IV. 1904) 9 2 ; XXIII. (2. Ber.

A. E n g l e r , Das Pflanzenr«ich. 17. (Embryophyta siphon ogama) 23A. \
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•
VIII. 19 4 0) 2, 3, 4. — K. Domin , MoTphologische und phylogenetische Studien iiber
die Stipularbildungen, in Ann. Jard. de Buitenzorg XXIV. (2. ser. IX. 1911) 2 3 6 — 2 4 4 . —
H. Gluck, Blatt- und blutenmorphologische Studien. Eine morpbologische Untersuchung
iiber die Stipulargebilde, iiber die Intravaginalpapillen, uber die Blattscheide und iiber
die Bewertung der Blutenblattgebilde. 1919. S. 56, 98, 99, 2 3 3 — 2 3 8 .

G. Betr. Anatomie der V e g e t a t i o n s o r g a n e : A. T r e c u l , Sur la formation des
perforations, que presentent les feuilles de quelques Aroidees, in Ann. sc. nat. 4. ser.
I. (1854) 3 7 — 4 0 , in Comptes rendus t. LXI. (1865) 1163, 1164, t. LXII. (1866) 30. —
H. K a r s t e n , Uber das Vorkommen der Gerbsaure in den Pflanzen, in Monatsber. d. Kon.
Akad. d.Wiss. zu Berlin (1857) 7 1 — 8 1 . — P. Duchar tre , Recherches phys., anatom. et
organogen. sur la Colocase des anciens, Golocasia antiquorum, in Ann. sc. nat. 4. ser.
XII. (1859) 232 —279 . — J. H a n s t e i n , Die MilchsaftgefaBe und die verwandten Organe
der Rinde, Berlin 1864. — Van T i e g h e m , Recherches sur la structure des Aroidees,
in Ann. sc. nat. 5. ser. VI. (1866) 7 2 — 2 8 0 pi. 1—10. — A. W e i s s , Zur Entwicklung
der MilchsaftgefaBe in den Luftwurzeln von Syngonium decipiens Schott, in H. Karsten,
Bot. Untersuchungen (1866) 1 7 0 — 1 7 3 , t. 11. — F a l k e n b e r g , Vergl. Untersuch. iiber
den Bau der Vegetationsorgane der Monocotyl. (1876) 105. — S c h l e i d e n , Grundziige
der wissenschaftl. Botanik 2. Aufl. I. (1845). — H. Sueur: Des cellules consolidates^
de Scindapsus pertusus Schott, in Adansonia VII. (1866 —186") 292. — J. W i e s n e r ,
Uber das Vorkommen von Haaren in den Intercellulargangen von Philodendron 'per-
tusurriy in'Osterr. bot. Zeitschr. V. (1875) 7. — A. de Bary , Vergl. Anatomie d.
Vegetationsorgane (1877) 233 und 451. — F. W. S c h i m p e r , Bau und Lebensweise der
Epiphyten Weslindiens, in Bot. Centralbl. XVII. (1884) 253IT. '— F. S c h w a r z , Uber
die Entstehung der Loclier und Einbuchtungen an dem Blalt von Philodendron pertusum
(ist Monstera deliciosa), in Sitzber. der K. Aftad. der Wiss. Wien LXXVII. (1878) April,
mit 1 Tat — O. Re inhardt , Das leitende Gewebe einiger anormal gebauten Mono-
cotylenwurzeln, in Pringsheim's Jahrb. XVI. (1885) 3 4 5 — 3 4 9 (Anatomie einiger Ara-
ceenwurzeln, zum Teil mit falschen Benennungen). — M. D a l i t z s c h , Beitrage zur Kennt-
nis der Blattanatomie der Aroideen vom vergleichenden Standpuokt, in Bot. Centralbl.
XXV. (1886) 153 — 156, 184—187 , 2 1 7 — 2 1 9 , 249 — 253, 2 8 0 — 2 8 5 , 312—318 ,
3 4 3 — 3 4 9 . — W. Gardiner , On the occurrence of secreting glandular organs on the
leaves of some Aroids, in Proc. Cambridge Phil. Soc. VI. (1889) 3'—84. Secret-
drusen auf den Blattern von Gulcasia Mannii und Alocasia spec. — M. L i e r a u ,
Uber die Wurzeln der Araceen, in Engl. Bot. Jahrb. IX. (1888) 1—38, mit 1 Taf. —
W. King, The physiology of Monstera deliciosa (Anatomie), in Quekett Microscopical
Club ser. II Nr. 3 2. (1892) 125 — 136, pi. 6, 7. — G. A r c a n g e l i , Sulla struttura
et sulla funzione degli stomi nelle appendici perigonali e nelle antere, del G. D. C h e s t e r ,
in Bull. Soc. bot. ital. (1898) 9 — 1 4 . — A. A n t o n y , Sulla struttura et sulla fun-
zione degli stomi nelle appendici del perianzio e nelle antere, in Bull. Soc. b*ot. ital.

II. (1898) 170 — 1 7 8 . — H. L i n d e m u t h , Hydrosme Rivieri (Durieu) Engl. (betrifft
Wachstum der Knollen), in G ar ten flora LU. (1903) 1 2 7 — 1 3 3 , LIII. (1904) 642 — 644. —
G. H. P e t h y b r i d g e , The leaf spots of A. maculatum, in Irish Naturalist XII. (1903)
145—152 . — W. B. B r u c e , The leaf-marking of Arum maculatum, in Irish Natura-
list XII. (1903) 166. — A. Chrys l er , The development of the central cylinder of
Araceae and Liliaceae, in Bot. Gaz. XXXVIII. (1904) 161 — 184. — O. R o s e n d a h l ,
Embryosac Development and Embryology of Symplocarpus foetidus, in Minnesota Bota-
nical Studies IV. (1909) 1—9, pi. 1-^3. — O. P o r s c h , Die Anatomie der Nahr- und
flaftwurzeln von Philodendron Selloum C. Koch, in Denkschr. der math, naturwiss.
Klasse der Akad. Wiss. Wien LXXIX. (1911) 1—66, Taf. XXXIV—XLI.

D. Betr. Bau der B l u t e n t e i l e , F r u c h t und S a m e n : W. Grif f i th , On the
Ambrosinia ciliata of Roxburgh, in Trans. Linn. Soc. XX. (1845) 2 6 3 — 2 7 5 , t. 1 0 —
12. — G a s p a r r i n i , Note sur la presence d'une enveloppe florale dans VArum ita-
licum (Osservazioni sulla esistenza dell' invoglio florale intorno ai carpelli dell1 Arum
italicum), Neapel 1851, Ubersetzung in den Ann. sc. nat. 3. ser. XV. (1851) 3 7 — 4 2 ,
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pi. 2. — W. Hofmeister, Neue Beitrage zur Erkenntnis der Embryobildung der Pha-
nerogamen II. Monokotyledonen, in Abhandl. math. phys. Klasse Sachs. Akad. Wiss.
V. (1861) 667, Taf. VII, VIII. (Entwicklung des Embryosacks bei Anthurium Harrisii
[longifolium] und A. pentaphyllum, Philodendron imbe, Arum maculatum und A.
orientate, Typhonium divaricatum, Pinellia ternata und Pistia stratiotes). — Polonio,
Osservazioni organogeniche sui fiorelti feminei dell' Arum italicum, Pavia 4 862. —
Th. C a m e l , Note'sur le developpement des fleurs de VArum italicum, in Ann. sc. nat.
3. ser. XVI. (-1852) und in Atti Soc. ilal. sc. nat. di Milano 1863; Note sur quelques
points de la structure florale des Aracees, in Bull. Soc. bot. France XXVII. (1880)
5 6 — 5 8 . — N. Kauf fmann , Beitrag z. Kenntn. von Pistia texensis Klotzsch, in Mem.
Acad. sc. St. Petersbourg 7. ser. XI. 2. (1867) 1 — 12, t. 1. — B a i l l o n , Les ovules
des Dieffenbachia, in Bull. Soc. Linn. deParis (1884) 417, 418. — Mott ier , On the
development of the embryo-sac of Arisaema triphyllum, in Bot. Gazette XVII. (1892)
2 5 8 — 2 6 0 . — D. N. C a m p b e l l , Studies on the Araceae, in Ann. of Bot. (1900) 1 —
2 5 ; The embryo-sac and embryo of Aglaonema and SpatJiicarpa, in Ann. of Bot. XVII.
(1903) 6 6 5 — 6 8 7 . — Van T i e g h e m , Remarques sur l'organisation florale et la struc-
ture de l'ovule des Aracees, in Ann. sc. nat. 9. ser. V. (1907) 3 1 2 — 3 2 0 . — D. A.
K o s c h e w n i k o f f , Zur Entwicklungsgeschichte der Araceenbliite, in Bull. Soc. natural.
Moscou LH. (1877) 235 — 2 9 2 ; russisch mit deutschem Auszug; Untersuchungen von
Anthurium, Symplocarpus, Galla, Alocasia. — F. Hil deb rand, Das Bluhen und
Fruchlen von Anthurium Scherzerianum, in Bot. Centralbl. XIII. (1883) 346.

E. Betr . Best an bung: F. D e l p i n o , Ulteriori osservazioni sulla dicogamia nel
regno vegetale, in Atti Soc. ital. sc. nat. XI. & XII. (1868—1869) , pt. II. fasc. 1. (1870),
fasc. II. (1875); ubersetzt von F. Hildebrand in Bot. Zeitg. (1870) 5 8 9 — 5 9 2 ; Sulla
impollinazione dell' Arum dracunculus, in Malpighia HI. (1889) 3 8 5 — 3 9 5 ; Ancora
sulla impollinazione del Draco.ncolo, in Malpighia IV. (1890) 134, 135. — H. Muller,
Die Befruchtung der Blumen durch Insekten und die gegenseitigen Anpassungen beider
(1873) 7 2 — 7 4 . — G. A r c a n g e l i , Osservazioni sul fioritura del Dracunculus vulgaris
Schott, in Nuovo Giorn. bot. ital. XI. (1870) 2 4 — 4 1 ; Osservazioni sull1 impollinazione
in alcune Aracee, 1. c. XV. (1883) 1 2 — 9 7 ; Sopra la fiorilura del Dracunculus crinitus
Schott, in Atti Soc. Tosc. sc. nat. IV. (1884) 4 6 ; Osservazioni sull' impollinazione in
alcune Aracee, in Ricerche e lavori eseguiti nell1 1st. bot. della R. Univ. Pisa I. (1886)
29 — 5 3 ; Osservazioni sulla fioritura dell' Arum pictum, in Ricerche e lavori nell'1st.
bot. d'Univ. Pisa I. (1886) 108 — 1 0 9 ; Sull' Helicodiceros muscivorus, in Nuovo Giorn.
bot. ital. XXII. (1890) 4 6 7 — 4 7 2 ; Sui pronubi del Dracunculus vulgaris, 1. c% XXII.
(1890) 5 2 — 5 7 ; Altre notizie sul Dracunculus vulgaris, 1. c. XXII. (1890) 5 5 8 — 5 6 1 ;
Sulla impollinazione del Dracunculus vulgaris, in riposta al Prof. Delpino, in Malpighia
HI. (1889) 492 — 507; Altre osservazioni sul Dracunculus vulgaris e suo processo d'
impollinazione, I .e . IV. (4 890) 254 — 261; I pronubi del Dracunculus vulgaris e le
lumache, in Atti Reale Accad. Lincei, rend. 4. ser. VII. (4 891) 608; Sull' Arisarum
proboscideum, in Nuovo Giorn. bot. ital. XXIII. (1891) 5 4 5 — 5 4 9 ; Tentativi d'incrociamento
e fruttificazione nel Dracunculus vulgaris, in Atti Soc. Tosc. sc. nat. VII. (1891) 3 3 2 —
334; Poche parole sui frutti e sull' esalazione fetida del Dracunculus vulgaris, in Proc.
verb. Pisa VII. (1891) 181 — 1 8 2 ; I pronubi nell' Helicodiceros muscivorus, in Nuovo
Giorn. bot. ital. XIII. (1891) 5 8 8 — 5 9 5 ; Sulle foglie e sulla fruttiflcazione deir Helico-
diceros muscivorus, in Bull. Soc. bot. ital. (1892) 83—87; Sul Dracunculus canariensis,
in Bull. Soc. bot. ital. (1892) 8 7 — 9 5 . — A: de la D e v a n s a y , Fecondation et by-
bridation des Aroidees, in Bull. Soc. d'Hortic. Maine-et-Loire (4 875) 2 2 3 ; Fecondation
et hybridation des Aroidees, in Fl. des serres XXII. (1876) 3 7 — 4 7 ; Fructification
des Aroidees, in Revue horticole (1876) 288, 289. "— U. Marte l l i , Osservazioni sull'
Arum pictum e suoi pronubi, in Nuovo Giorn. bot. ital. XXII. (1890) 4 29. — G. E.
Mattel , Sui pronubi del SaUromatum gidtatum, in Riv. ital. sc. nat. XII. (1892)
133. — W. B r e i t e n b a c h , Die Bluteneinrichtung von Arum ternatum, in Bot. Zeitg.
(1879) 687. — H. Muller, Berichtigung der von W. Breitenbach gegebenen Erklarung der
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Bestaubungseinrichtung von Arum ternatum, in Bot. Zeitg. XXXVII. (1879) 838, 839. —
J. B. S c h n e t z l e r , Quelques observations sur le role des insectes pendant la floraison
de VArum crinitum, in Gompt. rend. Acad. Paris LXXXIX. (1879) 508; Quelques ob-
servations sur Arwm crinitum, in Bull, des travaux de la Soc. du Valais IX. (1879)
4 1—15. — W. T r e l e a s e , On the fertilisation of Symplocarpus foetidus, in Americ.
Naturalist (1879) 580. — A. F. F o r s t e , The Development of Symplocarpus foetidus,
in Bull. Torr. Bot. Club XV. (1888) 151 — 155. — K. Goebel , Morph. und biolog.
Bemerkungen, in Flora LXXXIII. (1897) 4 2 6 — 4 3 6 . — 0. B e c c a r i , Fioritura dell' Amorpho-
phallus titanum, in Bull. R. Soc. Toscana di Orticultura XIV. (1889) 1 — 16, t. 1 — 3. —
E. B a r o n i , Osservazioni sopra alcune Araceae cinesi, in Nuov. Giorn. bot. ital. IV.
(1897) 1 8 8 — 1 9 1 . — W e b s t e r , Fertilisation of Arum crinitum, in Gard. Ghron.
XXIV. (1886) 439. — Walker , Garrion-heetles attracted by A. dracunculus, in Entom.
Mag. XXV. (1888) 33. — P. Knuth , Handbuch der Bliitenbiologie II. Band, 2. Teil.
Die bisher in Europa und im arktischen Gebiet gemachten blutenbiologischen Beobach-
tungen (1899) 416 — 426, Fig.- 370-— 372. — 0. Appel und Loew in P. Knuth ,
Handbuch der Bliitenbiologie III. Band, 1. Teil. Die bisher in auBereuropaischen Ge-
bieten gemachten blutenbiologischen Beobachtungen (1904) 84—99. — F . Knol l , Uber
bisher unbekannte Anpassungserscheinungen an den Blutenstanden der Gattung Arum,
in Verh. d. Deutsch. Naturforsch. u. Arzte zu Wien 1913. II. 1. S. 629—631 Uud in
Umschau XVII. (1913) 828 — 830, 887, Leipzig 1914. — J. A. Harr i s , On the distri-
bution and correlation of the sexes in the inflorescence of the Aroids Arisarum vulgare
and Arisarum proboscideum, in Bull. Torrey Bot. Club XLH. (1915) 6 6 3 — 6 7 3 .

F. Betr. das W a r m e p h a n o m e n und den Verbrauch der K n o l l e n s t a r k e :
J. S e n e b i e r , Physiologie vegetale III. (1800) 305 ff. — Th. de S a u s s u r e , De Taction
des fleurs sur l'air et de leur chaleur propre, in Ann. de chimie et de physique par Gay-
Lussac et Arago XXI. (1822) 2 7 9 - 3 0 3 . — H. R. Goeppert , Uber die Warmeent-
wicklung in den Pflanzen, deren Gefrieren und die Schutzmittel gegen dasselbe, Breslau
1830; Uber Warmeentwicklung in der lebenden Pflanze. Wien 1832. — A. B r o n g -
n i a r t , Note sur l'elevation de temperature dans les fleurs du. Colocasia odora,
in Nouv. Annal. du Museum d'hist. nat. III. (1834) 145 ff. — G. Vrolik et W. H.
de V r i e s e , Recherches sur Televation de temperature du spadice du Colocasia odora,
faites dans le jardin botanique d'Amsterdam, in Ann. sc. nat. Bot. V. (1836) 1 3 4 — 1 4 6 ;
XI. (1839) 6 6 — 7 1 ; Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie II. (1836)
308. — A. van Beck et G. A. B e r g s m a , Observations thermoelectriques sur l'ele-
vation.de temperature des fleurs du Colocasia odora, Utrecht 1838. — H. J. D u t r o c h e t ,
Recherches sur la chaleur propre des ofres vivants a basse temperature. § 2. Obser-
vations sur la chaleur propre du spadice de VArum maculatum, a l'epoque de la
floraison, in Ann. sc. nat. Bot. XIII. (1840) 1—49, 65—85 . — G. Kraus , Uber die
Blutenwarme bei Arum italicum, in Abhandl. d. NaturJorsch. Ges. zu Halle XVI.
(1883 — 1886) I. Teil, 3 7 — 7 6 ; 2. Teil, 2 5 9 — 3 5 8 ; Uber Blutenwarme bei Cycadeen,
Palmen und Araceen, in Ann. Jard. de Buitenzorg XIII. (1896) 2 1 7 — 2 7 5 . — B e c c a r i ,
Fioritura dell' Amorphophallus Titanum in Bull. Soc. tosc. di Ort. Firenze XIV. (1889)
2 5 0 — 2 5 3 , 266—278 . — E. Le ick , Untersuchungen uber die Blutenwarme der Ara-
ceen, Greifswald 1910; Die Temperatursteigerung der Araceen als blutenbiologische
Anpassung, in Festschrift des Gymnasiums zu Greifswald 1911; Beitrage zum Warme-
phanomen der Araceenbliitenstande, I. Teil, in Mitteil. d. naturwiss. Vereins f. Neuvor-
pommern und Rugen XLV. (1913); Die Erwarmungstypen der Araceen und ihre bluten-
biologische Bedeutung, in Ber. d. Deutschen Botan. Gesellsch. XXXIII. (1915) Heft 10.

G. Be tre f f end U m g r e n z u n g der F a m i l i e und v o l l s t a n d i g e B e a r b e i t u n g e n
d e r s e l b e n : Piperitae: L i n n e , Phil. bot. (1751) 27 pp. p. — Aroideae: B. Jus s i eu
in Hort. Trianon (1759) pr. p. (excl. gen. Lemnay Saururus, Zannichellia, Ruppia, Po-
tamogeton, Menyanthes), Gen. (1789) 23 pr. p. (excl. Zostera, Houttuynia). — Ven-
t e n a t , Tabl. II. ( 1799 ) 8 3 . — R. B r o w n , Prodr. Fl. Nov. Holl. I. ( 1 8 1 0 ) 3 3 3 (ed.
Nees 189) (verae et Orontiaceae). — De C a n d o l l e , Th6or. 616m. ( 1 8 1 3 ) 2 1 9 . —
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S p r e n g e l , Anl. II. 1. ( 1 8 1 7 ) 122 pr. p. (excl. Peperomia, Saururus, Aponogeton, Sal~
mia, Sparganium, Typha). — K u n t h in Mem. Mus. IV. ( 1 8 1 8 ) 4 2 7 , Enum. HI. ( 1 8 4 1 )
I, pr. p. (excl. Lemnaceae). — R e i c h e n b a c h , Gonsp. I. ( 1828) 44 pr. p. (A. Calla-
ceae excl. Lemnaceae et B. Taccaceae excl. Tacceae). — B a r t l i n g , Ord. ( 1 8 3 0 ) 6 5 —
68 pr. p. (Glassis Aroideae, Ordo Gallaceae [excl. Gyclantheae] et Orontiaceae [excl.
Orontium et Rhodea]). — Blume, Rumphia I. (1835) 76. — E n d l i c h e r , Gen. (1837)
233 et Enchir. (1841) 128. — Meissner , Gen. (1842) 361—363 pr. p. (excl. Lemna-
ceae). — Schot t , Syn. Aroid. (1856) 1, Gen. Aroid. (1858), Prodr. Aroid. ( i860) 3. —
Bentham et Hooker f. Gen. pi. III. (1883) 955—1000 . — Ara: Adanson , Fam.
H. (1763) 461 pr. p. excl. sect. I, III atque nonnull. generibus sectionis II. — Araceae:
Necker in Acta Acad. Theod.-palat. II. (1770) 462. — S c h o t t , Melet. (1832) 16. —
Lindley , Nat. Syst. ed. 2. (1836) 363, Veg. kingd. (1847) 127, 3. ed. (1855) 127 (excl.
Pistia). — Engler in Nova Act. Acad. Leop. Carol, nat. cur. XXXIX. n. 2. (1876), in
Fl. bras. III. 2. (1878) 25—224 , in DC. Mon.Phan. II. (1879), in Engler-Prantl, Pflzfam.
II. 3. (1887—1889), Nachtr. I. (1897) 58 — 61 , II. (1900) 8, III. (1908) 34. IV.
(1915) 2 7 — 3 1 . — B a i l l o n , Aracees, Hist, des pi. XIII. (1895) 424 — 5 ( 5 .

H. W i c h t i g e r e Quel len fur A r t e n b e s c h r e i b u n g e n m i t Ausschlufi der
F l o r e n w e r k e von Mit te leuropa , N o r d a s i e n und N o r d a m e r i k a , da d iese lben
nur w e n i g e Arten e n t h a l t e n , s o w i e auch mit Ausschlufi der Art ikel der
g a r t n e r i s c h e n Ze i t schr i f ten , auf we lche bei den e i n z e l n e n Gattungen h i n -
g e w i e s e n i s t : T h u n b e r g , Fl. jap. (1784) 233—234 . — R. B r o w n , Prodr. Fl.
Nov. Holl. ed. 1. (1810), ed. 3. (cur. Nees 1827) 192 (336). — Humboldt , B o n -
pland et Kunth, Nov. gen. et spec. I. (1815) 62—67, t. 18 — 20. — D e s f o n t a i n e s ,
Catal. Hort. Paris ed. 3. (1829) 385—387 . — W a l l i c h , PI. as. rar. II. (1830) 10,
30, 83, 135, 136, t. 114, 115, 192. — Roxburgh , Fl. ind. I. (1820), ed Carey
(1832) 491—516 . — S c h o t t et Endl icher , Melet. bot. I. (1832) 1—36. — Schot t ,
Aroideae, I. (1853) t. 1—60, Icon. Aroid. I. (1857) t. 1 — 40, Diagn. in Osterr. Bot.
Wochenbl. IV. (1854) 81 , 89, 117, 419, V. (1855) 17, 65, 143, 273, 289, VII.
(1857) 33, 61 , 6 9 , ' 7 7 , 85, 104, 473, 497, 224, 237, 253, 264, 269, 293, 304,
309, 317, 325, 333, 341, 349, 357, 366, 373, 382, 389, 398, 406, 414, 421;
in Osterr. Bot. Zeitschr. VIII. (1858) 1—3, 81, 424, 477, 347, 349, 386, IX. (4 859)
38, 98, in Bonplandia V. (4 857) 45, VI. (4 858) 372, VII. (1859) 26, 102, 163, 183,
337, in Miq. Ann. Mus. Lugd. bat. I. (1863—1864) 122—131 , 221, 278. — Poeppig
et Endl i cher , Nov. gen. et spec. I. (1835) 8 3 — 9 1 , Icon. t. 293—300 . — L e d e b o u r ,
Fl. ross. IV. (1853) 8—13. — R e i c h e n b a c h , Icon. Fl. germ. VII. (1845) t. 6—13.
— P a r l a t o r e , Fl. ital. II. (1852) 2 2 2 — 2 5 9 . — Griff i th, Notul. III. (1851); Ic.pl.
asiat. I. (1851) t. 170—173. — Dalzel l in Hook. Journ. Bot. IV. (1852) 289, V.
(1853) t. 4. — Miquel, Fl. Ind. bat. III. (1855) 174—220 , Suppl. I. ( i860) 257,
258, 596. — C. Koch et B o u c h e , Ind. Sem. Hort. Berol. (1855) App. p. 2; in
Ann. sc. nat. ser. 4. I. (1885) 338. — B e r t o l o n i , Fl. ital. X. (1854) 241—254 . —
Dalzel l and Gibson, Bomb. Fl. (1861) 2. — T h w a i t e s , Enum. pi. Zeyl. (1864)
334. — F. U n g e r und Th. Kotschy , Die Insel Cypern, Wien (1865) 2 1 0 — 4 2 . —
S c h w e i n f u r t h , Beitr. Fl. Aeth. (4 867) 4 93. — V. Raul in , Description physique de Tile
de Crete, Livre IV. Botanique. Bordeaux (4 869) 872. — W i l l k o m m et Lange , Prodr.
Fl. hisp. I. ( 4 8 7 0 ) 3 0 — 3 2 . — Saunders and B a k e r , Refugium bot. VI. 3. (1871)
t. 2 6 5 — 2 8 3 . — S. Kurz in Journ. As. Soc. Beng. XLII. 2. (1873) 109, t. 9. —
F. v. Mueller , Fragmenta Phytogr. austral. X. n. 83. (1876) 66. — F r a n c h e t et
Savat i er , Enum. pi. Japon. II. (1879) 6. — B e n t h a m , Fl. austral. VII. (1878) 154. —
Engler in Fl. bras. III. 2. (1878) 2 5 — 2 2 4 ; in DC. Mon. Phan. II. (1879) 1 — 681;
in Vidensk. Meddelels. Naturhist. For. Kjobenhavn (1879—1880) 755—761 c. t.; in Bull.
Soc. Tosc. di Ort. (1879), in Beccari Malesia I. (1882) 261 — 304, t. 4 6 — 2 8 ; Bei-
trage zur Kenntnis der Araoeae, in Bot. Jahrb. I. (4 884) 4 79 — 4 90, 4 8 0 — 4 8 8 , IV.
( 1 8 8 3 ) 5 9 — 6 6 , 344—352 , t. 4, VI. (4885) 273—285 , XXV. (4898) 4—28, 3 5 2 —
476, XXVI. (1899) 5 0 9 - 5 7 2 , XXXVII. (4905) 95, 96, 4 4 0 — 1 4 3 ; Protarum, in Bot.
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Jahrb. XXX. Beibl. 67 (1901) 42; Araceae africanae, in Bot. Jahrb. XV. (1893)
4 4 7 — 4 6 6 , t. 1 4 — 1 9 , XXVI. (1899) 41*7—424, XXXVI. (1905) 2 3 5 — 2 4 0 , XLIV.
(1917) , Araceae sinenses, in Bot. • Jahrb. XXIX. (1901) 2 3 3 — 2 3 6 ; Araceae in
Johs . S c h m i d t , the Flora of Koh Chang V. Bot. Tidsskr. XXIV. (1899) 1 7 0 — 1 7 4 ;
Araceae costaricenses in Pittter, Prim. Fl. costar. Inst. fis. geogr. II. 6. ( 1 9 0 0 ) 3 4 3 —
365; Araceae, in Wiss. Ergebn. d. D. Zentral-Afr. Exp. (1307—1908) II. (1900—1914)
55, 56; in Lorentz, Nova Guinea VIII. 2. (1910) 2 i 7 — 2 5 2 , VIII. 4. (1912) 8 0 5 —
809. — A. E n g l e r u. K r a u s e , Araceae, in Notizbl. bot. Gart. u. Mus. VI. (1914) 113 —
117; Neue Araceae Papuasiens, in Bot. Jahrb. XLIX. (1912) 90 — 99. — P e y r i t s c h ,
Aroideae Maximilianae (1879) I — 5 3 , t. 1—42 gr. fol. — P. Mares et G. V i g i n e i x ,
Gatal. rais. des pi. vascul. des iles Baleares. Paris (1880) 2 8 7 — 2 8 9 . — N. E. B r o w n ,
On some new Aroideae, in Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 242 — 263. — B o i s s i e r ,
Fl. orient. V. (1881) 3 0 — 4 5 . — Hems ley , Biologia centrali-americana III. (1882 —
1886) 4 1 7 — 4 3 5 . — H a m b u r g e r G a r t e n - u. B l u m e n z e i t . XXXVIII. (1882) 1—3:
Die Dieffenbachia-Arten, Angaben iiber Ursprung und Einfuhrung nach Europa. — G. E.
Post , Flora of Syria, Palestine and Sinai, Beirut (1883) 8 1 5 — 8 1 9 . — B a t t a n d i e r
et Trabut , Fl. d'Alger. I. (1884) 15—19. — H o o k e r f., Fl. of Brit. Ind. VI. (1893)
4 9 0 — 5 6 6 . — T r i m e n , Handb. Fl. Ceylon IV. (1898) 343. — D. Prain in Journ.
As. Soc. Bengal. XXVII. (1890) II. 2. 304, XLIV. (1895) II. 3. 304. — H.-Hall ier ,
Neue und bemerkenswerte Pflanzen aus dem malayisch-papuasischen Inselmeer, in Bull.
Herb. Boiss. VI. (1898) 604 — 612. — S o d i r o , Contribuciones al conocimento de la
Flora Ecuatoriana, An turios ecuatorianos (1 903),Suplemento I. (1905) 1—100, 1.1 — f0.# —
N. E. B r o w n in Dyer, Fl. trop. Afr. VIII. (1902) 137 — 200, et in Forbes et Hemsley
Enum. pi. of China proper, in Journ. Linn. Soc. XXX.VI. (1903) 1 7 3 — 1 8 8 . — H a l a c s y ,
Consp. Fl. graec. III. (1904) 2 9 0 — 2 9 5 . — M a t s u m u r a , Ind. pi. jap. II. (1905)
173. — M a t s u m u r a et Hayata , Enum. pi. ins. Formosa in Journ. Coll. Sc. Univ.
Tokyo XXII. (1906) 4 5 6 — 4 6 1 . — Inuma et Makino, Somoku Dsusetsu ed. 2. et 3.
IV. Vol. XIX. (1912) pi. 1—17. — Ridley , The Flora of Singapore in Journ. R. As.
Soc. Straits Branch («9 . . ) 177—179 , New Malayan PI., in Journ. R. As. Soc. Straits
Branch, XLI. (1903) 44 — 48; The Aroids of Borneo, in Journ. R. As. Soc. Straits
Branch, XLIV. (1905) 1 6 9 — 1 8 8 ; Some Bornean Aroideae in Journ. of Bot. LI. (1913)
201 , 202, pi. 527. — P. Durand et B a r r a t t e , Florae libycae Prodromus ou Catal.
rais. des plantes de Tripolitaine, Geneve (1910) 2 4 2 — 2 4 3 . — -S. B u c h e t , Nouvelles
especes tfArisaema Mart., in H. Lecomte, Not. syst. I. fasc. 12 (1911) 3 6 6 — 3 7 5 , II.
fasc. 4. (1911) 121—128 . — J. Hruby, Le genre Arum, Apercu systematique avec
considerations speciales sur les relations phylogenetiques des formes, in Bull. Soc. bot.
de Geneve IV. (1912) 113—160 , 330 — 371.

J. Betr. P h y s i o l o g i s c h e s (siehe auch F. das Phanomen der Warmeentwicklung):
S c h m i d t , Beobachtungen fiber die Ausscheidung von Fliissigkeit aus der Spitze der
Blatter des Arum colocasia, in Linnaea VI. (1831) 6 5 — 7 5 . — P. D u c h a r t r e , Re-
cherches physiologiques, anatomiques et organogeniques sur la Colocase des anciens,
Golocasia antiquorum, in Ann. sc. nat. 4. ser. XII. (1859) 2 3 2 — 2 7 9 . — S a l v a d o r i ,
Osservazioni intorno alcune specie del genere Golocasia, in Atti Accad. Torino XV. (1880)
disp. 3a. — H. Mol i sch , Das Hervortreten von Wassertropfen aus der Blattspitze von
Colocasia nymphaeifolia, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXI. (1903) 3 8 1 — 3 9 0 .

K. Betr. Gifte und N a h r s t o f f e (Nutzen): Th. P e c k o l t , Die kultivierten nutz-
baren und offizinellen Araceen Brasiliens, in Pharm. Rundschau X. (1892) 2 7 9 — 2 8 3 . —
P e d l e r and W a r d e n , On the nature of the toxic principle of the Aroideae, in Journ.
As. Soc. Bengal. LVII. (1892) 106. — N a d e a u d , L e Maota de Tahiti, in Journ. de bot. XI.
2 5 9 — 2 6 0 . — A. Hebert et He im, Recherches sur la presence de CAz H chez quelques
plantes, in Actes Congres de Saint-Etienne,. aout 1897. — J. C h a u l i a g u e t , A. H e b e r t
et F. Heim: Sur les principes actifs de quelques Aroidees, in Comptes rendus Acad.
Paris, 14 juin 1897. — J. C h a u l i a g u e t , Recherches medicales sur les genres Arum
et Actaea, These de la faculte* de medecine, Paris, avril 1897. — F. Heim, Nature
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du principe toxique tf Amorpophallus Rivieri Dur., in Recherches et observations faites
au laborat. d'hist. nat. de la faculte de medecine (1897) 9-— 17. — H. Thorns, Uber
Taroschnitte von Neu-Guinea, in Tr-openpflanzer II. (1898) 246—2^8. — 0. W. Barre t t ,
I he Guapa, an egregious economic (Dracontium asperum). Plant World VII. (1904)
225—226; The Yautias or Taniers of Porto Rico,, in Bull. n. 6 of the Porto Rico
Agricult. Experim. Stat., Washington, April 1905; Promising root crops for the South. I.
Yautias, Taros and Dasheens, verbunden mit einer Mitteilung von 0. V. Cook, Agri-
cultural history and utility df the cultivated Aroids, in Bull. n. 164 of the Bureau of
Plant Industry, U. S. Department of Agriculture, Washington 1910. — M. Treub,
Nouvelles recherches sur le r61e de I'acide cyanhydrique dans les plantes vertes, in
Annales du Jard. bot. de Buitenzorg 2. ser. -VI. (XXL 1907) 80 — 114 et VIH. (XXIII.
1910) 85-7118. — L. L. Harter , Storage-Roots of economic Aroids, in Journ. Agtfc.
Res. Washington VI. (1916) 549—572, Plates LXXXI.—LXXXIH.

L. Zur geographischen Verbreitung: Dierbach, Bemerkungen uber das
Vaterland des Acorus calamus, in Flora XI. 2. (1828) 545—552. — R. Goeppert,
Uber das Vaterland des Kalmus (Acorus calanfus), in Flora XIII. 2. (1830) 473; Uber
das Vaterland des Kalmus, in Schles. Provinzialblatter (1836). — H. Trimen, Is
Acorus calamus a native?, in Journ. of botany IX. (1871) 163. — M. Mucke, Uber
den Bau und die Entwicklung der Friichte und uber die Herkunft von Acorus cala-
mus L., in Bot. Zeit. LXVI. (1908) I. 1—23. — P. Ascherson, Uber die altere Ge-
schichte des Kalmus, in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg L. 1908 (1909) S. LXVIII—
LXfX und in Kirchner, Loew u. Schroter, Lebensgesch. Blutenpflz. Mitteleurop. I. 3.
(1908) 5—7. — S. Killermann, Die Herkunft des Kalmus, in Naturwiss. Wochenschr.
XXXIV. (1919) 633. — A. Engler, Die Bedeutung der Araceen fur die pflanzengeo-
graphische Gliederung des tropischen und extratropischen Ostasiens, in Sitzungsber. Akad.
d. Wiss. Berlin (1909) 1258—1281. — J. Hruby, Le genre Arum, apercu syste-
matique avec considerations speciales sur les relations phylogenetiques des formes, in
Bull. Soc. bot. Geneve 2. ser. IV. n. 8 (1912) 330—371.

Character. — Flores aut regulares hermaphroditi, perigoniati vel nudi, aut uni-
sexuales 2—3-meri, aut simplicissimi, e stamine vel ovario solitario constantes. Fructus
baccatus, raro exsuccus, indehiscens vel irregulariter disrumpens. Seminum integumentum
exterius hypertrophicum succulentum. — Herbae minimae v. majores, suffrutices, frutices,
arbores habiLu diversissimo. Flores nunquam solitarii, rarissime (in Arisaeniate tantura)
dioeci, plerumque monoeci, in spicas multifloras, raro 2 — 3-floras congesti, semper ebracteati.

Flores regulares 2—3-meri, aut hermaphroditi perigoniati vel nudi, aut unisexuales
monoid, rarius simplicissimi e stamine veJ ovario solitario constantes. Sepala, si ad-
sunt, 2 + 2 (2 exteriora lateralia: Lasia, Oyrtosperma, Urospatha, Anthurium] vel
3 -I- 3 (exteriorum impar saepius inferum, rarius superum) vel 5— 7—8—9 (Dra-
contium), regulariter vel irregulariter imbricata (e gr. in Anthuriis), fornicata (An-
thurium, Lasia, Cyrtosperma), vel obovata squamiformia (Potkoeae} Acoreae), raro in
urceolum elevatum (Spathiphpllum, Anadendron) vel brevissimum (Stylochiton <J)
connata. Stamina plerumque tot quot sepala, iisdem opposita, libera, in floribus nudis
3 + 3 vel 2 . + 3, rarissime plura [3 + 3 + x (Typkonodorum)], saepius 2 + 2 (Mon-
stereae, Calleae), aut 3—2 — 4, libera (Dracunculus, Cryptocoryne, Lagenandra, Arisa-
rum etc.) aut in synandrium connata (Colocasieae, Asterostigmateae, Pistia), rarissime
omnia spadicis masculi inter se connata (Ariopsis). Filamenta raro filiformia [Stylo-
chiton), saepius dilatata, brevia (Monstereaey Lasieae, Potkoeae, Anthurieae), saepissime
brevissima vel subnulla, interdum in floribus masculis in stipitem antherarum peltam
ferentem connata (Asterostigmateae). Antherae dithecae, thecis ovoideis (Monstereae,
Lasieae, Pothoeae) vel oblongis lineari-oblongisve (Colocasieae, Philodendreae), bilocu-
laribus, oppositis vel juxtapositis (semper in synandriis), rima longitudinali (Pothoeae,
Monstereae, Anthurium) vel verticali (Ambrosinia, Pinellia) vel poro (Asterostigmateae,
Colocasieae) vel processu tubuliformi (Bucephalandra, Cryptocoryne) aperientibus, pollen
liberum vel in farciminulis conglomeratum (Amorphophalleae, Colocasieae, Asterostigma-
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teas, Monstereue pr. p.) emittentibus. Pollinis granula sphaeroideo-ellipsoidea vel ob-
longa laevigata. Staminodia plerumque tot, quot stamina florum fertilium, in floribus
femineis pistillum cingentia [Spathicarpa, Dieffenbachia, Asterostigmateae, Zantedeschia)\
rarius pauciora (Schismatoglottis), interdum solitaria infra pistillum sita (Homalo?nena)}

in floribus masculis abortivis raro libera (Philodendron) saepius in synandrodia connata
(Caladieae) vel tubercula tantum efformantia (Alocasia), saepissime omnino rudimentaria,
omnium florum inter se connata atque cum axi spadicis superioris appendicem spongiosam,
rugosam vel laevissimam efformantia. Gvnaecea florum Q omnium inter se rarissime
connata (Oryptocoryne); plerumque gynaeceum liberum, sessile, plerumque 2—3-, raro
1-, rarius 4—5—6 — 9-carpidiatum, carpidiis arete connatis, marginibus non vel paullum
in cavitatem prominentibus vel ad centrum usque productis. Ovarium %—3-, raro \-,
rarius 4—S—6—9-loculare; placentae nunc parietales, nunc centrales. basales vel api-
cales in angulb centrali, vel in ovario uniloculari basales vel axiles, saepe protuberantes
spongiolosae, haud raro' tenues vel obsoletae, pilis tenuibus, simplicibus (quales in canali
stilari atque etiam in dissepimentis observantur) obtecti. Ovula orthotropa (Acoreae,
Areae), refracta (Amorphophalleae pr.*p.), amphitropa (Rhodospatha, Scindajjsus) vel
anatropa (Zomicarpa, Hydrosme, Syngonium, Asterostigmateae etc.), integumento ex-
teriore ultra interius saepe producto, interdum circa micropylen flmbriato (Acorns), in
loculis solitaria vel plura placentis parietalibus vel centralibus biseriatim affixa, funiculo
brevi vel longo. Stilus saepius haud distinctus, sed ovario aequicrassus (Monsteroideac
pro maxima parte), raro elongatus filiformis (Amorphophallus) vel conoideus (Dracontium),
plerumque persistens, rarius deciduus (AmorphophalluSj Momteroideae), raro incrassato-
dilatatus cum vicinis cohaerens (Xanthosoma). Stigma varium, integerrimum minutum,
capitatum, hemisphaericum, gibbosum, lobatum (Amorphophallus), asterisciforme Astero-
stigma). Pistillodia vel organa neutra inflorescentiae femineae fertili superposita (Ty-
phonium, Plesmonium) varia, conoidea vel ovoidea vel globosa in subulam exeuntia.
Fructus rarissime in syncarpium arete connati (Oryptocoryne), saepissime liberi vel
rbachi plus minusve incrassatae immersi, baccati, saepissime carnosi, raro exsucci
(Oryptocoryne, Ambrosinia, Pistia), indehiscentes vel demum irregulariter disrumpentes,
uni- vel pluriloculares, loculamentis saepe pulpa acri vel dulcissima impletis (Monstera),
mono- vel oligo- vel polyspermi, caduci (Caladium), decidui vel epicarpio operculi
ad instar abjecto axifixi (Monstera, Raphidophora, Scindapsus), perigoniatorum tepala
emarcida vel immutata excedentes (Pothoeae) vel tepalis auctis obvallati. Semina
orthotropa vel amphitropa vel anatropa, erecta vel horizontalia vel pendula, sessilia vel
funiculo brevi longove insidentia, mucilagini rarissime evanescenti immersa, rotundata,
ellipsoidea, reniformia vel plus minusve elongata, recta vel curvata, germinationis facul-
tate mox peritura; integumentum exterius succulentum, interdum apice fimbriatum
[Acorus)) mox exsiccatura, interdum arete adhaerens; integumentum interius (testa
autorum) crassum vel tenue, laevigatum, scrobiculatum, verrucosum vel costato-striatum;
raphe depressa vel prominula, brevis vel elongata. Albumen crassum carnosum vel
parcum vel nullum. Embryo axilis brevis, apicalis (Pistia, Alocasieae) vel elongatus,
seminis longitudinem aequans (Acorus), rectus [Arum, Colocasia, Galadium etc.) vel
hippocrepicus (Rhodospatha): cotyledon attenuatus vel dilatatus.

Plantae in regionibus temperatis paucae, in regionibus subtropicis numerosiores,
inter tropicos numerosissimae, saepe succum lacteum in variis organis gerentes, inter-
dum resiniferae, passim cellulis spiculiformibus H vel H-formibus, in cavernas inter-
cellulares increscentibus instructae (Monsteroideae). Herbae tuberosae vel rhizomate
instructae, rarissime natantes caudice stolonifero (Pistioideae), saepe suffrutices vel
frutices* scandentes, saepe adradicantes interdum arborescentes umbracula folioruni
terminatae, plerumque laeves, rarius aculeatae vel verrucosae (Lasieae, Amorphophalleae
pr. p.), rarissime pilosae (species quaedam generum Alocasia, Homalomena, Philo-
dendron, Pistia). Radices adventitiae ad vel infra foliorum basin (Monstera, Raphido-
phord), ad eorum medianam atque juxta illam (Syngonium, Anthurium, Philodendron)
prorumpentes, adnascentes vel dependentes, intia substratum ramosae, interdum din
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persistentes et valde lignosae (Philodendron Selloum, bipinnatifidum etc., Monstera
deliciosa); radices terrestres circa turionem permultae, aequicrassae provenientes, vel
una alterave fortior. Gaudex rarius ubique ramosus (Pothoeae), plerumque sympodialis
atque turionem sympodium propagantem ex penultimi, rarius ultimi folii vel cataphylli
axilla (Symplocarpeae, Acoreae) proferens; sympodium raro natans (Pistia), saepe hypo-
gaeum tuberiforme, ad primae inflorescentiae apparitionem usque lente auctum imprimis
incrassatum, deinde annua innovatione descendenter vel horizontaliter prolongatum
annuaque destructione vel absorptione partis priorum annorum semper fere conforme,
cataphyllis mult is vel paucis inflorescentiam vel folia atque inflorescentiam obtegentibus
instructum, ex axillis foliorum atque cataphyllorum recentium vel interiorum gemmas,
tandem in tubercula secedentes vel sobolis novas propagines late dispergens (Gona-
tanthus, Eemusatia), rarius sympodium sub aqua repens (Calla), haud raro epigaeum
prorepens [Anthuria quaedam), adscendens (Lasia), scandens internodiis elongatis (An-
thurium, Philodendron, Culcasia, Monstera, Raphidophora etc.), rarius arborescens
internodiis abbreviatis (Philodendra quaedam, Montrichardia, Xanthosomatu specieis).
Gemmae in axillis foliorum plerumque solitariae, rarius plures (Xanthosomatis spec),
raro tuberiformes in foliorum petiolo nascentes (Pinellia, Amorpkophalli spec), sym-
podii rami plerumque cataphyllo bicarinato, raro folio frondoso incipientes (Acorus).
Folia saepe antidroma, divergentia y2, saepius homodroma divergentia 1/2—

2/s—3A—3/s-
Vagina saepissime in petiolum sensim transiens, rarius ultra ejus basin forma ligulae
vel stipulae producta (Philodendron, Calla, Pistia), basi amplexicaulis marginibus sese
obtegentibus. Petiolus teres, semiteres, canaliculatus, apice cum costa continuus vel
geniculo tumido instructus, rarius infra medium tumido-incrassatus atque serius hoc
loco dejectus (Zamioculcas), saepe maculatus. Lamina varia: nunc simplicissima, linearis
vel lanceolata, saepius ambitu ovata vel oblonga vel reniformis vel rotundata, haud
raro sagittato- vel hastato-triloba, nunc pedatifida vel pedatipartita, partitionibus inter-
dum iterum lobatis vel partitis; nervatura varia, nervi laterales subparalleli (Philoden-
droideae) vel inter se divergentes, plus minusve reticulati (Pothoideae, Lasioideae,
Caladieae, Aroideae), in marginem exeuntes vel saepe nervo collectivo (pseudoneuro
apud cl. Schott) intramarginali conjunctae. Pedunculus raro axillaris, basi cataphyllis
paucis instructus (Potlios, Pothoidium), plerumque terminalis, rarissime hypogaeus (Stylo-
chiton\ brevissimus (Pistia, Cryptocoryne), brevis vel elongatus modo petioli maculatus
vel concolor, laevis vel verrucosus vel aculeolatus. Spathae pars petiolaris cum pedun-
culo concreta, rarissime ex toto soluta, pedunculum tubulose claudens (Orontium);
pars libera aut viridis, foliacea (Spathiphyllum, Acorus) vel cataphyllacea (Anthurii
spec), aut saepius varie colorata, explanata aut in tubum atque limbum distincta; tubus
pervius vel phragmate horizontali (Pinellia) vel verticali (Ambrosinia) semiclausus, con-
natus (Biarum, Sauromatum, Stylochiton) vel saepissime convolutus, plerumque epigaeus,
raro hypogaeus (Stylochiton) vel subaquaticus (Gryptocoryne, Pistia) \ limbus tubulosus,
contortus (Lasia, Cyrtosperma), concavatus, cymbiformis, fornicatus (Arisae?na) valde
elongatus, in filum angustatus (Arisaema, Arisarum proboscideum) vel valde abbreviatus
(Pothos, Pothoidium)', spatha aut tota vel limbo tantum marcescens, aut tota vel tubo
tantum persistens, aut tota decidua. Spadix spatha lata vel tubo tantum obvolutus vel
juventute tantum inclusus, serius omnino liber, 2 — pauciflorus (Pistioideae) saepissime
multiflorus, pedunculo ultra spathae basin elevato saepe stipitatus aut sessilis, liber aut
spathae inferiore parte (Philodendron, Dieffenbachia, Asterostigma) vel tota longitudine
adnatus (Spathicarpa), ebracteatus, aut monoclinus et densiflorus, rarissime remoliflorus
(Pothos remotiflorus et affines), aut diclinus monoicus et in partem femineam ei mas-
culam distinctus, inflorescentia feminea raro uniflora (Pistioideae), plerumque densi- et
multiflora, omnino fertili vel pro parte (plerumque supe/iore sterili, masculae contigua
vel ab ea interstitio nudo \el floribus paucis abortivis obsesso . separata, inflorescentia
mascula densi- vel laxiflora, omnino fertili vel pro parte (plerumque inferiore atque
superiore) sterili, saepe appendice gradatim in flores masculos steriles transeunte ve
abrupte separata instructa; rarissime spadix diclinus dioicus 'Arisaematis spec).
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Vegetat'lOnSOrgane und anatomisches Verhalten. Die Araceen, deren Organisation
in den den einzelnen Unterfamilien gewidmeten Heften dieses Werkes ausfiihrlich be-
handelt ist, sind eine im wesentlichen tropische und subtropische Familie, von der nur
sehr wenige Gattungen der gemaBigten Zone eigentumlich sind Da keine Eigenschaft
der Pflanzen sich so wenig andert, wie das Warmebedurfnis ihres Protoplasmas, so
sehen wir auch die meisten tropischen Araceen in den unteren Regionen verbleiben und
nur wenige in den oberen Gebirgsregenwaldern auftreten. Die weitestgehende Ver-
scbiedenheit hinsichtlich der Anforderungen an Warme zeigen die mehr als 100 Arten
von Arisaema, die fast 500 Arten von Anthurium. Ein Blick auf die zablreichen Ab-
bildungen der verschiedenen Unterfamilien der Araceen ergibt, daB schon allein bei den
tropischen Araceen eine groBe Mannigfaltigkeit der SproBverhallnisse existiert.

Die Keimung zeigt verhaltnismaBig geringe Verschiedenheiten; bei den allermeisten
Araceen ist das erste Blatt des Knospchens ein Niederblatt, aber bei" Arisaema, Ari-
sarum, Sauromatu?n, Dracunculus ist es ein Laubblatt und bei Colocasia, Xantho-
sorna, Caladium, Philodendron ist sogar schon der Cotyledon laubblattartig.

Weiteres siehe unten bei Frucht und Samen.
Der Stamm der Araceen ist auBerlich sehr verschieden, aber bei genauerer Unter-

suchung zeigt sich, daB die auBerlich so ungleichartigen ober- und unterirdischen Stiimme,
die Rhizome und Knollen mit wenigen Ausnahmen in gleicher Weise zustandekommen
und daB die Stammgebilde der meisten Araceen Sympodien sind oder in Sympodien
ausgehen.

Bevor ich das Zustandekommen der SproBverbande bespreche, mochte ich noch
einiges fiber die Stellung der Blatter bei den Araceen bemerken: Die Blatter der Araceen
stehen bei der kleineren Zahl der Gattungen zweizeilig, bei der groflen Mehrzahl spiralig.
In den meisten Fallen sind die zweizeiligen Blatter antidrom; namentlich tritt dies bei
einigen mit kriechendem Rhizom, wie Acorus, Gymmstachys und Calla oder mit
lianenartig wachsendem Stamm, wie Raphidophora, Mo)isteray Scindapsus, Gattungen,
die auch systematisch verwandt sind, hervor. Bei Calla und den letztgenannten Gat-
tungen sind nicht bloB die aufeinander folgenden Blatter antidrom, sondern auch die
Ligularbildung der Scheide (Sparganom der alteren Morphologen, wie Alex. BraunJ und
die Spreite unter sich antidrom. An horizontal wachsenden Achsen beflndet sich immer
die Hebungsseite der Scheide unten. Es gibt aber auch Araceen, wie Orontium, deren
Blatter anfangs urn y2 divergieren und homodrom sind. Bei den meisten Araceen mil
spiraliger Blattstellung betragt die Divergenz 2/a , seltener 3

/ 8 oder 3 /7; in manchen
Fallen ist sie auch nicht genau zu bestimmen, da einerseits an den umfassenden Blatt-
scheiden die Mediane nicht genugend gekennzeichnet ist unda auch die Knospen nicht
immer vor der Mediane stehen. An Sprossen, deren obere Blatter genau urn 2

/ 5 diver-
gieren, betragt oft die Divergenz der unteren Blatter ! /2 oder fast Y2- Wahrend die
oberen Blatter vollkommen homodrom sind, kommt es bisweilen vor, daB zwischen
den beiden ersten Blattern Antidromie gtattfindet, so namentlich bei Anthurium; sehr
haufig aber findet Antidromie statt zwischen dem Tragblatt des Fortsetzungssprosses
und dem ihm gegenuberstehenden Gr und blatt desselben. Das zweite und erste Nieder-
blatt eines Sprosses divergieren oft auch urn viel weniger als y2>

 so bei Anthurium
urn ungefahr l/4; bei Calla divergieren die beiden ersten Blatter eines Sprosses urn \'iy

d. h. Blatt S (Laubblatt) steht uber Blatt \ (Niederblatt).

Die Grundblatter oder Vorblatter der Fortsetzungssprosse und der Vermehrungs-
sprosse sind in den meisten Fallen kielige Niederblatter; nur bei Acorus, Gymnostachys
und Orontium ist das erste Blatt des Fortsetzungssprosses ein Laubblatt, welches bei
Acorus und Gymnostachys zweikielig, bei Orontium am Rucken abgerundet ist.

Das Blatt eines bluhenden Zweiges, welches dem Kolben vorangeht und denselben
umhullt, heifit das Huljblatt; in der Regel folgt ihm an demselben Zwcige kein anderes
Hochblatt, nur bei Orontium finden sich bisweilen Brakteen. Das Hullblatt ist in den
meisten Fallen Ton den vorangehenden Laubblattern oder Niederblattern auBerlich ver-
schieden und oft gefarbt, von den Laubblattern auBerlich nicht verschieden ist es bei
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Orontiwniy wiewohl es auch da an fangs die Funktion hat, den Kolben zu umhullen.
Meistens ist das Internodium zwischen Hullblatt und dem vorangehenden Blatt von er-
heblicher Lange, doch kann es auch ganz kurz sein, auch das Internodium zwischen
dem Hullblatt und der zu erganzenden ersten Braktee ist von sehr verschiedener Lange.
Ausnahmsweise kommt es vor, daB I oder 2 dem Hullblatt vorangehende Blatter auBer-
Hch dem Hullblatt gleichen, so bei Zantedeschia aethiopica und Caladium hicolor, wo-
bei keine Anderung in der Blattstellung stattfindet. Wenn man das Hullblatt in der
oben angedeuteten Weisc auffaBt, so fehlt ein solches nur bei den letzten axillaren
Blutenzweigen von Pothoidium, deren Kolben in der Jugend von den Laubblattern des
Hauptzweiges umhullt werden:

SproBverbande. Zur Bildung von Sympodien kommt es nie bei den Gattungen
Pothos, Pothoidium, Heteropsis] hier haben wir mehr oder weniger reich verzweigte,
strauchige Monopodien. Bei den ubrigen Gattungen hingegen ist dfe Verzweigung so
lange jnonopodial, bis es zur Bildung eines Blutenstandes kommt; dann aber entwickeln
sich Sympodien, Verbande von Sprossen, welche selbst in verschiedenen Unterfamilien
untereinander eine oft sehr weitgehende Ubereinstimmung in der Zahl, Anordnung und
Beschaflenheit der Blatter zeigen. In fast alien Fallen beginnen die Vermehrungssprosse
und die Fortsetzungssprosse der Sympodien mit einem Niederblatt, nur bei Acorus,
Oymnostachys und Orontium ist auch das erste Blatt ein Laubblatt. Zwischen dem
meist niederblattartigen Vorblatt und dem Hullbkitt des Kolbens, der Spatha, stehen
entweder Niederblatter oder Laubblatter, oder Niederblatter und Laubblatter, je nach
den Ruhestadien, welche die mit der Infloreszenz abschlieBenden Sprosse durchmachen.
Meist ist das Internodium zwischen Hullblatt und dem vorangehenden Blatt durch nach-
tragliches interkalares Wachstum von erheblicher Lange [Anthurium, Spathiphyllum,
manche Amorphophallus, Dracuiicidus)\ wenn ausnahmsweise 2 oder 3 Hullblatter
[Calla pcdustris L.) auftreten, so stehen dieselben dicht beieinander.

Ein bei sehr vielen Araceen vorkommendes Verhalten ist das, daB der erste
HauptsproB zahlreiche Blatter entwickelt, bis er mit einem Blutenstand abschlieBt; ist
der Stamm oberirdisch, dann sind dies alles Laubblatter, mit Ausnahme der Vorblatter
der Seitensprosse; ist der Stamm unterirdisch und die Vegetationsdauer in der Heimat
der Pflanze eine beschrankte (in den Gewachshausern nach dem Bluhen der Pflanzen
durch Entnahme der Knollen aus der Erde und Aufbewahrung im dunklen Raum her-
bcigefuhrt), dann treten an dem Sprosse, bis er einmal zur Blute kommt, abwechselnd
Laubblatter und Niederblatter auf; je groBer die Blattspreiten sind, desto geringer ist
die Zahl der in einem Jahr auftretenden Laubblatter; so werden namentlich von den
groBen, schirmformigen yjelfach verzweigten Laubblattern der knolligen Lasioideae
(Dracontium, Amorphophallus) gewbhnlich nur eines (IV. 23.C, Fig. 34, S. 76), von
den ahnlichen Laubblattern der Anchomancs {—2 enlwickjelt, walirend mit dem nach
der Ruheperiode auftretenden Blutenstande dieser Knollengewachse mehrere Niederblatter

-ihre Spitzen uber die Erde hervortreten lassen.
Da bei den Knollen bildenden Araceen die Vegetationsperiode, wahrend welcher

•lie von den Blattern oder dem einzigen Blatt der Pflanze produzierte Starke in den
knolligen Reservestoffbehalter wandert, von der langen Ruheperiode, in welcher die
Knolle ihr Gewicht nicht andert, und diese wieder von der kurzen Periode, in welcher
sich der Blutenstand entwickelt, ziemlich scharf voneinander geschieden sind, so ist es
bei diesen Pflanzen nicht schwierig, die Arbeitsleistung fur eine bestimmte Zeit festzu-
stellen. Beccari macht uber die Entwicklungsdauer der von ihm entdeckten groBten
knolligen Aracee, des beruhmten Amorphophallus titanum, in Bull. Soc. Tosc. di Orti-
cultura 4 889 folgende Angaben: Im September 4 878 wurden einige Samen der Pflanze
in den Gewachshausern des Marchese Corsi bei Florenz ausgesat und 4 879 eine kleine
Knolle dieser Aussaat nach Kew gesendet. Hier hat die Pflanze alljahrlich ein immer
groBeres Laubblatt entwickelt, aus dem die durch seine Assimilation erzeugle Starke
der Knolle zuwanderte, welche alljahrlich 4 Monate ruhte. Ende Marz 4 889 wog die
Knolle 2 4 kg und hafte einen D urchin ess er 40 X 30 cm. Ende Mai zeigte sich der erste
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Blutenstand und nahm taglich etwa 7V2 cm an Lange zu, bis er schlieBlich 2 m hoch
war, wovon auf den an der dicksten Stelle 2,5 dm messenden Kolben allein 1,5 cm
kamen.

In anderer Richtung wertvoll sind die Beobachtungen Lindemuth ' s an dem be-
kannten, aber geringere Dimensionen erreichenden Amorphophallus Rivieri (Gartenflora
LH, 4 903). Es wurden 3 Knollen kontrolliert:

Nr. 1 wog am 4 0. Febr. 1902 0,940 kg, am 13. Okt. 1902 nach der Arbeit eines
Laubblattes 2,550 kg, dazu ein ansitzendes Knollchen 40 g, am 25. Jan. 1903
bluhend 2,230 kg.

Nr. 2 wog am 10. Febr. 1902 0,770 kg, am 13. Okt. 1902 nach der Arbeit eines
Laubblattes 1,610 kg, dazu 4 ansitzendg Knollchen 35 g, am 25. Jan. 1903
bluhend 1,330 kg.

Nr. 3 wog am" 10. Febr. 1902 1,500 kg, am 13. Okt. 1902 nach der Arbeit eines
Laubblattes 1,500 kg, dazu 4 ansitzende Knollchen 30 g, am 25. Jan. bluhend
1,400 kg.

Diese Zahlen erweisen einmal die gewaltige Arbeitsleistung eines Blattes wahrend
der Vegetationsperiode, dann aber auch die starke Schwachung der Knollen durch
die die Entwicklung eines Blutenstandes begleitende Wanderung der Starke nach dem
Blutenstand und die sich daran anschlieBende Veratmung der Starke bei der Erwarmung
der Appendix.

. Wenn eine Aracee einmal zum Bluhen erstarkt ist, dann pflegen die Fortsetzungs-
sprosse haufig nur wenige Laubblatter zwischen den Niederblattern und der Spatha des
Sprosses zu entwickeln. Bei Anthurium, Philodendron, einzelnen Cryptocoryne, Pistia
u. a. wird an diesen bald zur Blute gelangenden Fortsetzungssprossen in der Regel
nur ein einziges Laublatt erzeugt. In Regionen mit fast andauernder Vegetationsdauer
sind solche Pflanzen auch fast immer in Blute.

Bei den meisten Araceen erfolgt die Anlage der Knospen in der Medianebene des
Blattes am Grunde desselben, wenn auch spater durch ungleichseitiges Wachstum der
Blatter Storungen eintreten; sehr auf fall end ist aber die Stellung der Knospen seitlich
von den Laubblattern bei Pistia. Bisweilen rucken die Knospen am folgenden Inter-
nodium hinauf, so besonders bei Anthurium scandens (IV. 23 B, Fig. 4, S. 6), in ge-
ringerem Grade auch bei anderen Arten von Anthurium und bei Philodendron. Haufig
durchbrechen die Axillarknospen schon fruh ihre Tragblatter; es treten dann die aus
ihnen sich entwickelnden Sprosse auf der Ruckseite der Tragblatter auf, so bei vielen
Pothos, Colocasia und einzelnen Anthurium. AuBer den normalen Knospen finden
sich auch bisweilen akzessorische Knospen, dieselben treten .kollateral in groBerer Zahl
auf bei Arten von Xanthosoma, Colocasia, Dracontium (IV. 23C, Fig. 16, S. 43).

Regular findet sich gine Beiknospe am Tragblatt jedes Fortsetzungssprosses bei
Anthurium und Philodendron] dieselben sind als Rcserveknospen anzusehen, welche,
im Fall sie mit der Mutterpflanze in Verbindung bleiben, nach Unterdruckung des Fort-,
setzungssprosses sich entwickeln. Bezeichnet man das der Spatha vorangehende Blatt
mit n, so wird man finden, daB bei der grofien Mehrzahl der Araceen der Fortsetzungs-
sproB in der Achsel des Blattes (n— 1) entsteht, nur bei Acorus, Gymnostachys, Oron-
tium, Lysichitum, Symplocarpus, ausnahmsweise auch bei Calla in der Achsel des
Blattes n. Diese an der Grenze. des Areals der Farnilie vorkommenden Gattungen ge-
horen verschiedenen Unterfamilien an. Acorus und die australische Gattung Gymno-
stachys bilden die Tribus der Acoreae, welche den Pothoideae zugerechnet wird. Bei
Gymnostachys anceps sehen wir in den Infloreszenzen in der Achsel der persistierenden
Spatha selbst einen neuen Blutenstand mit Tragblatt und Spatha entstehen und dies
auch noch mehrfach sich wiederholen, da die auf diese Weise entstehenden Sicheln
perennieren (Vgl. IV. 23 B, Fig. 6, S. 7). DaB in Blutenstandsympodien die aufeinander
folgenden Sprosse in der Achsel der Blatter n entstehen, kommt dagegen mehrfach vor,
z. B. bei Culcasia, Philodendron und Pistia. Die 4 Gattungen Orontium, Lysichitum,
Syjnplocarpus und Calla bilden die Unterfamilie der Calloideac. Symplocarpus durch-
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bricht mit seinen eigenartigen dunkelpurpurroten Blutenstanden schon im Marz den
Schnee und entwickelt seine Laubblatter erst im spateren Fruhjahr und im Sommer,
wahrend die 3 anderen Gattungen im Hochsommer Blatter und Infloreszenzen produzieren;
um so mehr fallt fur ihre verwandtschaftlicbe Zusammengehorigkeit die Entstehung des
Fortsetzungssprosses in der Achsel des Blattes n ins Gewicht.

Noch ist darauf aufmerksam zu machen, daB ia manchen Fallen der sympodiale
Aufbau der Araceen-Stammchen sich versteckt, so bei manchen kletternden Philoden-
dron, bei welchen die Anlage des Blutenstandes bisweilen fruhzeitig verkummert und
von den Fortsetzungssprossen der Sympodien nur die Blatter zur Entwicklung gelangen
(IV. 23 Da, Fig. 5.7, S. 6).

In den tropischen Regenwaldern*sind zunachst am verbreitetsten Araceen, welche
als Epiphyten mit ageotropischen, horizontal ausspreizenden Wurzeln der Stutze an-
haftend an Baumen emporklettern, zugleich aber auch mehr oder weniger reichlich ab-
stehende und hangende Seitenzweige entwickeln. Es sind dies die monopodiaien Pothos,
Pothoidium und Heteropsis, von denen mehrere Pothos Heterophyllie der kletternden,
haftenden, nicht bluhenden und der abstehenden bluhenden Zweige aufweisen. Viel
zahlreicher sind Klettersprosse von \—{0 und mehr Meter Lange, welche als Mono-
podien beginnen, nach dem Bliihen in Sympodien iibergehen und dann wieder sympodial
wachsen: die Pothoideen Anadendron, Epipremnopsis, Anthurium, die Monsteroideen
Raphidophora, Afroraphidophora, Epipremnum, Scindapsus, Monster a, die Lasioideen
Rhektophyllum, die Philodendroidee Philodendron, die Colocasioideen Caladiopsis, Por-
phyrospatha, Syngonium.

Innerhalb der artenreichen Gattungen Anthurium und Philodmdron finden wir
aber auch freistehende Regenwaldpflanzen mit aufrechtem sympodialen Stamm mit
kurzen Internodien, bisweilen nach Absterben der unteren Blatter mit den abstehenden
Blaltem der letzten Sproflglieder an einen Schopfbaum erinnernd (IV. 23Da, Fig. 6,
S. 9). Zu solchen Schopfbaumchen entwickeln sich auch einzelne Xanthosoma (IV. 23E,
Fig. 9, S. 46) und Alocasia (IV. 23E, Fig. 15, S. 85). Derartige Schopfbaumchen
finden sich mehr in Lichtungen weniger feuchter Walder. Andere Araceen bilden .ein-
fache oder auch etwas verzweigte aufrechte, reicher beblatterte, bis 5 cm dicke und
bis \ m hohe Stammchen, welche oft gesellig im schattigen Unterwuchs der Regen-
walder, in Waldsumpfen oder auch an Waldrandern auftreten. Derartigen Wuchs
zeigen die Monsteroideen: Rhodospatha, Stenospermatium, Spathiphyllum, Holochlamys,
die Lasioidee Montrichardia, mehrere Gattungen der Philodendroideen: Homalomena,
Schismatoglottis, Aglaonema, Dieffenbachia, die Colocasioideen: Steudnera, Golocasia
indica, einzelne Alocasia und Schizocasia. Einzelne#der genannten Gattungen besitzen
aber auch verkurzte Stammchien oder Rhizome. Ebenfalls im Unterwuchs der Regen-
walder, manchmal auch an Bachufern, an Sumpfrandern finden sich Araceen mit hori-
zontalen einfachen oder verzweigten, unlerirdischen oder an der Erdoberflache kriechen-
den, manchmal auch feuchten Steinen sich anschmiegenden Rhizomen, welche,. je mehr
sie uber die Erde treten oder im Wasser sich befinden, grun sind und auch noch selbst
assimilieren. Zunachst gehoren hierher die Pothoidee Acorus, die Calloideen; Calla
und Lysichitum, die Lasioideen: Cyrtosperma z. T., Lasia, Urospatha, Podolasia, Dra-
contioides mit aerenchymreichen Rhizom, Anchomanes, Nephthytis, die Philodendroideen:
Amauriella und die Sumpfpflanze Aglaodorum, Anubias, von Aroideen einzelne Stylo-
chiton, Callopsis, Zomicarpa, Ulearum, Lagenandra und Oryptocoryne.

Von diesen an der Erdoberflache hinkriechenden oder unter Wasser wachsenden
Rhizomen ist nur ein kleiner Schritt zu den ganz unterirdischen, sich mehr oder wenig
knollig verdickenden Rhizomen, welche wir bei den Pothoideen Zamioculcas und Gona-
topus, bei vielen Lasioideen, insbesondere den Amorphophalleen, den Philodendroideen
Zantedeschia, Typhonodorum und Peltandra, vielen Colocasioideen und den meisten Aroi-
deen als ausgepragte ruhende Reservespeicher fur eine kurzlebige Sprofigeneration finden.

So sehen wir also mehrere verschiedene Lebensformen in den yon mir unter-
schiedenen Unterfamilien auftreten und es konnte die Frage entstehen, ob dieser Um-
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stand nicht vielleicht gegen die Natiirlichkeit der Einteilung spricht. Da auf diese Frage
noch weiterhin eingegangen wird, so sei jetzt nur darauf hingewiesen, daB aus dem
angegebenen Zusammenhang der verschiedenen Lebensformen leicht der SchluB zu ziehen
ist, dafl sie in verschiedenen durch gewisse anatomische Eigenschaften mehr oder
weniger voneinander abweichenden Verwandtschaftskreisen entstehen konnten. Sehen
wir doch auch mehrere der bei den Araceen vorkomrhenden Lebensformen neben noch
anderen in der Familie der Liliaceen sich entwickeln.

Einzelne Araceen zeichnen sich durch Advent ivknol len aus, welche auf Blattern
auftreten, so bei Pinellia ternata am Blattstiel und bei Amorphophallus bulbifer an
den Stellen der Spreite, wo ihre Abschnitte sich sondern. Aus diesen Knollchen konnen,
wenn die sie tragenden Blatter absterben und ^ie dadurch in den Boden gelangen,
Knospen hervorgehen, welche zu jungen Pflanzen auswachsen. Auch an Wurzel-
spitzen eines Anthurium sind von Gob el (siehe oben) Adventivknospen beobachtet
worden. Auch an den auf den Boden gefallenen Fiederblattchen von Zamioculcas und
Gonatopus konnen, nachdem an der Basis des Fiederblattchens eine knollige Anschwellung
entstanden ist, aus dieser Adventivknospen hervorgehen. Ferner kommt bei den Colo-
casioideen Remusatia und Gonatanthus ungeschlechtliche Fortpflanzung durch an un-
gewohnlicher Stelle enlstehende und sich loslosende Knospen zustande. An den Knollen
dieser Gattungen werden aufrechte (Remusatia) oder niederliegende {Gonatanthus), mit
Niederblattern besetzte und reich verzweigte Sprosse erzeugt, welche zahlreiche kleine
Knospchen tragen, die sich loslosen und zu neuen Pflanzen heranwachsen konnen (IV.
23E, Fig. 4).

Nachdem v<# gesehen haben, welche Lebensformen bei den Araceen auftreten,
wollen wir kurz das anatomische Verhalten derselben iiberblicken.

Vergleicht man Stengel und Blattstiele oder auch Blattrippen verschiedener Araceen
von gleicher Lebensform nach ihrem anatomischen Verhalten, so wird man nicht selten
auf grofie Verschiedenheiten stoBen; dieselben sind erheblich hinsichtlich der Verteilung
der mechanischen Elemente. Da man jedoch bei der Bewertung derselben oft Gefahr
lauft, Anpassungserscheinungen mit in den Bereich der erblichen Eigenschaften zu ziehen,
so lasse ich diese ganz auBer unserer Betrachtung liegen und berucksichtige nur die-
jenigen Verschiedenheiten, welche im Grundgewebe oder \m Leptom der Strange auf-
treten, Verschiedenheiten, welche sich auch schon in den Jugendstadien der Pflanzen
geltendmachen. Wir konnen bei den Araceen 3 Stufen des anatomischen Baues unter-
scheiden, welche von der Lebensform unabhangig sind.

I. Stufe. Das Grundgewebe besitzt entweder keine gerbstoffhaltigen schlauch-
formigen Zellen oder, wenn solcRe vorhanden sind, so sind sie unregelmaBig zerstreut
und stehen in keiner.Beziehung zu den Leitbundeln. Spikularzellen (Interzellularhaare)
sowie MilchsaftgefaBe fehlen. Pothos, Gulcasia, Heteropsis, Anadendron, Epipremnopsis,
Anthurium, Acorus, Gymnostachys, Zamioculcas, Gonatopus, Pistia.

II. Stufe. Das Grundgewebe besitzt entweder keine gerbstoffuhrenden Zellen oder,
wenn solche (z. B. reichlich bei Rhodospatha heliconiifolia) vorhanden sind, sjnd sie
unregelmaBig zerstreut und stehen in keiner Beziehung zu den Leitbundeln. Milchsaft-
gefaBe fehlen,' dagegen ist das Grundgewebe reichlich mit langen ^ formigen oder zwei-
schenkeligen H formigen Spikularzellen (Interzellularhaaren) durchsetzt, welche die anderen
Grundgewebezellen urn ein Vielfaches uberragen und in die Interzellularraume hinein-
wachsen. So bei: Spathiphyllum, Holochlamys, Rhodospathay Stenospermation, Mon-
stera} Scindapsus, Epipremnumy Raphidophora, Afroraphidophora. (Uber Entstehung
der Spikularzellen vergl. IV. 23B, Fig. 1, S. 5).

III. Stufe. Das Grundgewebe besitzt entweder keine gerbstoffhaltigen Zellen oder
unregelmaBig zerstreute, niemals Spikularzellen. AuBerdem aber finden sich an der
Grenze des Leptoms oder in demselben Milchsaftschlauche, von denen einzelne eine be-
stimmte Stellung einnehmen.

a) Die Milchsaftschlauche bilden gerade Reihen. — Alle ubrigen bekannten Araceen
auBer den unter b) genannten.
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b) Die Milchsaftschlauche bilden seitliche Auszweigungen und anastomosieren. —
Steudnera ?, Remusatia ?, Oonatanthus ?, Galadium) Xanthosoma, Colocasia, Alo-
casia, Schixocasia, Syngonium.

Bis zu einem gewissen Grade linden sich die erwahnten histologischen Eigentum-
lichkeiten auch in den Blattspreiten und in den Wurzeln der angefuhrten Gattungen,
so die SpikularzelJen in den starkeren Tauwurzeln einzelner Monstera, Raphidophora,
Scindapsus, die Milchsaftschlauche in fast alien Arten der Stufe III.

Da die drei hier angegebenen Hauptverschiedenheiten des Gewebes der Araceen
schon bei jungen Pflanzen wahrgenommen werden, so mussen alle Pflanzen, welche
auf der II. Stufe stehen, unter sich enger phylogenetisch verwandt sein als mit einer
der III. Stufe, und ebenso diejenigen^ der III. Stufe unter sich enger verwandt sein als
mit einer der II. Stufe. Es ist aber ferner ersichtlich, daB nur aus der I. Stufe die
beiden anderen, jede fur sich, hergeleitet werden konnen, so daB also die II. Stufe und
die III. Stufe zu der I. in nahezu gleichem Verhaltnis stehen. * .

Neben dieseri in erster Linie systematisch wertvollen anatomischen Merk-
nialen sind noch einige andere anatomische Eigentumlichkeiten beobachtet worden,
welche nur einzelnen Verwandtschaftskreisen zukommen; es sind dies Harzgange und
Gruppen von verschleimten Zellen.

Harzgange, eingeschlossen von 2—3 Schichten kleiner, langlicher Zellen, fin den
sich bei der Gattung Philodendron, und zwar ebenso im Stamni als in den Infloreszenz-
stielen, den Blattern und den Luftwurzeln (Engl. in Fl. Bras. t. IV, fig. 15, 18 res.);
in den Wurzeln einiger Arten von Philode?idrony namentlich P. bipinnatifidum und
P. Sellounij sind die 2—3 Schichten diinnwandiger, den Harzgang umschlieBender Zellen
von dickwandigem Bast umgeben (Engl. 1. c. t. V, fig. 27, 28). Die mit Philodendron
verwandten Gattungen Homalomena (einschl. Ghamaecladori) und Schismatoglottis be-
sitzen nicht lange, rohrenformige Harzgange, wie Philodendron, sondern nur elliptische
Hohlraume, die aber ebenso wie die rohrigen Harzgange von radial angeordneten, dunn-
wandigen Zellen umgeben sind. Zuerst beobachtet wurden diese Harzgange von Trecul
(Recherches sur les vaisseaux laticiferes, in Adansonia VII, p. 204); die Beobachtung des
letzteren, dail (die in Sudamerika vorkommende) Homalomena Wendlandii von den an-
deren Arten (der alten Welt) durch Fehlen der erwahnten Harzgange abweiche, kann ich
bestatigen.

Gruppen von verschleimten Zellen," welche von van Tieghem fur Gummi-
gange erklart wurden, find en sich in den Hhizomen und Stammen verschiedener Araceae,
so in den Rhizomen und Stammen der Colocasioideae (von mir beobachtet bei Colo-
casia antiquorum, Alocasia macrorrhixa, Steudnerd, in den Stolonen von Eemusatia)
und in den Stengeln und Stammen einiger Monsteroideae; namentlich aber bei Monstera
pertusa, M. deliciosa, Raphidophora pertusa und decursiva.

In den Wurzeln der Araceen ist die inn ere, den Fibrovasalzylinder umschliefiende
Endodermis mehr oder weniger deutlich. Auflerdem aber wird mehrfach eine aufiere
Endod êrmis bei Luftwurzeln angetroflen, auBerhalb derselben ein mehr oder weniger
entwickeltes Velamen, welches bei einigen epiphytischen Arten von Anthurium aus der
Sektion Pachyneurium gleiche Beschaffenheit zeigt wie das Velameii epiphytischer
Orchidaceen (vergl.. hieruber auch F. W. Schimper, Bau und Lebensweise der Epi-
phyten Westindiens, und namentlich Lierau, Uber die Wurzeln der Araceen in Bot.
Jahrb. IX. [1887]).

Zu den anatomischen Verschiedenheiten, welche mit der verschiedenen Lebensweise
der Araceen in engerer Beziehung stehen, somit von geringerem systematisch en Wert
sind, gehoren vor all em die verschiedenen Modifikationen derjenigen Gewebselemente,
welche eine vorzugsweise mechanische Aufgabe zu verrichten haben; es ist daher er-
klarlich, daB die BeschafTenheit und Machtigkeit des Bastes oder der ihn vertretenden
Gewebe (Kollenchym, Sklerenchym) bei den Araceen eine sehr mannigfaltige ist, je nach-
dem die Organe eine kurzere oder langere Dauer haben; so finden wir in den Blattern
vieler Araceae, welche nur von kurzer Dauer sind, Kollenchym oder kollenchymatischen
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Bast, dagegen in den Blattern verwandter Formen, welche fur eine langere Dauer be-
stimmt sind, das Kollenchyin durch dickwandigen Bast vertreten. Es zeigt sich auch
bei dem Vergleich der Arten grofler Gattungen, wie z. B. Philodendron^ daiJ die Bast-
bundel des Blattstiels bei den einen Arten, wie z. B. den grofibiattrigen P. Selloum
und P. bipinnatifidum, viel kraftiger sind und aus dickwandigeren Zellen bestehen,
wahrend sie bei anderen ebenfalls groBblattrigen Arten, z. B. P. cannaefolium, weniger
stark sind und an Stelle des dickwandigen Bastes mebr Kollenchym enthalten; hierbei
ist aber in Rechnung zu ziehen, daB die ersten beiden Arten aufrechte, baumartige
sind, daB die Blattstiele sehr lang sind, so daB sie bei geringer Festigkeit sich ganz
herunterbiegen wurden, wahrend der Stamm der anderen Art sich anderen Stammen
anlegt und die Blattstiele viel kurzer sind; zudemjst bei ihnen das Gewebe ungemein
reich an Luftliicken, dagegen bei den beiden anderen Arten sehr dicht.

Auch die Machtigkeit der Kollenchymmassen, welche wir bei vielen Araceen fin den,
ist oft bei nahe verwandten Formen verschieden; bald bildet das Kollenchym einen
kontinuierlichen Ring (Asterostigma), der entweder unmittelbar unter *der Epidermis be-
ginnt oder durch 1 —2 Parenchymschichten von derselben getrennt ist, bald bildet das-
selbe Teile eines Ringes, welche voneinander durch schmale oder breitere radial ver-
laufende Streifen Parenchyms getrennt sind (Blattstiel von Philodendron Selloum [Engl.
Araceae in Fl. Bras. t. IV, fig. 15], Dieffenbachia [Engl. ebenda t. IV, fig. 14]).

Insoweit ware die Beschaflenheit des Kollenchyms als systematischer Gharakter
ohne Bedeutung. Da wir aber andererseits das Kollenchym in den Blatt- und Inflores-
zenzstielen auch sonst nahe verwandter Gattungen wiederfinden und in anderen vegetativ
sich ahnlich verhaltenden Gattungen oder Gruppen von Gattungen das Kollenchym fehlt,
so sind wir in solchen Fallen berechtigt, das Auftreten desselben als systematischen
Gharakter zu verwenden. Ich fand bis jetzt das Kollenchym als fur sich bestehendes,
zu den Strangen nicht in Beziehung stehendes Gewebe bei den Gattungen Aglaonema,
Dieffenbachia, Ho)nalomena} Schismatoglottis, Philodendron, Zantedeschia, Asterostigma,
Oamochlamys. Es ware naturlich einseitig und vorschnell geschlossen, wenn man
hieraus ohne weiteres die nahe Verwandtschaft aller dieser Gattungen folgern wollle;
wohl sind sie untereinander inniger verwandt als mit den Monsteroideae und Pothoideae]
aber sie gehoren mit Riicksicht auf noch andere Verhaltnisse zwei verschiedenen Unter-
familien an, den Philodendroideae {Philodendron, Homalomena, Schismatoglottis,
Diefferibachia, Aglaonema, Zantedeschia) und den Aroideae-Asterostigmateae [Astero-
stigma, Oamochlamys). Wenn sich das Merkmal auch bei anderen Asterostigmateae
vorfindet, so wurde es fur diese Gruppe der Unterfamilie Aroideae systematisch von
Bedeutung sein, sowohl gegeniiber den iibrigen Tribus der Aroideae, wie auch gegenuber
den Lasioideae-Amorphophalleae. Bei diesen findet sich kein kontinuierlicher Ring
von Kollenchym, sondern die peripherischen Strange besitzen so wie bei den Colo-
casioideae ein der Peripherie zugekehrtes Bun del von kollenchymatischem Bast.

Der Leitbiindelverlauf ist ohne Bedeutung fur die Gruppierung der Gattungen
innerhalb der Familie, weil er in hohem Grade durch die starkere oder geringerje Ent-
wicklung der Internodien beeinflufit wird. Wahrend bei den Araceen mit gestreckten
Internodien der Verlauf der Gefafistrange im wesentlichen dem Palmentypus entspricht
und eine Abweichung nur insofern stattfmdet, als die Strange vor ihrem Eintritt in den
Zylinder eine Strecke (meist 2 Internodien) in der Rinde verlaufen, sind bei den Araceen
mit kurzen zylindrischen oder knolligen Stammen die Bundel im Innern des Stammes
vereintlaufig und durch Anastomosen netzartig verbunden. (Vergl. de Bary, Vergl.
Anat. S. 278, 279). . Die von Trecul aufgestellte, von van Tieghem angenommene
und noch weiter ausgebildete Einteilung der Strange der Araceae in einfache und zu-
sammengesetzte ist bereits von Falkenberg (ebenda S. 113) zuriickgewiesen worden;
die zusammengesetzten Strange sind nichts weiter als diejenigen Strecken der einfachen
Strange, in welchen ihre Struktur durch den Ansatz eines anderen Stranges verandert
erscheint. Ebenso beruht die Annahme einer »couche generatrice percnanente«, fur
welche die bei einzelnen Monsteroideae uber einen Teil der Oberflache des Zentral-
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zjlinders ausgebreitete Schicht von Wurzelstrangen gehalten wurde, auf einem Irrtum.
Ebenso hat aucl̂  Falkenberg (ebenda S." \\ 4) die Behauptung van Tieghems wider-
legt, nach welcher bei Acorus ahnlich wie bei Dracaena ein langere Zeit tatiger Cambium-
zylinder vorbanden sein soil. Es fallt also van Tieghems ganze Einteilung der
Araceae nach dem GefaBbiindelverlauf zusammen; es hatte daher auch nichts Bedenk-
liches, daB diese Einteilung mit der von Schott auf die Beschaffenheit der Bliiten ge-
grundeten nicht iibereinstimmle. DaB jedoch die altere Einteilung der Araceen in solche mit
Zwitterbliiten und solche mit eingeschlechtlichen Bliiten aus anderen Griinden den natiirlichen
Verhaltnissen nicht entspricht, ergibt sich zumTeilausderobenbesprochenenBedeutungder
histologischen Merkmale und aus der spater folgenden Betrachtung der Bliitenverhaltnisse.

Die Ausbildung der Blatter ist bei den Araceen sehr mannigfach. Wie bei
so vielen Familien entsprechen die Niederblatter den Blattscheiden des Laubblattes; sie
enden nicht selten in ein kleines Spitzchen, welches als Rudiment einer Spreite anzu-
sehen ist. Bei vielen aus einem Rhizom oder einer Knolle iiber die Erde tretenden
Araceen ist das stiellose Blatt {Acorus) oder der Blattstiel mit einer allmahlich in diese
iibergehenden als Schutzorgan, zugleich auch als Stiitze fur die folgenden Blatter
dienenden, iiber die Erde tretenden Scheide versehen, so namentlich bei Gattungen aus
der Unterfamilie der Aroideae (Arum, Dracunculus, Eminium, Arisaema), welche eine
Winterruhe durchmachen, wahrend bei anderen Gattungen, wie Spathicarpa, Callopsis,
Arisarum, Ambrosinia, der Scheidenteil des Blattes kurzer ist und unter der Erde ver-
bleibt. liber die Erde tretende langere Scheiden linden wir nicht nur bei den mit
unterirdischem Caulom versehenen Colocasioidea'e, Colocasia, Caladium, Alocasia,
Xanthosoma, bei der zu den Monsteroideae gehorigen Gattung Spathiphyllum, bei
einigen Lasioideae {Urospatfta, Dracontioides^ Podolasia), bei Zantedeschia aus der Unter-
familie der Philod&ndroideae, sondern auch bei den ein oberirdisches aufrechtes Gaulom ent-
wickelnden Arten von Alocasia und Xanthosoma) desgleichen bei den Philodendroideae-
Schismatoglottidinae {Schismatoglottis und verwandte Gattungen) und Homalomeninae
(Homalomena), bei den Philodendroideae-Aglaonemateae {Aglaoncma) und Dieffenbachieae
{Dieffenbachia). Hingegen werden nur ganz kurze unterirdisclie Scheiden entwiekelt bei den
meist nur ein Laubblatt entwickemden Sprossen der Lasioideae. Dracontium, Amorpko-
phalluSj Anchomanes, Nephthytis, sowie bei den an horizontalem Rhizom stehenden
Blattern der zu den Philodendroideae gehorigen Gattungen: Anubias {Anubiadeae) und
Aglaodorum (Aglaonemateae). Von den Calloideae haben Calla und Symploearpus
breife Scheiden, Tjysichitwm und Orontium schmalere; bei Calla zeigt bisweilen die
Scheide des ersten, am Grunde eines Sprosses stehenden Niederblattes unter der Spitze
jederseits einen schmalen, stipelartigen Zipfel.

Von kletternden Araceen besitzen die Gattungen der Monsteroideae-Monstereae an
alien Laubblattern deutliche und lange Scheiden; auch bei der Sektion Ptcromischum
der Gattung Philodendron und der Sektion Eupothos der wiederum einer ganz anderen
Unterfamilie (Pothoideae) angehorenden Gattung Pothos und bei Pothoidium finden wir
solche in besonders eigenartiger Ausbildung. Hingegen gibt es unter den Arten von
Philpdendron Sektion Baursia solche, bei welchen fast gar keine Scheide zur Aus-
bildung gelangt, und bei vielen anderen linden wir das erste oder die ersten Blatter
der Sprosse mit Scheide versehen, die folgenden ohne Scheide und das dem Bluten-
stand vorangehende mit sehr kurzer Scheide. Ebenso ist es bei Syngonium aus der
Unterfamilie der Colocasioideae. Bei den kletternderi Anthurium aber finden wir durch-
weg ganz kurze Scheidenteile. Alles dies zeigt, daB die Ausbildung der Scheide in
den einzelnen Verwandtschaftskreisen der Familie, ja selbst innerhalb einer Gattung sehr
verschieden ist und meistens von raumlichen Verhaltnissen und den Schutzaufgaben,
welche sie zu ubernehmen hat, abhangig ist. Zudem besteht "eine Korrelation zwischen
ihr und den am Grunde der Sprosse auftretenden Niederblattern. Wenn diese, wie es
z. B. bei den sympodialen Anthurium und Philodendron der Fall ist, den Schutz der
folgenden Sprosse ubernehmen, dann tritt die Entwicklung der Blattscheiden an den
Laubblattern zuruck.

A. E n g l « r , Daa Pflansenreieh. IV. (Embryophyta siphonogama) 23 A.
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Haufig fmden wir am oberen Endc der Blattscheide auf der die eingerollte Spreite
deckenden Seite eine schwach kapuzenformige Ohrchenbildung (z. EL Philodendron,
Syngoniwn) oder es treten solche an beiden Seiten auf oder das Ende der Scheide
ist, wie bei mehreren Arisaema und vielen Dieffenbachia, zu beiden Seiten des Blatt-
stiels abgestutzt oder es kommt, wie bei D. Parlatorei und D. picta (tgl. 23 Dc, S. 37J
Fig. 17) und aucb bei Calla und anderen, zur Ausbildung einer ligulaartigen Kapuze.
Es ist klar, daC alle diese Bildungen dazu beitragen, die Funktiun des Scbutzes durch
die Vagina zu erhohen. Gluck (Blatt- und blutenmorphologische Studien, S. 236) sieht
auf Grund der Ohrchenbildung bei manchen Eupothos in den Flugelrandern der Scheide
bei den Araceen Stipularbildungen, welche mit dem Blattstiel und in den zuletzt an-
gefuhrten Fallen miteinander verwachsen; ich kann mich zu dieser Auffassung nicht
verstehen; fur -mich ist die Vagina zunachst lediglich der untere Teil eines Blattes ohne
Stipulargebilde. Lehrreich ist in dieser Hinsicht Fig. \kB in Pflanzenreich IV. 2 3B,
S. 33, wo von Pothos Zippelii Schott junge wurzelnde Sprosse neben den Luftsprossen
dargestellt sind. Da sehen wir, wie sich die Gliederung der Blatter in Stiel- und
Spreitenteil lediglich durch Einschnurung vorbereitet! Die Ohrchen und Kapuzen sind
Neubildungen, welche bei Calla zu einer Ligula werden; aber man kann nicht, wie
Gliick gern mochte, riickwartsgehen und auch die Scheide von Xanthosoma (Gluck,
S. 233) auf seitliche Stipeln zuruckfuhren. Ganz ausgezeichnete Ligularbildungen flnden
sich bei den zu den Philodendroideae-Schisniatoglottidinae gehorigen Gattungen Pipto-
spatha (Pflanzenreich IV. 23Da, S. 126, Fig. 75, 76) und Microcasia (Pflanzenreich IV.
23 Da, S. 129, Fig. 77).

Endlich ist noch die axillarc Stipel von Pistia stratiotes zu erwahnen, welche zart
hautig ist, aus nur 2—3 Zellagen besteht, und deren Entwicklungsgeschichte zuerst
von Hegelmaier (Bot. Zeit. [1874], S. 706) sowie von Kubin und Miiller verfolgt
wurde.

Auffallend ist das Vorkommen von axillaren Schuppchen am Grunde der Blattscheiden.
bei einzelnen Philodendron (s. IV. 23Da, S. 6, Fig. 5), wie sie bei den Potamogetona-
ceen und Hydrocharitaceen allgemein auftreten.

Die Formen der "Blattspreiten der Araceen Und ihre Nervatur sind von
groller Bedeutung fur die Einteilung der Familie, obwohl wir raanche Blattformen, wie
z. B. die lineal-lanzettliche und lanzettliche, die eiformige, die pfeil- und spieflformige,
die fiederteilige, die fufiformige, in verschiedenen Unterfamilien und in Verbindun^ mit
verschiedener Nervatur auftreten sehen.

Bezuglich der Nervatur sei auf die Einteilung der Familie und auf die Darstellungen
bei den einzelnen Unterfamilien verwiesen.

Wichtig ist ferner, da£ ein sogenanntes Gcniculum oder Gelenkpolster. am Ende
des Blattstieles nur bei den Pothoideae und Monsteroideae vorkommt, ein schwach ent-
wickeltes .auch bei den zu den Philodendroideae gestellten Anubiadeae. In seinen Bei-.
tragen zur Kenntnis der Blattanatomie der Aroideen (Bot. Zentralblatt XXV. [1886] 313)
hat Dalitzsch in dem Abschnitt Blattpolster dasselbe bei Arten von Anthurium, Spathir
phyllum und Monstcra untersucht und festgestellt, daB bei Anthurium unter der haufig
abgestoBenen und durch Kork ersetzten Epidermis sich eine rings geschlossene Schicht
von kollenchymatisch verdickten Zellen befindet, welche meist den auBersten peripherischen
Kre'is der Leitbundel in sich aufnimmt. Auch ein zweiter Kreis von groBeren Quer-
schnitten von Leitbundeln ist oft in die Kollenchymschicht eingebettet. Bei Monstera
(deliciosa) und Spathiphylhim (cochlearispathum) hingegen ist kein subepidermaler
Kollenchymring entwickelt, sondern die AuBenseiten der peripherischen Leitbundel sind
durch Kollenchymstrange verstarkt, welche im Querschnitt die Leitbundel sichelformig
umgeben. Ferner sind "die Genicula vor den Blattstielen durch groflen Reichtum an
Kalkoxalaten ausgezeichnet. In den Blattstielen sind ferner die mechanischen biegungs-
festen Gewebe nicht kollenchymatisch, sondern richtiger Bast.

Die fiederteiligen oder flederschnittigen Blatter einzelner Monsteroideae (Raphtdo-
phora, Epipremnum, Alloschemone und Monstera) sind ursprunglich ganzrandige Blatter,
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bei denen jedoch in fruhester Jugend (schoq in der Knospe) das zwischen den Nerven
ersten Grades gelegene Gewebe stellenweise im Wachstum hinter dem den Nerven zu-
nachst gelegenen Gewebe zuruckbleibt und demzufolge zerreiBt. Auf diese Weise ent-
steben in der Nahe der Hauptrippe kleine rundliche, in groBerer Entfernung von der-
selben elliptische und nabe am Blattrande langlich-elliptische Locher (so ausgezeicbnet
bei M. pu?ictulata) wo oft 4 Reihen von Ldchern auf einer Blattseite beobachtet wer-
den). In vielen Fallen (bei M. pertusa, M. dilacerata, M. delidosa) reiflt bei weiterer
Entwicklung des sicb entfaltenden Blattes der dunne Marginalteil, welcber die Locber
nacb auBen begrenzt, an seinem oberen Ende ab und ist nun das Blatt ein fiederig-
gelapptes. Bei Alloschemone und den Raphidophora mit fiederteiligen oder fieder-
schnittigen Blattern entsteht ein groBes langliches Loch zwischen zwei Seitennerven
I. Grades, das sich vom Rande bis in die Mitte der Blatthalfte, ofters.bis in die Nabe
der Hauptrippe erstreckt; durch ZerreiBen der dunnen Marginalstreifen entsteht ein voll-
kommen fiederteiliges Blalt. Die Blatter der aufeinanderfolgenden SproBgenerationen
zeigen bei den einzelnen Arten diese Bildungen in immer hoherem Grade, so daB die
Blatter der verschiedenen Generationen ein total verschiedenes Aussehen erhalten. Wie-
wohl Schott in seiner Synopsis die Worte »Ludunt plurimae species foliorum" novel-
lorum forma. Gavendum ne constituantur species erroneae* (Poeppig, Nov. Gen. et
Spec. III. 87) hatte vordrucken lassen, hat er doch gerade in dieser Hinsicht seine im
ubrigen so vortrefflichen und grundlegenden Arbeiten geschadigt und mehrfach nur nach
einzelnen Blattern Arten aufgestellt, wie z. B. in der Gattung Monstera^ von der viele
seiner Arten nichts sind als Formen der M. pertusa.

Die fiederlappigen, fiederschnittigen oder fiederteiligen Blatter bei mehreren Arten
von Philodendron entstehen nicht durch Bildung von Lochern, sondern hier bleibt das
Wachstum *des Blattgewebes zwischen den Nerven I. Grades mehr oder weniger zuriick.
In dieser Beziehung ist besonders lehrreich der Vergleich der Entwicklungszustande der
Arten aus den Sektionen Schixophyllum und Polytomium. Bei P. squamiferum sind
die zuerst auftretenden Blatter ein wenig pfeilformig, die folgenden spieBformig; bei
den nachsten treten jederseits 2 Lappen auf, das Blatt wird geigenformig, almlich wie
bei P. panduratum, bei den nachsten treten die Lappen jn viel starkerer Entwicklung
auf, und das Blatt wird tief fiederlappig bis fiederteilig. Bei P. laciniatum tritt die
Erscheinung in viel hoherem Grade auf, das Blatt wird tief fiederschnittig, und an den
basilaren Abschnitten wiederholt sich dieselbe Erscheinung. Bei einzelnen Arten der
Sektionen Polytomium und Solenosterigma erhalten wir durch Fiederteilung aller Ab-
schnitte I. Grades doppeltfiederteilige Und doppeltfiederschnittige Blatter. Ubrigens kommt
bei den Blattern dieser Arten auch noch Dichotomie der basilaren Blattabschnitte hinzu,
demzufolge am Blatt deutlich ein Vorderlappen und zwei Hinterlappen erkennbar sind.

Die gefingerten Blatter vieler Anthurien entstehen durch wiederholte Dichotomie
des in starkerem Wachstum begriffenen basilaren Teiles. Als Beispiel diene A. sinuatum
Benlh. Die ersten Blatter der Sprosse sind langlich-lanzettlich, am Grunde herzformig;
bei den nachstfolgenden ist in den beiden unteren Lappen Dichotomie eingetreten und
demzufolge das Blatt spieBformig geworden, bei den nachsten ist die Dichotomie schon
viel -fruher erfolgt, und erreichen daher die beiden seitjichen Abschnitte fast die gleiche
Lange wie der mittlere Abschnitt; an ihrem basilaren Teil tritt auch schon wieder die
Neigung zur Dichotomie in Form eines abgerundeten Ohrchens hervor; indem nun bei
dem nachstfolgenden Blatt die dem intermediaren benachbarten Abschnitte sich auch
fruhzeitig spalten, bekommt das Blatt 5 Abschnitte, und so geht das fort. Es sind also die
gefingerten Blatter der Anthurien zymose Bildungen. Dasselbe gilt von den Arisaema-
Arten mit gefingerten Blattem.

Die fuBformigen Blatter von Sauromatum, Helicodiceros, Eminium, Dracunculus,
Arisaema, Syngonium u. a. sind ebenfalls zymose Bildungen; sie weichen aber von
den eben beschriebenen dadurch ab, daB die Entwicklung des nun hinzukommenden
Gliedes immer spater und langsamer erfolgt, als die des fruheren. Das sieht man ganz
deuthch an den jungen Blattern von Syngonium poiophyllum und anderen, ebenso bei
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Eminium intortum, wo die seitlichen Abschnitte abwechselnd nach oben und unten
gericbtet sind. Ware die Bildung der Abschnitte fruher und rascher aufeinander ge-
folgt, dann wurden alle nahezu die gleiche Richtung haben. Ubrigens gibt es auch
Ubergangsformen zwischen beiden geschilderten Formen der Blattentwicklung bei Arisaema.

Die groBen vielfach geteilten Blatter der Dracontium-a.vt\gzn Lasieae und Amorpho-
phalleae zeigen wieder eine etwas andere Entwicklung. Die ersten Blatter sind breit
pfeilformig, besitzen also auch stark basilares Wachstum, oft wird in der Mitte zwischen
den seitlichen und vorderen Lappen ein RiB sichtbar, welcher bei den nachstfolgenden
Blattern schon sehr fruh eintritt, so daB das Blatt drei Hauptabschnitte enthalt. In
den beiden seitlichen macht sich die Neigung zur Dichotomie in hohem Grade geltend.
Das folgende Blatt zeigt vollstandige Dichotomie der beiden seitlichen Abschnitte,
wahrend der mittlere Abschnitt 2 seitliche Fiedern hat. Insoweit scheint es . bei den
meisten Arten der genannten Gruppen gleich zu sein. Spater treten bei den einzelnen
Arten Verschiedenheiten auf, insofern noch weitere Dichotomie der Abschnitte erfolgt
oder dieselben sich fiederteilig entwickeln, auch kommt es vor, z. B. bei Amorpho-
phallus xeylanicus, daB nach Eintritt der ersten Dichotomie der eine (nach innen ge-
legene) Abschnitt fiederteilig wird, der andere (nach auBen gelegene) nochmalige
Dichotomie zeigt.

Echt gefiederte und doppeltgefiederte Blatter besitzen Zamioculcas und Qonatopus\
denn hier fallen spater die einzelnen Blattchen von der Spindel ab.

Abweichende oder abnorme Blattformen linden sich bei Araceen mehrfach.
Abgesehen von der in den verschiedenen Altersstufen einer und derselben Pflanze

regelmaBig auftretenden Heterophyllie wurden folgende Variationen in der Gestalt
der Blattspreiten beobachtet: Colocasia affinis Schott, im Himalaya heimisch, in einem
Garten von Soekaboemi auf Java kultiviert, lieferte Exemplare mit eiformig-langlicher,
langlich-linealer und fast linealer Spreite (Gosterus und J. Smith in Ann. Jard. Buiten-
zorg XXIII. (1910) 3, pi. I, Fig. 2a—d).

Krugformige Blattspreiten, mit schiefer Offnung, etwas an die Schlauchblatter
von Sarracenia erinnernd, wurden beobachtet bei Xanthosoma atrovirens C. Koch et
Bouche var. appendiculatum% (Schott) Engl. (M. T. Masters, Veg. Teratol. [1869] 31).

liberspreitung, d. h. Enation oder Exkreszenz von schmalen natformigen oder
breiteren kahnformigen oder auch der normal en Spreite an Gestalt und GroBe ziemlich
gleichkommenden, ihre Unterseite derjenigen der normalen Spreite zukehrenden Spreiten
an der Riickseite der Mittelrippe, seltener von Seitennerven, findet sich bei einigen Arten:
Anthurium crassinervium Schott mit natformigen oder bootformigen Exkreszenzen, be-
obachtet von A. Ernst (Annals of botany III. [1889—1890] 439); A. regale Lind. mit
zwei gleichen an der Mittelrippe zusammenhangenden Spreiten (Costerus and J. J.
Smith in Ann. Jard. Buitenzorg XIX. [1904] 72); Xanthosoma nigrescens Schott var.
appendicuhtum (Schott) Engl., zeigt ziemlich regelmaBig Doppelspreiten, mit sehr ver-
schiedener GroBe der abnormen (Erwahnung der Erscheinung von A. Braun in Verh.
der 35. Naturforscher-Versammlung in Konigsberg und von J. Lynch in Transact. Linn.
Soc. of London, 6. march 1879); Galadium (bicolor Vent.) hybridum, Hybride zweier
Varietaten, mit kleinen bootformigen Enationen zwischen den Seitennerven ersten Grades
(Costerus und J. J. Smith in Ann. Jard. Buitenzorg XIX. [1904] 72) auch von mir im
bot. Garten von Dahlem beobachtet); Syngoniwm auritum Schott, Enationen oft in Form"
kleiner Ohrchen, nach Lemaire (Illustration horticole, Juillet I860), nach Schlechten-
dal (Bot. Zeit. XIX. [1861] 4), nach- Clos (in Mem. de l'Acad. des Sc. de Toulouse
ser. III. 11).

Gabelspaltung der Laubblattspreite kommt vor bei Zantedeschia aethiopica (L.)
Spreng. (A. Braun in Verhandl. d. bot. Ver. f. d. Prov. Brandenburg I. [1859] 84 und
A. Engler, Araceae, in Pflanzenreich IV. 23Dc [1 915] 64, 65, Fig. 29 A); bei Arum
italicum Mill., von Rostan in Oberitalien beobachtet (nach Penzig a. a. O. 445), auch
bei A. maculatum L. (nach Masters, Veget. Teratol. [1869] 63). Im Zusammenhang
mit Zantedeschia aethiopica erwahnt A. Braun gelegentlich einer Besprechung uber ge-
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teiltc Spreiten in den Sitzungsber. der Gesellsch. naturforsch. Freunde in Berlin (1871)
S. 7 auch das gleiche Verhalten bei Golocasia undulata; leider ist nicht zu ermitteln,
welche Pflanze mit diesem nomen nudum gemeint ist.

Blatter mit sich spaltendem Blattstiel und ziemlich gleich groBen Spreiten an jedem
Schenkel: Anthurium spec, im botanischen Garten zu Rom beobachtet von Penz ig
(Pflanzen-Teratologie II. [189 4] 441); anderswo nach Kronfeld (in Sitzber. d. K. K.
zool. bot. Ges. in Wien, Dez. 1887); Philodendron erubescens Schott (nach Penzig
in Pflanzen-Teratologie II. 442); Caladium bicolor Vent., mit 2 ungleichen Spreiten an
demselben Blattstiel, beobachtet im botanischen Garten von Buitenzorg (Costerus und
J. J. Smith in Ann. Jard. Buitenzorg XXIII. [1910] 3).

Umwandlungen der letzten Blatter eines Sprosses unterhalb der Spatha in ganz
oder teilweise korollinische Hochblatter (Spathen) oder Ausbildung v.on 2 und mehr
Spathen an der Basis der Infloreszenz kommt mehrfach bei kultivierten Araceen vor,
so bei Anthwrium Andraeanum Lind. (Gard. Ghron. [1883, II.] 635, Pucci in Bull.
Soc. Tosc. d'Ortic. IX. [1884] 98), bei A. Scherxerianum Schott sehr haufig, ganz be-
sonders hauflg und mehrfach beschrieben bei Galla palustris L. 2—4 Spathen (Literatur-
angaben hieruber in Penzigs Pflanzen-Teratologie II. 442); bei Symplocarpus foetidus
Salisb. 2 alternierende oder auch superponierte Spathen (nach S. Plume in The Amer.
Naturalist XVI. [1882] 587, Fig. 1—3, Foerste in Bull. Torr. Bot. Club XV. [1888]
151—155); 2 Spathen auch bei Aglaonema marantifolium Bl. (Costerus and J. J.
Smith in Ann. Jard. Buitenzorg XIX. [1904] 72); bei Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
hauflg 2—3 Spathen (Literaturangaben hieruber in Penz igs Pflanzen-Teratologie
S. 413, vgl. auch A. Engler, Araceae-Philodendroideae in Pflanzenreich IV. 23Dc
[1915] 64, Fig. 29); desgleichen bei Z. albo-maculata (Hook, f.) Baill.; endlich auch
2 Spathen Bei Arisaema triphyllum (L.) Torr. (Bailey in Botan. Gazette IX. [1884] 177);
desgleichen bisweilen, mit deutlichen Internodien zwischen den Spathen, bei Arum macu-
latum L. (A. Braun in Verhandl. d. bot. Ver. f. d. Prov. Brandenb. I. [1859] 84;
Masters Veget. Teratology [1869] 358). SchlieBlich ist auch zu erwahnen, dafi bei
Massenkulturen des Anthurium Scherxerianum Schott auBer der Varietat bispathaceum
Rodigas mit 2 normalen Spathen sich auch Pflanzen finden, bei denen in der Mitte des
Pedunculus ein sitzendes grimes Laubblatt auftrat (A. Engler , Araceae-Pothoideae in
Pflanzenreich IV. 23B, S. 11).

Rot l iche oder braunrot l iche Farbung jugendl icher B la t ter ist bei tro-
pischen Araceen sehr verbreitet, aber keineswegs allgemein.

Die Anatomie der Laubblatter ist in unseren Darstellungen nur so weit be-
handelt, als sie systematisch von Bedeutung ist; eine noch weiter ausgedehnte ver-
gleichende Untersuchung durfte bei der schon auflerlich wahmehmbaren Verschiedenheit
in der Eonsistenz der Blattstiele und Blattspreiten unter Berucksichtigung der Stand-
ortsverhaltnisse nicht ohne Interesse sein.

Einige Beitrage zur Blattanatomie der Araceen hat Dal i tzsch (s. oben S. 18)
geliefert. Es sei hier aber nur auf einiges aufmerksam gemacht, da das Botanische
Zentralblatt jedem Botaniker leicht zuganglich ist. Auf S. 154—156, 184—186, 217,
21 8 wird die Epidermis besprochen. Die Seitenflachen der Epidermiszellen sind bei den
meisten Blattern der Araceen eben, so dafl die Umrisse der Zellen, von den Flachen
gesehen, als Polygone mit 5—8, mit 4 Seitfen nur bei Acorns, erscheinen, wahrend bei
anderen Epidermiszellen mit =t undulierten Seitenflachen auftreten. Die AuBenwande
der Epidermiszellen der Blattunterseite sind in der Regel nach auBen schwach konvex
gekrummt, die der Oberseite meist eben. Es finden sich aber in den meisten Unter-
familien einzelne oder einige Arten, deren Blatter eine schwach seidige oder sammetartige
Oberseite mit mattem oder starkerem Glanz besitzen, z. B. mehrere Anthurium, einzelne
Pothos, einzelne Spathiphyllum, Scindapsus, einige Amorphophallus, mehrere Philo-
dendron, einzelne Homalomena, Dieffenbachiay einzelne Qolocasia, Gonatanthus, Syn-
gonium; hier sind die Epidermiszellen zu schwachen Papillen aufgetrieben oder es ist
eine in der Mitte ihrer AuBenwand gelegene Stelle starker als die iibrige AuBenwand
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aufgetrieben. Auch treten hin und wieder Kutikularleisten auf, so bei Spathiphyllum
blandum eine den Seitenflachen jeder Epidermiszelle parallel laufende, welche ein rings
geschlossenes Kronchen auf der AuBenwand bildet, gewellte Kutikularleisten auf den
Epidermiszellen von Amorphophallus Rivieri.

Bei einigen Araceen (Anthurium acaule, Philodendron cannifolium, P. pinnati-
f\dum} P. loiigilaminatunij Xanthosoma Lindeni) findet sich an der Oberseite unter
der Epidermis, bisweilen auch - an der Unterseite, ein chlorophyllfreies einschichtiges,
seltener zweischichtiges Hypoderm.

Nicht erwahnt wird von Dalitzsch, dafi bei einzelnen Araceen die Blatter Be-
haarung aufweisen. Dies ist der Fall bei einigen Xanthosoma (pubescens, pilosum),
wo auf der Ober- und Unterseite der Spreite, namentlich aber an den Blattstielen und
Rippen diinnwandige einzellige zylindrische Haare auftreten. Sehr auffallend sind die
bei einigen Arten von Ilomalomena aus der Sektion Gurmeria (H. Wendlandii, H.
picturata, H. peltata) namentlich an den Blattrippen und Blattstielen dicht stehenden
langen Gliederhaare mit kurzen Zellen. Starke Bekleidung mit gegliederten Haaren weisen
die Blatter von Pistia auf.

Hier mogen auch erwahnt werden die Warzen- und Stachelbildungen, welche an
der Unterseite der Blattrippen und an den Blattstielen mehrerer Laswideae, insbesondere
bei Cyrtosperma, Lasia} einigen Dracontium und Amorphophallus auftreten. Merk-
wurdigerweise finden wir auch zerstreute Stachelchen am Grunde der Blattstiele von
Homalomena (Sect. Gurmeria) crinipes. Es ist ja nichts einfacher, als diesen Stacheln
die Aufgabe von Schutzmitteln gegen Tiere zuzuschreiben; aber warum finden wir sie
nur bei so wenigcn in Sumpfen vorkommenden Araceen, wahrend zahlreiche andere
hydatophile Araceen sie nicht besitzen? Sodann sind auch als auffallende trichomatische
Gebilde zu erwahnen die kleinen hautigen Schuppchen und die groBeren chlorophyll-
fiihrenden.einfachen oder verzweigten, bis \ cm langen weichen Borsten oder Emergenzen
an den Blattnerven und Blattstielen mehrerer Arten von Philodendron Sect. Poly-
spermium § Achyropodium, z. B. P. verrucosum Mathieu.

Als Sekretionsbehalter in der Epidermis sind anzufuhren die zerstreuten groBen,
mit einer stark lichtbrechenden Masse erfullten Zellen, welche zuerst von van Tieghem
bei Acorus gramineus beobachtet und von Dalitzsch entwicklungsgeschichtlich unter-
sucht wurden. In einzelnen Zellen der jungen Epidermis erscheint ein braunlicher
Inhaltskorper und zugleich weichen die beiden unter dieser Epidermiszelle liegenden
Zellen des Parenchyms in der Mittellamelle auseinander, wahrend die Epidermiszelle
keilformig dazwischen hineinwachst. Der Inhaltskorper wird immer groBer, streckt sich
vornehmlich in der Richtung des Langsdurchmessers der Zelle und wird eiformig. Die
Zelle selbst erweitert sich bauchformig und die bisher in dieselbe vorspringenden Ecken
verschwinden; der Inhaltskorper schejnt ein Gemenge von Harz und atherischem 01 zu
sein; bei Zusatz von Schwefelsaure verwandelt sich nach van Tieghem der Eorper in
01, wahrend Delitzsch bei Erhitzen des Schnittes in Wasser die kugeligen Hocker an
den beiden Enden des Rorpers verschwinden sah und annimmt, dafi nun nach Ver-
fluchtigung des atherischen Ols das Harz zuruckbleibt. Bei Acorus calamus finden sich
solche olhaltigen Sekretzellen im Parenchym der Blatter und der Rhizome (s. IV. 23B,
S. 9). Die bei einigen Sektionen der Gattung Anthurium namentlich an der Blatt-
unterseite in schusselformigen Vertiefungen auftretenden Driisenflachen, welche ein
braunliches, zuletzt schwarz werdendes Sekret ausscheiden, sind schon in Heft IV. 23B,
S. \0 besprochen und in Fig. 8-4 abgebildet. Daselbst findet man auch die im Blatt-
diachym der Arten von Culcasia (Pothoideae) auftretenden Sekretschlauche in Fig. 8.B, G
abgebildet.

Alle diese Merkmale sind nicht von Bedeutung fur die Gharakterisierung groBerer
systematischer Gruppen, wie etwa die Spikularzellen, die Milchsaftschlauche und die Ge-
lenkpolster.

Bei den Araceen sind die Spaltoffnungen an den Enden von einem Paar und
an den Flanken von zwci Paar Nebenzellen umgeben, die ebenso wie die SchlieBzellen
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etwas niedriger sind als die iibrigen Epidermiszellen (z. B. Anthwium Sckerxerianum,
A, Harrisii, A. acaule, Spathiphyllum cochlearispathum, Philodendron verrucosum),
oder es tritt an den Flanken nur je eine Nebenzfclle auf fz. B. Amorphophallus Rivieri,
A. bulbifer, Arisaema ringens, Xanthosoma Lindeni, Acorus calamus und A. grami-
neus). Nicht selten treten Abweichungen von beiden Typen dadurch ein, daB die eine
oder andere Nebenzelle nicht zur Ausbildung gelangt, auch konnen sowohl an den
Flanken als an den Enden der Spalfcoffnung noch weitere Zellen als Nebenzellen ab-
geschieden werden, so daB dieselben oft einen doppelten, ja sogar, wie es bei Dieffen-
bachia seguina der Fall ist, dreifachen Gurtel um die Spaltoffnung bilden. An der
Blattunterseite hygrophiler und ombrophiler Araceen, namentlich mancher Philodendroideae,
Golocasioideae und Aroideae, erheben sich die SchlieBzellen ein wenig uber die Epidermis.

Wasserspal ten finden sich bei vielen hydatophilen und hygrophilen Araceen,
namentlich Philodendroideae, Golocasioideae, Aroideae, an der Traufelspitze der Blatter;
sie besitzen stark konvex nach auBen gekrummte SchlieBzellen um einen offenen, von
der Flache gesehen fast kreisformigen Porus. Diese Wasserspalten stehen entweder
einzeln oder in Gruppen an einer zylindrischen (Zantedeschiay Galla) oder dreieckigen
schrag abgeplatteten Spitze (Alocasia) oder in zwei voneinander entfernten Griibchen
(Golocasia antiquorum). Hieran schlieBen sich die zylindrischen, bisweilen einige mm
langen Rohrchen am Ende der Blattspitzen mehrerer Philodendroideae (IV. 23Da, S. 12),
durch welche das Wasser heraustropft. Vgl. auch Dalitzsch (a. a. 0 S. 285, 312, 313).

Uber das Mesophyll , insbesondere auch iiber die in demselben auftreteriden
Kristallschlauche findet man Angaben in den Bearbeitungen der einzelnen Unterfamilien,
sowie auch namentlich bei Dalitzsch (a. a. 0. S. 249—253, 281—284).

Der Blutenstand.
A. Die Spatha weist in ihrer Ausbildung eine ganze Anzahl Erscheinungen auf, welche

als Progressionen aufzufassen sind, wahrend die Nichtfarbung oder Farbung der-
selben zwar bis zu gewissem Grade erblich, der Grad der Farbung aber in hohem
Grade von der Ernahrung der Pflanze abhangig ist. In der Entwicklung der Spatha
der Araceen lassen sich folgende Stufen unterscheiden:

1. Stufe Die Spatha ist von den vorangebenden Laubblattern nur wenig ver-
schieden.
a) Die Spatha ist laubblattahnlich und nur am Grunde mit dem Stiel der In-

floreszenz, welche sie in der Jugend einschlieBt, vereinigt. — Orontium.
b) Die .Spatha ist laubblattahnlich und bis zur Basis der Infloreszenz mit dem

Stiel derselben vereinigt, umhullt dieselbe aber nicht. — Acorus.
c) Die Spatha ist hochblattartig, steht am Grunde der Infloreszenz, schiitzt die-

selbe aber nur in den allerjungsten Stadien und wird bei dieser Funktion
durch die vorangehenden zahlreichen Hochblatter (Oymnostachys) oder Laub-
blatter (Pothoidium) unterstiitzt.
II. Stufe. Die Spatha ist hochblattartig, griin, farblos oder bunt, umhullt den

Kolben in der Jugend, ist aber dann ausgebreitet oder zuruckgeschlagen und
laBt die Infloreszenz frei.
a)- Die Spatha ist mit dem Stiel der Infloreszenz bis zur Basis derselben vereinigt,

wird aber auch manchmal schon unterhalb der Infloreszenz frei. Hierbei
zeigen die Bliiten folgendes Verhalten:

• 1. Bliiten mit Perigon versehen und zwittrig. — Pothos, Anthurium, Spathi-
phyllwm.

2. Bluten ohne Perigon und zwittrig. — Rhodospatha.
3. Bluten ohne Perigon und eingeschlechtlich. — Nephthytis.

b) Die Spatha ist mit der ganzen Ruckseite der Infloreszenz vereinigt und am
Ende der Bliitenentwicklung ausgebreitet. — Spathiearpa, Spathantheum.
III. Stufe. Die Spatha ist hochblattartig, grim, iarblos oder bunt, umhullt den

Kolben in der Jugend fest und umgibt denselben auch spater, befindet sich aber
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in grofierem Abstande von demselben. Eine Einschniirung ist nicht vorhanden.
Auch hier zeigen. die einzelnen Bluten ein verschiedenes Verhalten:
a) Die Bluten sind wie bei I uhd II a mit Perigon versehen. — Symplocarpus,

Dracontiumj Echidnium, Urospatha, Cyrtosperma, Lasia, Anthurium pr. p.,
Spathiphyllum pr. p., Holochlamys, Anadendron.

b) Die Bluten sind nackt, aber zwittrig. — Heteropsis, Calla, Scindapsus, Gus-
cuaria} Epipremnum, Raphidophoi'a, Monstera, Amydrium, Anepsias, Steno-
spermation.

c) Die Bluten sind nackt und eingeschlechtlich. — Aglaonema^ Aglaodorum,
Culcasia, Montr ichardia, Anubiasy Ariopsis, Atwhomanes^ Plesmonium, Ari-
sarum, Theriophonum pr. p., Homalomena (zeigt schon leicbte Einschnurung).
IV. Stufe. Die Spatba ist hochblattartig, grun, farblos oder bunt, umhullt den

Kolben in der Jugend fest und liegt auch spater dem untersten Teil der In-
floreszenz mehr an als dem oberen. Die Bluten sind nackt und eingeschlecht-
lich. — Asterostig?nay Taccarum, Zantedeschia, Amorphophallus, Ambrosinia.

V. Stufe. Die Spatha ist hochblattartig, grun, farblos oder bunt, in der Jugend
fest anliegend und an ein oder zwei Stellen stark eingeschnurt, so daB ein Rohren-
teil (tubus) und ein Fahnenteil (lamina) sich unterscheiden lassen. Bluten hier
stets eingeschlechtlich.
a) Die Einschnurung befindet sich an der oberen Grenze der Infloreszenz und

wird meist von der Appendix am Kolben uberragt.
1. Keine Appendix am Kolben. — Stylochiton, Gryptocoryne, Lagenandra.
2."Kolben in einer Appendix endigend. — Arum, Biarum, Theriophonum,

Eminium, Helicodiceros, Dracunculus.
b) Die Einschnurung befmdet sich unterhalb der fertilen mannlichen Infloreszenz.

{, Die Einschnurung ist nur schwach. — Peltandra, Anubias, Sauromatum.
2. Die Einschnurung ist an sich schwach, wird aber durch eine auf der Innen-

seite einspringende, ringformige Querleiste verstarkt. — Pinellia.
3. Die Einschnurung ist stark und der untere rohrige Teil der Scheide bleibt

wahrend der Fruchtreife bestehen oder vergroCert sich. — Typhonium,
Remusatia, Qonatanthus, Colocasia^ Ahcasia, Caladium, Xanthosoma,
Syngonhwn, Philodendron, Schismatoglottis, PiptospatJia, Microcasia,
Dieffenbachia.

Aus diesem Cberblick ergibt sich, dafl bei ganz offener Spatha die Bluten mit
Perigon versehen und meist zwitterig sind, dafl nur bei Spathicarpa und Spathantheum
sowie bei Nephthytis die ausgebreitete Spatha eingeschlechtliche Bluten frei werden
laflt. Es zeigt sich ferner, daB mit Perigon versehene Zwitterbluten auch noch ent-
wickelt werden, wenn die Spatha langere Zeit persistiert und die Infloreszenz schutzend
umschlieflt (Stufe Ilia). Einschnurung der Spatha tritt nur auf, wenn die Infloreszenz
sich in eine mannliche und weibliche sondert, aber im ubrigen besteht keineswegs, wie
man vielleicht von vornherein erwarten mochte, eine durchgreifende Korrelation zwischen
den Entwicklungsstufen der Spatha und des Blutenstandes in bezug auf Perigonlosigkeit
und Eingeschlechtigkeit der Bluten.

Abweichendes Verhalten der Spatha.
Die normale Einzahl der Spatha wird bisweilen dadurch uberschritten, dafi unter-

halb der normalen Spatha noch \ —2 entwickelt werden, wie bereits oben (S. 21) an-
gegeben wurde.

Ferner kommt es bisweilen vor, dafi die Spatha zwar ihre normale Gestalt "be-
halt, aber ihre normale Grofie uberschreitet und mehr oder weniger vergrunt, also zum
Laubblatt wird, so bei Hybrid en des Anthurium Andraeanum Lind. mit zwei Spathen,
X A. album Hort. var. bispatholeucum Ed. Andre und noch mehr bei X -4- dbum var.
bispathoMorum Ed. Andre ()jgl. Engler, Araceae-Pothoideae in Pflanzenreich IV. 23B,
S. 243). Auch bei Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. ist, wenn 2—3 Spathen vor-
handen sind, die untere grun und ungestielt oder sogar etwas gestielt und grun.
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Es kann aber auch mit der Vergrunung eine Gestaltveranderung, ein noch starkerer
RQckschlag zum Laubblatt verbunden sein, so beobachtet bei einer unbestimmten Alo-
ca$ia} wo an Stelle der Spatha ein pfeilformiges gestieltes Blatt auftrat (Morriere in
Mem. de la Soc. Linneenne de Paris [1868—1869] p. 229). Desgleichen wurde bei
Arum maculatum an Stelle der normalen Spatha ein gestieltes Laubblait von Sauter
beobachtet (Flora 4 831).

Teilung der normal ungeteilten Spatha kommt bisweilen bei Arten vor, deren
Laubblatter geteilt sind. So bei Amorpkophallus variabilis Blume auf Java (Costerus
and J. J. Smith in Ann. Jard. Buitenzorg XIX. [1904] 72) eine 3-lappige, und bei
A. Teusxii (Engl.) N. E. Brown eine 3—7-lappige Spatha. Bei letzterer Art, die nur
eininal lebend beobachtet wurde, kennt man nur diese Form der Spatha; es ist aber
anzunehmen, dafi sie fur gewohnlich ungeteilte Spathen entwickelt. Auch Arisaema
nepenthoides Mart, wurde in Sikkim von Elwes (Journ. of the Roy. Hort. Soc. London V.
[l 8 7 9 \ Proceed, p. LXXXV.) mit lappiger Spatha versehen aufgefunden.

Wahrend die genannten Abweichungen m'ehr oder weniger Ruckschlage darstellen,
kommt eine auffallende Neubildung bei Arisarum vulgare Targ. Tozz. vor, namlich
eine durch Verwachsung der Rander an der Spitze vollstandig geschlossene Spatha
(Raap nach Penz ig , Pflanzen-Teratologie II. 445).

B. Der Kolben. Der Blutenstand der ^Vraceen ist von Grund aus sehr einformig;
wie aber der Blutenstand der Leguminosen^ trotz der Beschrankung auf die von der
Traube abzuleitenden Blutenstandsformen, doch noch in sehr verschiedener \TOise
entwickelt wird, so finden wir auch bei den Araceen, trotzdem der Blutenstand
allemal eine Ahre oder Kolben ist, mancherlei Abstufungen.

Abgesehen von einigen Bildungsabweichungen, bei denen am Grunde des Kolbens
Verzweigung vorkommt, ist der Blutenstand normal eine Ahre mit vorblattlosen
Bluten. Die Anordnung der Bluten ist in den meisten Blutenstanden spiralig, in
vielen Fallen jedoch auch quirlig. Die Zahl der Falle, in denen die Bluten von-
einander entferntstehend eine Spirale bilden, ist gering; es ist dies nur bei Pothos
remotus und einigen Verwandten, bei Arisarum und manchen Arisaema (in der
mannlichen Infloreszenz) der Fall. Sonst sind immer die Bluten dicht gedrangt, so
dafi wir dann auch die Parastichen deutlichst hervortreten sehen. Es ist aber auch
die Quirlstellung ziemlich verbreitet. Im ubrigen* vergleiche man die Besprechung
der Blutenstande bei den Aroideae (IV. 23 F, S. 8).

Sehen wir von den einzelnen Unterfamilien ab und betrachten die Ausbildung
des Kolbens ganz im allgemeinen, so konnen wir folgende Stufen unterscheiden:

I. Stufe. Der Kolben ist bis zur Spitze gleichmafiig mit Zwitterbluten besetzt. —
Pothos, Anthurium, Monstera, Spathiphyllum usw. usw.

II. Stufe. Der Kolben tragt bis zur Spitze Bluten; aber dieselben sind ein-
geschlechtlich.
a) Die unteren Bluten sind weiblich, die oberen mannlich; zwischen der weiblichen

und der mannlichen Infloreszenz keine Lucke, wohl aber Zwitterbluten. —
Asterostigma, Taccarum, Zantedeschia, Peltandra^ Aglaodorum, Aglaonema,
Homalomena.

b) Die seitlichen Bluten sind weiblich, die der Mittelreihen mannlich: Spathi-
carpa.
HI. Stufe. Der Kolben tragt bis zur Spitze eingeschlechtliche BJuten; aber ein

Teil der Blutenanlagen kommt nicht zur sexuellen Entwicklung, tragt nur Stami-
nodien oder Pistillodien. Die Staminodialbluten stehen zwischen der mannlichen
und weiblichen Infloreszenz.
a) Der Kolben ist an der von den Staminodialbluten besetzten Stelle ungefahr

ebenso Hick oder dunn als die weibliche oder mannliche Infloreszenz. —
Anubias, Philodendron. •

b) Der Kolben ist an der von den Staminodialbluten besetzten Stelle dunner als
die fertile weibliche oder mannliche Infloreszenz. — Caladium, Xanthosoma,
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Syngonium, Remusatva, Philonolioh.' — Man wird leicbt zu der Ansicht
neigen, die Verkummerung der Bliiten zwischen mannlicher und weiblicher
Infloreszenz sei auf den Druck zuruckzufiihren, welcher an dieser Stelle von
der eiogeschnurten Spatha ausgeiibt wird; nun gibt es aber ebenso viele In-
floreszenzen in unserer Familie (z. B. Sauromatum, Typhonium), wo zwischen
mannlicher • und weiblicher Infloreszenz Blutenrudimente sitzen, die nur eine
schwache Entwicklung erlangen, und doch ist die Spatha an dieser Stelle nicht
eingeschnurt. Es ist also weder die Einschnurung des Kolbens immer auf
eine Einschnurung der Spatha zuruckzufiihren, noch kann bebauptet werden,
daB die Spatha sich den Einschniirungen des Kolbens anschmiegen und da-
durch selbst eingeschnurt werden miisse.
IV. Stufe. Der Kolben ist unterhalb und oberhalb oder nur oberhalb der mann-

lichen Infloreszenz mit. rudimentaren Blutenanlagen oder mit Staminodialbluten
besetzt. — Schismatoglottis, Bucephalandra, Microcasia, Piptospatha, Alocasia}

Helicodiceros, Arisaema fLmbriatum, Typhonodorum} Mangonia.
V. Stufe. Die oberhalb der mannlichen Infloreszenz befindlichen rudimentaren

Blutenanlagen kommen gar nicht zur Ausgliederung, sondern bilden einen un-
gegliederten keulenformigen, zylindrischen oder. schwanzformigen Anhang. —
Amorphophallus, Arum, Typhonium, JSauromatum, Arisaema,

VI. Stufe. Der Kolben ist zwischen weiblicher und mannlicher Infloreszenz stellen-
weise bliitenlos. — Dieffenbachia.

VII. Stufe. Der Kolben ist zwischen weiblicher und mannlicher Infloreszenz ganz
nackt, die Zahl der weiblichen Bliiten gering: Ariopsis, Cryptocoryne, Stylo-
chiton.

VIII. Stufe. Der Kolben ist zwischen weiblicher und mannlicher Infloreszenz ganz
nackt, die weibliche Infloreszenz auf eine Blute reduziert. — Ambrosinia, Pistia.

Wenn auch dariiber kein Zweifel bestehen kann, dafi diese Reihe ein stufenweises
Fortschreiten bezeichnet, so konnte man doch fragen, ob es nicht richtiger sei, die
Stufen in umgekehrter Reihenfolge aufeinander folgen zu lassen. Wir sehen ja doch,
daB z. B. ein kummerlich ernahrtes, noch nicht sehr groB gewordenes Anthurium
kleine Kolben mit wenig Bliiten entwickelt, daB dieselbe Pflanze aber, kraftig ernahrt
und groBer geworden, drei- bis viermal groBere .Kolben mit zahlreichen Bliiten ent-
wickelt. Feaier finden wir in der Infloreszenz von Pistia stratiotes manchmal nur
4 Bliiten, manchmal 5—8. Sollte man sich da nicht auch wohl vorstellen konnen,
daB aus mfloreszenzen mit wenigen weiblichen und mannlichen Bliiten sich solche mit
zahlreichen weiblichen und mannlichen Bliiten entwickelt hatten? Ich glaube nicht;
denn in den angefiihrten Fallen haben wir es lediglich mit Entwicklungserscheinungen
zu tun, die von auBeren Einflussen, und zwar ganz unmittelbar, abhangig sind. Der
phylogenetische Zustand, welcher in der Infloreszenz von Anthurium in Betracht kommt,
ist nicht die Zahl der Bliiten, sondern vielmehr der, daB dieselben zwitterig perigonial
und liickenlos aneinander gefiigt sind, und der phylogenetische Zustand von Pistia ist
dadurch charakterisiert, daB eine weibliche Blute ein ganz bestimmtes Stellungsverhaltnis
zu einigen gunstig stehenden Staubblattbluten zeigt. Dieses Stellungsverhaltnis ist ein
kompliziertes mit stark ausgebildeter Arbeitsteiliing; jedes seitwarts hinzukommende
Pistill wiirde das jetzt' bestehende giinstige Verhaltnis, wo eine Narbe gerade hinter
der Offhung der Spatha liegt, beeintrachtigen. Ebenso zeigen alle Stufen von II.—VI.
eine Arbeitsteilung, und zwar eine Zunahme derselben, je hoher die Stufennummer ist.
Die Zahl der zu befruchtenden Pistille ist inrnier geringer, als sie bei derselben Lange
des Kolbens auf der ersten Stufe sein wiirde, und die Zahl der befruchtenden Staub-
blatter ist in demselben Verhaltnis geringer; aber Staubblatter und. Pistille stehen in
demjenigen Stellungsverhaltnis, welches wir auch bei vielen anderen nicht anemophilen
monozischen Infloreszenzen finden, und welches fur die Bestaubung ein besonders
gunstiges ist. Wo der Kolbenanhang entwickelt ist, ist die Arbeitsteilung in der W.eise
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vorgeschritten, daB ein Teil der Blutenanlag#en vereinigt als Wegweiser fur die Insekten'
Verwendung findet; ich sage au&driicklich: Verwendung findet—, weil ich die primare
Ursache fur diese Bildung 'nicht in der Ziichtung der Insekten sehe, sondern darin
finde, daG die Produktion der mannlichen Bliilen anfangs eine Uberproduktion war,
die sich allmahlich dem Verbrauch gemaB beschrankte. Ein anderer Teil der rudimen-
taren Bliitenanlagen (Arum) findet bekanntlich Verwendung bei dem teilweisen Ver-
schluB der Spatharohre, welche die weibliche Infloreszenz umschlieBt.

DaB auf alien diesen letzteren Stufen unserer Reihe eine vorteilhafte Arbeitsteilung
erreicht ist, ersehen wir auch daraus, daB wir bei den auf diesen Stufen stehenden
Araceen in der Regel, wenn uberhaupt Befruchtung stattgefunden hat, alle Gynaceen
oder Pistille zu Fruchten entwickelt finden, wahrend bei den Araceen der Stufe I. in
der Regel nur ein Teil der vielen Pistille zu Fruchten sich umbildet und in einzelnen
Fallen, so z. B. bei dem mit langen Kolben versehenea Anthurium brachyganatum
und mehreren an der en, immer nur die unteren Gynaceen re i fen. Hier ist eben die
Arbeitsteilung noch nicht so weit vorgeschritten, der Spielraum bei der Befruchtung
ein groBerer.

Diese Arbeitsteilung der Bluten ist eine ganz verbreitete Erscheinung; aber sie ist
einer der am spatesten eintretenden phylogenetischen Prozesse, und darum sehen wir
sie innerhalb der Araceen in verschiedeneft Gruppen, welche sich schon langst von-
einander gesondert haben, eintreten. Die hochste Arbeitsteilung nach dieser.Richtung,.
"der Diozismus, ist in unserer Familie nur bei einigen Arten von Arisaema anzutrenen,
z. B. bei A. ringens.

Es lassen sich diese Verhaltnisse auch noch von dem Gesichtspunkt aus betrachten,
daB in dem Organismus selbst zwischen den einzelngn Organen ein Kampf urn das
Dasein resp. um die Entwicklung erfolgt. Die letztere wird da begiinstigt, wo bei den
Eltern wiederholt der Gebrauch erfolgte, oder die mannlichen und die weiblichen Zell-
kerne werden in derjenigen Region konzentriert, in der sie bei den Vorfahren zuletzt
immer Verwendung fanden. Wir sehen zwar sehr oft um die Gynaceen der weib-
lichen Infloreszenz Staminodien zur Entwicklung kommen, aber sie sind nicht mehr, wie -
die echten Staubblatter, die Trager mannlicher Sexualzellen; diese werden nur in der
oberen Region des Eolbens normal ausgebildet. Fur die stoffliche Sonderung spricht
auch der Umstand, daB wir in so vielen androgynen Infloreszenzen der Araceen an
der Grenze der mannlichen und weiblichen Infloreszenz noch Zwitterbluten finden,
sonst aber nicht.

Abnorme Entwicklung der Kolben.
Wahrend allgemein die Bluten der Araceen am Kolben ohne Tragblatter stehen,

finden wir hin und wieder bei Anthurium Laucheanum G. Koch am Grunde einer
der unteren Bluten eine Braktee, und bei Anthurium Scherxerianum Schott kommen
mitunter Infloreszenzen vor, welche im groBeren unteren Teil unter jeder foft ver-
kummernden) Blute eine ziemlich groBe, weiBe oder rote, loffelformige Braktee tragen
(Gard. Chronicle [4880] I. 808, Fig. 139; [1881]#I. 179; [1882] I. 377; Masters,
Veget. Terat., deutsche Ubersetzung, 4 H , Fig. ^04). Es ist dies eine. ahnliche Er-
scheinung, wie ich sie 1872 bei Barbaraea vulgaris beobachtet habe (A. Engler, Uber
monstrose Bluten von Barbaraea vulgaris, ein Beitrag zur Bestatigung des Dedoublements
in der Gruciferenblute, Flora [1872] 449—456), bei der auch die sonst den Gruciferen
fehlenden Brakteen entwickelt wurden. Man kann hieraus schlieBen, daB sowohl bei
Araceen wie bei Cruciferen urspriinglich Brakteen vorhanden waren.

VerhaltnismaBig selten treten Verflachungen, Verzweigungen und Ver-
kummerungen der Kolben auf. Verflachung des Kolbens wurde beobachtet bei
einem unbestimmten Arum (Masters, Veget. Teratol. 329). — Von Verzweigungen
ist besonders auffallend eine gabelige Spaltung des Kolbens bei dem Bastard Anthurium
Froebelii Hort. (Gartenflora XXXVII. [1888] 604, Fig. 133, und Engler, Araceae-Po-
thoideae in Pflanzenreich IV. 23B, 244).
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Dieselbe gabelige Spaltung tritt bei# einem anderen Bastard, dem Anthurium
macrolobium Hort. Bull [A. leuconeurum X pedatoradiatum) auf (Costerus and J. J.
Smith in Ann. Jard. Buitenzorg XIX. [1904] 72, pi. X. Fig. 20). Ahnliches beobachteten
bei Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. A. Braun (Verhandl. d. bot. Ver. f. d. Prov.
Brandenburg [1859] 96) und Baillon (Bull. mens. de la Soc. Linn, de Paris n. 32
[1880] 254). Erne interessante Gabelung des Kolbenanhangs wurde von W. Bailey
bei Arisaema triphyllum (L.) Torr. beobachtet (Bull. Torrey Bot. Club IX. [1882] 90),
doch wird dieser Fall von Bailey als Verwachsung zweier Kolben aufgefaBt. Wahrend
in den angefuhrten Fallen der Vegetationspunkt sich gespalten hat, treten bei Zante-
deschia aethiopica nicht selten Auszweigungen des Kolbens an seinem Grunde auf, wie
sie in meiner Bearbeitung der Araceae-Philodmdroideae im Pflanzenreich IV. 23Dc,
64, Fig. 29, abgebildet sind, und zwar sowohl bei Vorhandensein einer Spatha (a. a. 0.
Fig. 29(7, iF, (?), wie bei Enjwicklung zweier Spathen (a. a. 0. Fig. 29-E/).

Endlich ist auch noch Verkummerung eines Eolbens bei einem auf Java kultivierten
Anthurium (spec.) mit nur 6 Bliiten beobachtet worden (Costerus and J. J. Smith
in Ann. Jard. Buitenzorg XXHI. [1910] 3).

Verwachsungen von 2 Bliiten an den Eolben treten in einigen Gattungen
auf, so bei Acorus, Monstera deliciosa Liebm., Baphidophora pinnatifida, Alocasia spec,
Caladium spec. (Delpino, Teoria generale della Fillotassi, p. 213).

Verwachsung der Stiele zweier Infloreszenzen haben Costerus and J. J.
Smith (Ann. Jard. Buitenzorg XXIII. [1910] 3) bei Alocasia macrorrhiza (L.) Schott
angenommen. Es ist jedoch ohne Untersuchung des basalen Teiles mit den Biatt-
scheiden und Niederblattern nicht zu entscheiden, ob es sich hierbei wirklich um
Verwachsung zweier, einem Sympodium angehorigen Bliitenstande oder um abnorme
Verzweigung (Spaltung) eines PeMunculus handelt. Mir scheint auch das erstere wahr-
scheinlicher, da ja auch bei Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. deutlich Verwachsung
dreier Schafte beobachtet- wurde, von denen der eine etwas kiirzer war als die beiden
anderen (Goeschke in Dammer's Ubersetzung von Masters Veget. Teratology, S. 55).

Zur Anatomie der Kolbenanhange. In seiner grundlichen zweiten Abhandlung
iiber die Bliitenwarme bei Arum italicum (Wichligste Literatur S. 4 unter F, Halle
[1884], Sonderdruck, S. 39ffv Taf. I, II) ist G. Kraus auch auf die Anatomie des
Kolbenanhangs oder der Appendix eingegangen, mit der im wesentlichen auch die der
Appendices bei mehreren andereri Aroideae und den Colocasioideac iibereinstimmt.

1. Im Innern der Appendix findet sich ein zentrales, hyalines, groBmaschiges Ge-
webe, in welchem die Leitbiindel nach oben verlaufen; seine Zellen sind wasser-
und glykosehaltig. Kraus nennt es Wassergewebe oder Wasserzylinder, weil
seine Hauptfunktion offenbar die ist, Wasser zu halten und abzugeben, wie sich
deutlich darin zeigt, dafl es, anfanglich wasserreich, nach dem Erwarmen ge-
wohnlich zerrissen und halb vertrocknet erscheint.

2. Der Wasserzylinder ist umgeben von dem Starkemantel, einem dicken Parenchym-
mantel, dessen etwas engere is^diametrische Zellen mit zusammengesetzten Starke-
kornern vollgepfropft sind und auBerdem reichlich zwischen sich Raphidenschlauche
eingesprengt enthalten. . .

3. An der Oberflache befindet sich ein papillares spaltenarmes Epithel, das
gleichfalls starkehaltig ist und nicht als wahre Epidermis angesehen werden kann.

Der Stiel der Appendix besteht aus denselben Geweben, besitzt aber einen nur
schmalen Starkemantel.

Kraus bespricht an anderer Stelle der oben zitierten Abhandlung (S. 47 ff.) auch
die makroskopische Prufung des Starkegehaltes der Kolben von Arum italicum wahrend
und nach der Erwarmung durch Bestreichung von Langs- und Querschnitten des Kolbens
mit verdunnter Jodlosung. Wahrend der Erwarmung werden alle Teile des Kolbens
mit Ausnahme des Wassergewebes der Appendix und meist auch des Stieles schwarz-
blau, ebenso das Wassergewebe unterhalb des Stieles. Am folgenden Morgen nach der
Erwarmung werden Appendix und Antheren mehr oder weniger gelb, alles ubrige-wie
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vorher schwarzblau. Am zweiten Nachmittag nach Entlassung der Tiere werden alle
Teile bis auf die Pistille, das Polster unter den Antheren und die Basis der geschwanzten
sterilon Blutenrudimente (»Sperrhaare« bei Kraus) gelb. Das erste Stadium habe ich
auch vor dem Eintritt der Erwarmung bei Sauromatum, Alocasia odora und anderen
Arten dieser Gattung wahrgenommen; und morphologisch von Interesse ist, da£ die
gefurchte Appendix von Alocasia und die glatte von Sauromatum und Arum so wie
die mannliche Infloreszenz derselben Kolben sich in gleicher Weiee tief blauschwarz
far ben.

Eine vergleichend anatomische Untersuchung der Kolben und ihrer Appendices in
einem botanischen Garten der Tropen durfte pflanzenphysiologisch von Interesse sein. In
unseren Gewachshausern kann man wohl Vorstudien machen, aber fur umfassendere
Arbeiten ist das Blutenmaterial meist zu diirftig.

Das Papillarepithel besteht aus im GrundriB fast isoth'ametrischen Zellen, die nur
in ihrem unteren Drittel untereinander luckenlos verbunden, nach oben aber in stumpfe
freie Kegel ausgehen; im unteren Teil sind die Zellen mit zusammengesetzten Starke-
kornern, welche denen des Starkemantels gleichen, dicht gefullt und bergen hier auch
den Zellkern, wahrend die freie Papille mit dichtem Protoplasma gefullt ist, das von
sehr kleinen Mikrosomen vollig gleichmaBig durrhsetzt ist. Die Wand der Zellen ist
rings gleich dunn und mit eiuer feinen gleichartigen Kutikula uberzogen. GleichmaBig
zwischen den Papillen sind starkehaltige Spaltoffnungen, bei Arum italicum durch-
schnittlich 20—23 auf einen D-mm verteilt, so wenige, als gewohnlich die Blatter
von Pflanzen sehr trockenen Bodens aufweisen. Kraus vermutet, daB mit der'geringen
Zahl der Spaltoffnungen die haufige Injektion der Interzellularen der Appendix mit
flussigem Wasser nach der Erwarmung in Zusammenhang zu bringen ist, da der Wasser-
dampf nur an wenigen Stellen direkt austreten kann.

(Iber das Warmephanomen bei den Araceen und den Verbrauch der Knollen-
Starke. Nachdem J. B. de Lamarck zuerst im Jahre 1777 (Flore francaise III. [1778]
538 und Encyclopedic methodique Bot. HI. [1789] 9) an den Blutenstanden von Arum
italicum und A. maculatum erhohte Temperaturen beobachtet hatte, haben zahlreiche
Forscher dies Phanomen wiederholt beobachtet und festgestellt, daB, wenn die Ober-
flache durch Zusammenhaufen zahlreicher Blutenstande verringert wird, wenn ferner die
Transpiration durch Sattigung der Atmosphare mit Wasserdampf herabgedriickt wird,
die Warmestauung leicht nachgewiesen werden kann. Die ersten exakteren Unter-
suchungen wurden von Senebier angestellt. Er erhielt durch Anlegen eines Thermo-
meters an den Kolben einer mittags 3 Uhr sich offnenden Spatha von Arum macu-
latum + 0,5° UberschuB uber die AuBentemperatur, welcher zwischen 7 und 8 Uhr
abends + 8 , 1 3 ° betrug, um bis zum nachsten Morgen zu verschwinden. Herbert
(Journ. de physique, de chimie, d'hist. nat. et des arts LIX. [1804] SI8Off.) beobachtete
auf der Insel Bourbon bei Alocasia odora, deren Spatha sich stets wahrend der Nacht
offnete, kurz vor Sonnenaufgang am Kolben einen TemperaturiiberschuB von 31,25° und
stellte namentlich durch Herausbohrung des Markkorpers der Kolben fest, daB diese
einen vollig normalen Temperaturverlauf zeigen, dafi die Warmeproduktion lediglich in
der aus den staminodialen Blutenrudimenten bestehenden periphcrischen Schicht er-
folgt. Th. de Saussure stellte bei Arum maculatum und Dracunculus vulgaris fest,
daB die zutage tretende Erwarmung dem AtmungsprozeB zuzuschreiben ist, daB am
ersten Abend die Erwarmungsperiode in der Appendix, am zweiten Tage in den Sexual-
organ en, und zwar hauptsachlich in den mannlichen Bliiten lokalisiert ist.

Nach mehreren Versuchen mit negativem Resultat konnte Goeppert bei Dracun-
culus in der mannlichen Infloreszenz einen TemperaturiiberschuB von 4 4° feststellen.
A. Brongniarts Beobachtungen an Alocasia odora ergaben im Gegensatz zu den Be-
obachtungen Herberts in den Tropen eine periodische Wiederkehr der Erwarmung
an 6 Tagen, und zwar am starksten am obersten Teil des Kolbens. Vrolik und
de Yriese zeigten einmal, daB zu niedrige AuBentemperatur eine Modifizierung der
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Bliitenentwicklung zur Folge habe und eine einige Tage lang andauernde periodische Er-
warmung des Kolbens. A. yon Beck und Bergsma stellten sehr genaue Untersuchung
mit Hilfe einer Thcrmonadel an Alocasia odora 5 Tage hindurch an und fanden, daB an
den beiden ersten Tagen die Eigenwarine der Anfheren bedeutend hoher ist als die-
jenige der Appendix; am dritten Tage wiesen die Staminodien einen Temperaturuber-
schuB von 20,24° auf, am vierten Tage einen solchen von W^M0 und am fiinften
Tage 15,56°, wahrend die Erwarmung der Antheren am 4. und 5. Tage verschwindet.
Auch Dutrochet operierte mit der Thermonadel an Arum maculatum und fand die
Maxima am Tage, die Minima in der Nacht. Er gibt nicht allein 4 Perioden, sondern
diese auch mit wechselnder Lage des Maximums an.

G. Kraus (s. Wichtigste Literatur S. 4 unter F) stellte besonders griindliche Be-
obachtungen an Arum italicum in Italien und an A. maculatum an. Bei ersterem
verlauft die Bliitezeit von einem Nachmittag zum anderen. Nachdem von Mittag ab die
Spathen angeschwollen sind, Gndet das Aufbrechen der Spathen und Sichtbarwerden der
Appendix von 2—3 Uhr ab statt; um 4 Uhr ist gewohnlich alles in voller Blute und wird
die Warme der Appendix so intensiv, daB sie durch Anfuhlen leicht konstatiert werden
kann, und der Geruch, der die Tiere zunachst anlockt, verbreitet sich. Die Narben
der Pistille sind jetzt ausgebreitet und reif,' die Antheren noch vollstandig geschlosseo.
Die Warmeentwicklung macht am Abend und in der Nacht unter fortwahrender
Steigerung ihren Periodengang. Am fruhen Morgen findet man die Appendices nicht
mehr, wohl aber die Sliele derselben, Antheren und auch Pistille noch deutlich
warm; die Narben sind an Stelle der zusammengefallenen Papillen mit einem Zucker-
tropfen bedeckt, von dem die gefangenen Tiere sich nahren. Am spateren Vormittag
offnen sich die Antheren, der Pollen fallt in den Kessel und auf die gefangenen In-
sekten. Aber erst am Mittag, haufiger erst in den ersten Stunden des Nachmittags
(oft sogar noch spater) erfolgt das Welken der geschwanzten Pistillodien (Organa neutraj
und gibt den Mucken Gelegenheit zu entfliehen — zu einer Zeit also, wo .bereits neue,
durch Geruch und Warme lockende Infloreszenzen often und zum Einfangen der pollen-
beladenen Tiere bereit sind. Wie zu erwarten war, ergaben spater angestellte Beob-
achtungen von G. Kraus an Arum maculatum volligste Ubereinstimmung mit den.
bei A. italicum gewonnenen Resultaten.

Er kritisiert auch die obigen Angaben Dutrochet's, zu denen seine Beobachtungen
hinsichtlich der Perioden in Widerspruch stehen, folgendermaBen: >Vor allem darf
man nicht vergessen, daB Dutrochet in diesem Falle nicht bloB von der Keule, son-
dern auch von den Paroxysmen (Perioden) der Antheren und weiblichen Bliiten spricht.
Nehmen wir seine Angaben fiber die Keule allein, so gibt er allerdings auch hier einen
fiber 3 Tage sich wiederhoJenden Periodengang an. Aber es ist wohl zu beachten, daB
Dutrochet thermoelektrisch gearbeitet und am ersten und dritten Tage nur auf diesem
Wege wahrnehmbare, nach zehntel Graden zahlende Warmemengen und Maxima findet.
Diese beiden Perioden sind aber keine Besonderheit des Arum-Kolbens, sondern ein von
Dutrochet selbst entiecktes gemeinschaftliches tagliches Merkmal aller Pflanzenteile;
diese geringwertigen Perioden gehoren nicht zur eigentlichen Warmeperiode. Kraus hat
dann auch noch Sauromatunij Pkilodmdron macrophyllumy P. albovaginatum und
Zantedeschia aethiopica gepriift und kam zu dem Resultat, daB Zantedeschia thermo-
metrisch keine Warmeentwicklung zeigt, die Philodendron dagegen eine einmalige kraf-
tige Warmeperiode. Andeutungen einer sehr geringwertigen Periode an den vorher-
gehenden oder nachfolgenden Tagen sind da.

Die Erfahrungen von G. Kraus sprechen da fur, daB die EiweiBstofTe wahrend der
Atmung der Araceen nicht wesentlich in Mitleidenschaft gezogen werden.

Das Experiment lehrt, daB in den meisten Fallen Kohlenhydrate, bei Arum ita-
licum im Betrage von 77,8%, oder nahe verwandte Stoffe veratmet werden, ferner, dafl
die veratmeten Substanzmengen oft nicht unbetrachtlich sind, und schlieBlich, daB die
Verbrennungswarme des Kohlenstofles 8000 Kalorien betragt; so ist als sicher anzu-
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nehmen, daB in den Zellkomplexen, in denen eine lebhafte Oxydation erfolgt, nicht
unerhebliche Temperatursteigerungen erzielt werden.

G. Kraus stellte fest, daB in wenigen Stunden bis zu 7 4 % der Trockensubstanz
veratmet werden, hingegen die in der Appendix befindlichen Pflanzensauren sich bei der
Erwarmung ansehnlich vermehren.

Leick, der in den Jahren 1910 —1915 in seinen yerscbiedenen Arbeiten uber
das Warmephanomen der Araceenbliitenstande die gesamte Literatur uber diesen Gegen-
stand sorgfaltig revidiert hat, gibt in den Ber. d. Deutsch. bot. Ges^XXXIH. (1916)
522 ff. eine Zusammenstellung der fruher von anderen Forschern und von ihm selbst
beobachteten Erscheinungen, aus der ich im AnschluB an das bereits oben Mitgeteilte
noch folgendes hervorhebe:

Bei Monstera deliciosa und Philodendron pinnatifidum ist der Kolbengipfel meist
nur wenig tioher temperiert als der mittlere Teil des Kolbens. Ja, bei beiden Arten
kommt es vor, daB zeitweise die Kolbenmitte den Kolbengipfel urn ein geringes an
Eigenwarme ubertrifft. Bei Alocasia odora scheineri nur zu Beginn der Erwarmung
die unter dem Gipfel stehenden normalen mannlichen Bliiten eiwas warmer als der
terminale mit Staminodien bedeckte Teil zu sein. Nach kurzer Zeit erweist er sich
als der Hauptsitz der Warmeenlbindung. Bei Arum und Sauromatum wurden die
hochsten Eigenwarmegrade ausschlieBlich an der Appendix gemessen.

Der maximale TemperaturiiberschuB ist nicht nur bei den einzelnen Arten sehr
verschieden, sondern schwankt auch bei derselben Art je nach Lufttemperatur, Ent-
wicklungszustand und Versuchsanordnung. Der Zeitpunkt der maximalen Erwarmung ist
zwar nicht unbedeutenden Schwankungen unterworfen, laBt aber trotzdem fur jede Art
eine gewisse Stetigkeit erkennen. Mit Ausnahme von Monstera deliciosa zeigen alle
untersuchten Araceenbliitenstande an ihrer Basis sehr viel geringere Eigenwarme als
in den hoher gelegenen Kolbenregionen; die hochsten Temperaturen weisen die nackten
Appendices auf. Ohne Ausnahme tritt das erste Eigenwarmemaximum vor der Offnung
der Antheren auf.

Die Warmeproduktion ist unmittelbare* Folge der pbjsiologischen Oxydation. Der
aus den verkummerten, an Reservestarke reichen Staubblattanlagen bestehende Rinden-
mantel des Kolbens ist durchweg warmer als die tiefer gelegenen Kolbenteile.

Leick unterscheidet nach den alierdings im Verhaltnis zur Zahl der bekannten
Araceen sehr geringen Zahl von Beobachtungen 4 Typen:

1. Den Monstera-Typus. Erwarmung des Kolbens ohne ausgepragte Lokalisation.
Kolbenmitte und Kolbenbasis anfangs warmer als der .Kolbengipfel. Das Maximum
des ersten Blutetages, 1,5 — 3°, wird am zweiten Tage-bei Ausstreuung der An-
theren erheblich groBer, 11,6—12,9°, wahrend am dritten Tage nur 2,7—6°

'erreicht werden.
2. Den Philodendron-Typus. Hier, wo mannliche und weibliche Infloreszenz ge-

schieden sind, erwarmt sich der mannliche Teil des Kolbens ganz erheblich starker
als der weibliche. AuBerdem treten hier nur 2 Maxima an t aufeinander folgen-
den Tagen auf, und zwar ist das zweite, mit der Pollenemission zusammenfallende
das ansehnlichste.

3. Den Alocasia-Typus*). 3 bis 5 Maxima, von denen meist das zweite das be-
trachtlichster Haupterwarmung in dem mit Staminodien bedeckten Kolbengipfel. Im
Anfang ist die nach der Mitte zu gelegene Antherenzone am warmsten; spater
verschiebt sich das Maximum nach aufwarts.

4. Den Arum-Typus,. von dem Leick nur Sauromatum anfuhrt, wahrend aufier
Dracunculus noch viele mit Arum verwandte Gattungen und die Amorphophalli
dazu gehoren. Die Temperatursteigerung erreicht schon am ersten Tage ihren
hochsten Betrag im Kolbengipfel, das zweite nur unbedeutende Maximum fallt in die

*) Leick spricht immer von Colocasia-Typus. Die mehrfach untersuchte Pflanze ist aber
Alocasia odora.
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Antherenzone. Die Erwarmung beginnt mit der Spathenoflhung und erreicht in
den Abendstunden ibr betrachtliches Maximum in der aus der Scbeide hervor-
ragenden Appendix. .

Del pin o und Kraus erblicken in dieser Warmeproduktion ein Mittel zur Insekten-
anlockung. Den Insekten ist der -warme Schlupfwinkel in der Nacht erwiinscht. Die
Thermophorwirkung soil uns das Vorhandensein der im iibrigen vollig funktionslosen
Appendix erst verstandlich machen. Ich bin aber aufierdem der Meinung, dafi das
kraftige Wachstum der Appendix der Entwicklung der Staubblatter in der oberen Zone
des Kolbens hinderlich ist und eben die eigenartige Bildung der Appendix zur Folge
hat. Auch finde ich, dafi dieselbe als Leitstange fur die in die geschlossene Spatha
vordringenden Insekten eine biologische Bedeutung hat.

Die Bliiten der Araceae. Die vergleichende Methode, welche auf alle bekannten
Formen der Araceae eingeht, zeigt, dafi in dieser Familie sich eine allmahlige Verein-
fachung von dem verbreitetsten Tvpus der Monokotyledonenblute bis zur einfachsten
Form der Bliite, dem einzelnen Staubblatt oder dem einzelnen Karpell, vollzogen hat,
wahrend andererseits in wenigen Fallen eine Bereicherung der normalen Zahl der Glieder
stattgefunden hat. Man wird die schrittweise Vereinfachung am besten verfolgen konnen,
wenn man darauf achtet, dafi neben den Veranderungen in der Bliite bis zu einem
gewissen Grade Konstanz in anderen Verhaltnissen besteht.

Die Araceae umfassen sehr viele Gattungen, deren Bluten dem haufigsten Typus
der Monokotyledonen, welcher in der Formel P § - f - § A § - | - | G(§)*) seinen Ausdruck
findet, angehoren. Wir werden daher von diesen Gattungen auszugehen haben. Zuvor
seien aber noch ein paar Worte iiber den Einsatz der Blute gesagt. Es finden sich
sowohl trimere (nach dem Schema P3 + 3 A 3 + 3 G3) als dimere. Bluten (P2 + 2
A2 + 2G2) ; Tragb la t t e r und Vorbla t te r fehlen s t e t s in no rma len Bluten-
s tan den der Araceen (vgl. oben S. 25). Die trimeren Bluten sind meist so orientiert,
dafi das unpaare Tepalum des aufieren Perigons nach vorn steht ==; seltener findet das

Gegenteil statt, wie z. B. bei Orontium aquaticum und Spathiphyllum blandum. Bei
anderen Arten von Spathiphyllum aber treffen wir die zuerst angedeuteten Stellungs-
verhaltnisse. Auch die Narben haben bei trimeren Bluten verschiedene Stellung; so
bei Alocasia indica ==, bei A. Lowii ==, bei Homalomena Zollingeri beide Stellungen
an demselben Kolben.

Dergleichen Beispiele konnte ich mehr anfiihren, um zu zeigen, dafi die Orientierung
der Araceenblute veranderlich ist. Immerhin kann man aber sagen, dafi in den meisten
Fallen das unpaare Tepalum des aufieren Kreises und ebenso der unpaare Narbenlappen
nach unten gerichtet ist. In den dimeren Bluten stehen die Tepala des aufieren Perigons
rechts und links von der Mediane der Bliite; eine. Ausnahme macht Lysiehitum camt-
chatcense, wo die beiden aufieren Tepala in die Mediane zu liegen kommen.

Ferner ist zu beachten, dafi haufig 2- und 3-gliederige Kreise gemischt vor-
kommen; es ist jedoch hierin durchaus keine Eonstanz bei einer und derselben Art
zu beobachten. Auch die urspriingliche Knospenlage, welche valvat ist, ist sehr oft
gestort.

Betrachten wir nun folgende Formeln:

Spathiphyllum P 3 + 3 A 3 . + 3 G 3
Spathiph. Sect. Massowia P(3 + 3) A3 + 3 G3
Holochlamys P (2 + 2) A 2 + 2 G 2
Anepsias A 2 + 2 G 2 + (2—4)
Bhodospatha A 2 + 2 G 2

*) P bedeutet Perigon, A Androeceum, G Gynaeceum; 2 + 2, daQ 1 2-gliederige Quirle,
3 + 3} daC 2 3-gliederige miteinander alternierende Quirle vorhanden sind, ( ), dafi die Glieder
verwachsen sind.
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Stenospermation
Monstera
Epipremnum •
Scindapsus

A 2 + 2 G 2
A 2 +- 2 G 2
A 2 + 2 G \
A2 + 2 G 1 - 2 ?

Alle diese Gaitungen stimmen in einem histologischen Merkmal uberein und sind
durch dasselbe von alien anderen Araceen-Gattungen unterschieden, namlich durch das
Vorhandensein von Spikularzellen oder »Interzellularhaaren« im Grundgewebe. Wenn
man auBerdem ihre Ubereinstimmung in der Nervatur, die •Ubereinstimmung in der
Antidromie ihrer zweizeilig gestellten Blatter (mit Ausnahme von Spathiphyllum) be-
rucksichtigt sowie die Annaherung der einzelnen Gattungen aneinander, so wird man
diese Gruppe fur eine natiirliche halten, zugleich aber hieraus den Entwicklungsgang
in der Gestaltung der Gattungen erkennen miissen, vorzugsweise beruhend auf einer
Reduktion der Blutenteile des normalen Typus, in selteneren Fallen auf einer Ver-
mehrung derselben {Anepsias).

Fiigen wir auBerdem hinzu, dafi in dieser Gruppe die Beschaffenheit der Samen-
anlagen und des Nahrgewebes ungleichartig ist, daB die embryologische Beschaffenheit
Anbaltspunkte zur Schaffung von Untergruppen gewahrt, so haben wir damit auf die
Hauptprinzipien hingewiesen, von denen wir uns bei der Feststellung der natiirlichen
Verwandtschaft leiten zu lassen genotigt sind.

Ebenso lehrreich ist die Vergleichung der Gattungen folgender Reihe:

Cyrtosperma
Lasia
Anaphyllum
Urospatha
Dracontium polyphyllum
Dracontium gigas
Echidnium
Dracontium Purdieanum
Amorphophallus Rivieri

(flores singuli)
Amorphophallus silvaticus
Amorphophalli complures
Plesmonium
Thomsonia
Anchomanes
Amorphophalli complures

P
P
P
P
P
P
P
P

2
2
2
2

I
3
2
2

+
+
+
+
+
+
+

G
G
c
G
G
G

2
2
2
2
\
3
2
I

F:

?:
f:
f:

?:
f:

A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

2
2
2
2
2

3
2
2

•2

2
2
2
2
2

+ 2
+ 2
+ 2
+ 2
-4 - 2

* 3

+ 3 + 3
+ 2
+ 2
+ « '

+ 2 Q
— 4 ^

— 4 Q
- 3 2
— 3 Q

G
G
G
G
G
G
G
G
G

: G
: G
: G
: G
:G
: G

I
\
\
2
2

3
\
2 + (2—3)
2

2
3 — \
2 — 3
\
\
1

Ooo—2
0
0

o:
0 \
0 \
OS
0 \
0

0 {
0 \
0 <
0 {
0
0 <

J

1

1

Diese Reihe von Gattungen beginnt mit solchen, deren Blutenformeln den ersten
der vorigen Reihe gleich oder sehr ahnlich sind; ihr anatomischer Bau und ihre Blatt-
stellungsverhaltnisse sind aber verschieden. Uber die Verwandtschaft der 5 ersten
Gattungen mit den folgenden kann bei einem Araceenkenner kein Zweifel sein, und
doch diese sich steigernde Verschiedenheit in den Bliiten, die aber, wie aus der Ver-
gleichung hervorgeht, nur Resultat der Reduktion.ist. In dieser Reihe ist auch der
Cbergang von denjenigen Formen, deren Kolben bis zur Spitze Bliiten tragt, zu den-
jenigen vermittelt, deren Kolben mit einem mehr oder minder langen bliitenlosen An-
hang versehen *st. Anchomanes und Thomsonia stehen in dieser Beziehung vermitlelnd
zwischen Dracontium und Amorphophallus da.

Auch hier lernen wir 2 Falle kennen, bei denen eine Vermehrung der dem Typus
zukommenden" Blutenteile stattfindet; bei Dracontium gigas wird noch ein Staubblatt-
kreis auBer den 2 normalen •gebildet und bei D. Purdieanum das Gynaceum bisweilen
um 2—3 Fruchtblatter bereichert, wie bei Anepsias. Es seien nun gleich die anderen
Falle erwahnt, in denen eine solche Vermehrung der Blutenteile stattfindet. Bei
Typhonodorum enthaiten einzelne mannliche Blviten mehr als 3 + 3 Staubblatter, meist 8,

A. E n g l e r , Das Pflanzenreich. IV (EmbrySphyta siphouogama) 23 A, 3
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welche mileinander zu einem Synandrium verwachsen. Es scbeint mir aber zweifelhaft,
daB hier die Glieder von mehr als 2 Staubblattkreisen miteinander verbunden sind;
es ware moglichi, daB 2 viergliedrige Staubblattkreise arerbunden sind, da auch das
mit einer 3—6-lappigen Narbe versehene Gynaceum wahrscheinlich aus 3—6 Frucht-
blattern gebildet ist. Andererseits gibt es aber bei derselben Pflanze auch wieder Syn-
andrien, die von nur 4 oder 6 Staubblattern gebildet sind.

Ahnlich ist es mit dem Gynaceum von Philodendron^ das bald aus 2, bald aus 3,
4—8 Fruchtblattern gebildet ist, von denen man ebenfalls nicht sicher bestimmen kann,
wie vielen Kreisen sie angehoren.

In den Reihen, die vorhin angefuhrt wurden, lieB sich leicht. der Zusammenhang
der perigonlosen Gattungen und derjenigen mit eingeschlechtlichen Bjuten mit solchen
nacbweisen, deren Bluten dem verbreiteten Monokotyledoneentypus entsprechen. Es sind
nun noch einige Gruppen von Araceen mit eingeschlechtlichen Bluten da, fur welche es
schwer halt, unter den lebenden Formen nahe Verwandte aufzuGnden, die noch Zwitter-
bluten mit Perigon besitzen. So die Colocasioideae mit den Gattungen Colocasia, Re-
musatia, Alocasia, Oonatanthus, Caladium, Xanthosoma, die alle einander ziemlich
nahestehen und folgender Formel in ihrer Blute entsprechen

CT : A(> + S) S=G(2-4).
Nun existiert aber noch die nahe verwandte Gattung Steudnera, deren weibliche

Bluten 2—5 Staminodien enthalten, und somit ist auch erwjesen, daB die Colocasioideae
von Araceen mit Zwitterbluten abstammen mussen.

Ebenso besitzen die weiblichen Bluten der Aroideae-Asterostigmateae Staminodien
und es wird dadurch die Abstammung dieser Gruppe von zwitterblutigen Araceen ebenfalls
dargetan. DaB diese als Staminodien gedeuteten Gebilde nicht Perigonbildungen sein
konnen, geht daraus hervor, daB sie nur bei den weiblichen Bluten angetroffen «werden.

In der Unterfamilie der Aroideae schreitet.die Reduktion der Bluten am weitesten
vor, denn wir haben einerseits Gattungen, bei denen das Gynaceum aus einem einzigen
Fruchtblatt besteht, wie Pinellia, Arisarum} Biarum, Arum, Theriophonum usw., ja
es ist dies bei weitem der haufigste Fall; andererseits gibt es Gattungen, bei denen die
mannlichen Bluten einen zwei- oder dreigliederigen (Dracunculus, Helicodiceros, Arum)
oder auch zwei Staubblattkreise (Arisaema) enthalten. Als Mittelglied zwischen den
Aroideae mit eingeschlechtlichen Bluten und andern mit zweigeschlechtlichen Bluten
durfte Spathicarpa gelten, bei welcher Gattung in den mannlichen Bluten ein rudimentares
Ovarium verborgen ist, wahrend anderseits die weiblichen Bluten Staminodien enthalten.
Wir haben aber noch eine and ere Gattung zu berucksichtigen, die zweifellos zu jden
Aroideae gehort, namlich Stylochiton. Bei dieser* Gattung erweisen sich sowohl die
mannlichen Bluten (A 3 + 3) wie die weiblichen Bluten G (2 — 3) als ursprunglich typische
Monokotyledoneenbliiten; dazu komrnt, daB sowohl die mannlichen Bluten wie die weib-
lichen ein Perigon besitzen, das ahnlich wie das von Anadendron gamotepal ist. Bei
den mannlichen Bluten ist das Perigon sehr niedrig, fast schusselformig, dagegen uber-
ragt es in den weiblichen das Ovarium und umschlieBt dasselbe so vollstandig, daB
nur der Griffel frei hervorragt.

Aus dem Vorangehenden ergibt sich also, daB selbst die einfachsten Bluten der
Araceen, welche aus nur einem Staubblatt bestehen oder nur aus einem Fruchtblatt,
durch zahlreiche Zwischenglieder mit pentazyklischen dreigliedrigen oder zweigliedrigen
Monokotyledoneenbliiten verbunden sind. Es ist ebenso leicht nachzuweisen, daB alle
die mannigfaltigen Gebilde, welche als Hocker, Warzchen, Fadchen zwischen den mann-
lichen und weiblichen Bluten au ft re ten, abortierte Bluten sind. Somit ist der Spadix
der Araceen immer ein Blutenstand, der mit alleiniger Ausnahme einiger diozischer
Arten von Arisaema entweder Zwitterbluten oder Bluten beiderlei Geschlechts tragt,
wobei die Zahl der weiblichen Bluten schlieBlich bedeutend zurucktreten kann, wie bei
Aglaonema, Arisarum, Ambrosinia,. Pistia (und den nahestehenden Lemnaceae). Ent-
wickelt sich in Blutenstanden mit nackten Bluten nur eine einzige weibliche Bliite, die
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aus einem Fruchtblatt besteht, dann steht dasselbe der Spatha gegenuber, sd bei Am-
brosinia, Pistia (wie auch bei den Lemnaceen Lemna und Spirodela).

Verwachsungen innerhalb derselben Blute kommen bei den Araceen sehr haufig
vor; immer verwachsen die Karpelle, wenn deren 2 oder mehr vorhanden sind, und
sehr oft die Staubblatter zu sogenannten Synandrien oder die Staminodien zu Synandrodien;
besonders hauGg ist das bei den Golocasioideae und den Araceae-Aster ostigmateae der Fall;
aber auch bei Pistia verwachsen die zwei Staubblatter der einzelnen mannlichen Bliiten
miteinander. Auch kommt es vor, daB die dichtgedrangten Bluten einer Infloreszenz
miteinander verwachsen, so die weiblichen bei Syngonium, Lagenandra und Crypto-
coryne, die mannlichen bei Ariopsis. Bei Cryptocoryne ist ubrigens noch die Eigen-
tumlichkeit, daB «die weiblichen Bluten einen Quirl bilden, ebenso wie bei Pistia die
mannlichen; es hat demzufolge das Syncarpium von Cryptocoryne groBe Ahnlichkeit
mit einer mehrfacherigen Eapsel.

Wenn niehrere Fruchtblatter miteinander verwachsen, so erfolgt die Verwachsung
bald so, daB die Plazenten parietal werden {Ariopsis, Colocasia, Xanthosoma), bald
so, daB sie zentral werden (Philodendron, Raphidophora} Rhodospatha, Anepsias usw.);
es zeigt sich hierbei, daB die Verwachsung der Samenanlagen tragenden Fruchtblatt-
rander der verschiedenen Karpellarblatter im Zentrum des Ovariums oft keine sehr
innige ist; auch kann die Verwachsung der eingeschlagenen Fruchtblattrander nur an
der Basis stattfinden, und dann entstehen basate Plazenten, die bei einzelnen Gattungen
der Aroideae (Arisaema, Biarum) in die Hohe gehoben sind, so daB es scheint, als
habe sich die Blutenachse in das Ovarium lunein fortgesetzt. Ist in einem solchen
Fall nur eine orthotrope Samenanlage vorhanden, wie bei Biarum, so erscheint diese
dann als Fortsetzung der Achse. Da aber nahe verwandte Gattungen an derselben
Stelle 2, 3 und mehr orthotrope Samenanlagen entwickeln, so ist die Annahme axiler
Samenanlagen ebenso wie die axiler Antheren bei den Araceen vollstandig abzuweisen.
Die Karpellrander tragen Samenanlagen in sehr verschiedener Anzahl. Bei der Gattung
Anepsias bilden dieselben an jeder Plazenta 2—4 — 6 Reihen, das heiBt, es konnen
an jedem Karpellrand drei Reihen von Samenanlagen gebildet werden. Ebenso werden
bei Pistia und wohl auch bei Ambrosinia einige Reihen von Samenanlagen gebildet.
In den meisten Fallen kommt auf jeden Karpellrand eine Reihe; es lafit sich in den
einzelnen Verwandtschaftsreihen von Stufe zu Stufe eine Verminderung in der Zahl der
Samenanlagen verfolgen; bei sehr vielen Gattungen kommen solche nur an der Basis
zur Entwicklung (Monstera, Gonatanthus, Stenospermation, Calla usw.), bei andern
nur an der Spitze des Ovariums [Acorus\ bei andern an der Basis und an der Spitze
(Tkeriophonum), bei andern nur in der Mitte (Lasia, Anaphyllum). Die Falle, wo
die Samenanlagen eines Faches auf eine einzige anatrope oder orthotrope basale reduziert
werden, sind in der Familie sehr zahlreich. Auch sind mehrere Falle vorhanden
(Aglaonema, Orontiwm, einzelne Amorphophalleae), wo das Ovarium sicher aus mehr
als einem Fruchtblatt gebildet ist, wo aber doch nur eine basale Samenanlage-im ganzen
Ovarium sich entwickelt.

Auch die Samenanlagen selbst weisen ebenso wie die Staubblatter in den ver-
schiedenen Unterfamilien, sogar innerhalb einer Unterfamilie mancherlei Verschieden-
heiten auf. Bei den anatropen Samenanlagen kann der Funiculus lang oder kurz sein;
aber namentlich gibt es verschiedene Zwischenstufen zwischen den anatropen und ortho-
tropen Samenanlagen, welche wir als hemianatrope bezeichnen, so namentlich in den
Unterfamilien der Philodendroideae und Colocasioideae, deren Abbildungen man ver-
gleichen wolle.

Bestaubung. Indem ich bezuglich der spezielleren Verhaltnisse auf die Darstellungen
bei den einzelnen Unterfamilien hinweise, beschranke ich mich hier nur auf ganz all-
gemeine Angaben. Bestaubung innerhalb derselben Zwitterbliite ist nur selten moglich
(z. B. bei Stenospermation popayanense) ] haufiger kann dieselbe zwischen den Bluten
desselben Eolbens erfolgen. Da bei den meisten zwitterblutigen Araceen Proterogynie

3*
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vorkoimnt, so sind hauiig die Narben nicht mehr alle empfangnisfahig, wenn die An-
theren ihren Pollen ausstreuen; da nun trotzdem in vielen solchen Fallen samtliche
Pistille eines Kolbens sich zu Friichten entwickeln, so muB die Bestaubung durch Ver-
mittlung von Tieren erfolgt sein, welche den Pollen von alteren Kolben auf jiingere
ubertragen. Hierbei kommt der Umstand zustatten, daB sehr hauflg der Pollen eines
Faches in wurmformigen Massen zusammenhangend heraustritt und einige Zeit am
Kolben hangen blcibt. Bei manchen Gattungen mit Zwitterbliiten, welche von oben
nach unten aufbliihen, wie bei Dracontium, werden ganz offenbar die Narben der unteren
ebenfalls proterogyhen Bluten von deni herunterfallenden Pollen der oberen Bluten be-
staubt; es ist wahrscheinlich, daB aus solchen Typen die groBe Zahl von Araceen her-
vorgegangen ist, deren unterer Kolbenteil weibliche Bluten, deren ^berer mannliche
Bluten tragt.

Dieses so haufige Verhalten wird wiederum sehr mannigfach durch die auBer-
ordentlich verschiedene Gestaltung der Spatha. Namentlich kommt sehr viel darauf an,
ob die Spatha eingeschnurt und an welcher Stelle sie eingeschnurt ist. Wenn die
Spatha gar nicht oder erst oberhalb beider Blutenstande eingeschnurt ist, dann ist viel-
fach Gelegenheit zur Bestaubung innerhalb desselben Kolbens gegeben; dieselbe kann
dann nur, wie z. B. bei Arum maculatum, dadurch verhindert werden, daB die Narben
nicht mehr empfangnisfahig sind, wenn die Antheren desselben Kolbens ausstauben.
Die Zahl der Araceen, bei welchcn dqr Q? Bliitenstand von dem § durch eine Ein-
schniirung der Spatha geschieden ist, ist eine sehr groBe; in manchen Fallen ist der
Durchgang zwischen beiden Bliitenstanden sehr eng und nur ganz kleinen Tierchen
(Dipteren) zuganglich; in vielen solchen Fallen finden wir, daB der Blutenstaub sich ober-
halb der Rohre der Spatha am Grunde ihrer Spreite oder Fahne ansammelt (Alocasia,
Remusatia, Colocasia, Caladium, Xanthosoma, Syngonium, viele Philodendron, Dieffen-
bachia). Sehr eigentiimlich ist die Trennung der Geschlechter bei A?nbrosinia, "wo der
Kolben seitlich zu einer mit der Spatha verwachsenen Scheidewand erweitert ist, welche die
in der vorderen Kammer stehende Q Blute v o n den in der hinteren Kammer befind-
lichen mannlichen Bluten trennt und somit Bestaubung ohne Beihilfe von Tieren ganz
unmoglich macht. Man vergleiche auch die ubrigen Angaben in dem Abschnitte Be-
staubung bei den Aroideae (IV. 23D.f, S. n ) . Der mehr oder weniger angenehme,
manchmal widerlich aashafte Geruch, welchen die Blutenstande der Araceen zur Zeit
der beginnenden Empfangnisfahigkeit der Narben entwickeln, tragt entschieden dazu bei,
Insekten anzulocken; zu dieser Zeit haben aber die Antheren noch nicht ausgestaubt;
dies erfolgt erst spater; demnach werden die' noch im Kessel befindlichen Insekten von
dem herunterfallenden Pollen zurn Teil bedeckt werden; sie werden aber auch da, wo
der Pollen wie bei Typhonium am Grunde der Fahne der Spatha angesammelt wird,
denselbcn dort abstreifen; sie werden auch, dem als Leitstange dienenden Kolben folgend,
den Q1 Bliitenstand ablaufen und von ihm den so oft in wurmformigen Massen aus
den Antheren heraushangcnden Pollen mitnehmen, um ihn bei dem Besuch des nachsten,
seine Narben entwickelnden und einen den betreffenden Insekten zusagenden Geruch
ausstromenden Bliitenstandes dort auf die Q Bluten zu bringen. Als Wegweiser dienen
jedenfalls auch die wendeltreppenartig zusammengedrehten, sehr langen Scheidenspitzen
von Urospatha, Gyrtosperma und mehreren Cryptocoryne. Sehr interessante Pflanzen
sind noch in ihrer Heimat zu untersuchen, wie die ihre Friichte unter der Erde reifende
Gattung Stylochiton und die merkwurdige Ariopsis peltata, bei der ich bis jetzt nur
auch Proterogynie konstatieren konnte, sowie, daB der. in den Lochern zwischen den
mannlichen Bluten angesammelte Pollen zum Teil durch. das Vornuberneigen der mann-
lichen Infloreszenz ausgeschuttet wird.

Fmcht und Samen. Die Friichte der Araceen sind Beerenfruchte. Bei sehr vielen
Araceae ist der Same von einer scnliipferigen durchsichtigen Pulpa umgeben, welche
eingetrocknet noch viele Jahre starke Quellbarkeit behalt. Diese Pulpa ruhrt zum Teil
von den stark quellbaren einzelligen Haaren her, welche den Funiculus bekleiden
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(Camel, Ann. d. sciences 4. ser. XH. 76). Aucb wird bei Anthurium die ganze
Innenschicht der Fruchtwand pulpos. Im wesentlichen aber gehort die Pulpa, mag sie
nur schwach oder sehr stark entwickelt sein, wie z. B. bei Anthurium cartilagineum
und dessen Verwandten, bei Philodendron Selloum, bei den Alocasia, dem hyper-
trophisch entwickelten aufieren Integument der Samenanlage an.

Diese pulpose BeschafTenheit des Integumentes erleichtert im hohen Grade, daB die
Samen an Stammen, wohin sie durch Vogfil getragen werden, haften bleiben. Bei An-
thurium werden die reifen Beeren von selbst teilweise losgelost, indem sich von den
median stehenden Blattern der BJutenhiille zwei fadenformige Streifen ablosen und die
am Grunde frei werdende Beere herauswerfen, so daB dieselbe an den Faden vom
Rande der Bliitenhulle herunterhangt. Bei vielen Anthurium ist die Hypertrophie an
beiden Enden des Samens am starksten; bei den meisten Aroideen ist sie am Chalaza-
ende sehr stark, bei Bemusatia am ganzen Samen sehr machtig, ebenso bei Colocasia
Sect. Leucocasia\ bei Caladium ist die Hypertrophie besonders machtig langs der Raphe,
ebenso bei Philodendron, Zantedeschia, Calla, Spathiphyllum. Bei Acorus wird auch
das ganze aufiere Integument pulpos, ist aber am Mikropylende gefranst. Die Araceen
mit Samen ohne Nahrgewebe, wie mehrere Lasioideae, Monstera) Pothos, Dieffenbachia,
Aglaonema, zeigen alle keine Hypertrophie ihres aufieren Integumentes; bei vielen von
diesen, namentlich bei den Amorphophalleae ergrunt der Embryo vollstandig, wahrend
er noch im Samen und in der Beere eingeschlossen ist.

Bei einigen Gruppen der Araceen bemerken wir namentlich nach Eintrocknung
der Pulpa ziemlich starke Langsleisten, so bei den Philodendroideae, Golocasioideae und
manchen 'Aroideae] auch diese sind eine Bildung des aufieren Integumentes; Querschnitte
durch junge Samen zeigen rings um das innere Integument einen Kreis von Dreiecken,
welche aus zwei und mehr dickwandigen Zellen bestehen, es sind also die ganze innere
Schicht des aufieren Integumentes und mehrere derselben aufliegende Zellreihen skleren-
chymatisch geworden.

Das innere Integument der Samenanlage erleidet wenigcr Veranderungen; meist
kollabiert es. Bei einigen Gattungen jedoch erfolgt am Mikropylende eine Erweiterung
und die Bildung eines harteren inneren Samendeckels, so bei Homalomena. Es ist das
eine merkwurdige Ubereinstimmung mit den Lemnaceae, bei welchen auch nur aus
dem Mikropylende des inneren Integumentes ein Operkulum gebildet wird, wahrend bei
Pistia ein doppeltes Operkulum von beiden Integumenten gebildet wird. (Vgl. hieruber
die ausfuhrliche Darstellung von Hegelmaier in Bot. Zeitg. [1874] 710—717, tab. XI.)

Ob die Samen der Araceen ihr Nahrgewebe behalten, oder ob dasselb'e von dem
Embryo resorbiert wird, ist fur die Gruppierung wichtig, da einzelne naturliche Gruppen
in dieser Beziehung grofie Eonstanz zeigen; doch erstreckt sich diese Konstanz keines-
wegs auf ganze Unterfamilien.

Je nachdem der Same eiweifihaltig oder eiweifilos ist, verhalt sich im allgemeinen
auch die Keimpflanze verschieden; es ist namlich Regel, jedoch keineswegs immer der
Fall, daB bei den Arten mit nahrgewebslosen Samen auf den Kotyledon erst ein oder
zwei Niederblatter und dann Laubblatter folgen, wahrend bei den Arten mit eiweifi-
haltigem Samen meistens auf den Kotyledon sofort Laubblatter folgen oder der Kotyledon
sogar selbst laubblattartig ist (Colocasia, Xanthosoma, Caladium, Philodendron); doch
gibt es, wie schon gesagt, Ausnahmen, insofern namlich auch einzelne Keimpflanzen
aus Samen mit Nahrgewebe erst ein oder einige Niederblatter vor dem ersten Laubblatt
entwickeln, so Spathicarpa hastifolia, Anthurium radicans und Arum maculatum.
Eine sehr auffallige Erscheinung zeigt aber die Keimung von Cryptocoryne dliata; hier
entwickelt sich die junge Pflanze sehr rasch im Samen, die Achse wird dick und tragt
20 bis 40 schmale pfriemenformige, mit ihren Spitzen umgebogene Blatter, von denen
die innersten oder obersten ein wenig breiter sinTl als die aufieren. Wie bei Biarum
Russellianum die einzelnen Sprosse eine grofie Anzahl schmaler Blatter vor der In-
floreszenz entwickeln, so tragt hier der erste SproB schon vor seinem Austritt aus dem
Samen eine so ungewohnlich grofie Zahl von rasch aufeinander folgendcn Blattern.
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(Vgl. Griffith in Trans. Linn. Soc. XX. [1847] t: 10—12, p. 274—276 und Goebel
in Flora XLXXXIII. [1897] 432, Fig. 8—10).

So wie sich hier der Embryo im Samen schon so weit entwickelt, daB er, aus der
Frucht entlassen, bal^mit seinen Adventivwurzeln sich festsetzen und sofort assimilierend
zur bliihenden Pflanze auswachsen kann, so sehen wir auch bei dem in tiefen Siimpfen
Sansibars und Madagaskars vorkommenden Typhonodorum Lindhyanum Schott den
Embryo im Samen einen groBen Teil des Nahrgewebes aufsaugen und am Hypokotyl
Adventivwurzeln bilden, ferner stark knollig anschwellen und die ersten Blatter ziemlich
weit ausbilden, wahrend der Same noch in der Beere eingeschlossen ist. Sobald die
Beere sich offnet, kann der so weit vorbereitete Keimling bald Wurzel fassen. (Vgl.
IV. 23 Dc, S. 71, Fig. 32.)

Geographische Verbreitung. im Jahre 1879 aufierte ich mich in DC. Mon.
Phan. II. 44ff. iiber die Araceen -fol gen derm aBen: »Wenn einerseits schon durch die
Mangelhaftigkeit des in den Herbarien vorhandenen Materials die systematische Bearbeitung
der Formen bei den Araceen mehr erschwert ist als bei den meisten anderen Familien,
so verhindern andererseits Umstande verschiedener Art die genaue Feststellung der
geographischen Verbreitung in der Weise, wie dies sonst bei extratropischen und selbst bei
vielen anderen tropischen Familien moglich .ist. Bei der Umstandlichkeit, mit welcher
das Trocknen der saftreichen und oft enorm groBen Araceen verknupft ist, ist es nicht
zu verwundern, wenn die Mehrzahl der ein tropisches Gebiet durchstreifenden Reisenden
es vorzieht, lieber groBe Quantitaten von Bliiten und Fruchte tragenden Zweigen immer-
gruner Baume und Straucher anstatt wenige Ex em pi are oft nicht einmal bliihender
Araceen zu trocknen, zumal die letzteren auch haufig noch die ubrigen leichter trocknen-
den Pflanzen gefahrden. Andere Reisende, welche sich den Import exotischer Gewachse
fur die groBen Handelsgartnereien angelegen sein lassen, schenkten den Araceen viel
mehr Aufmerksamkeit; aber doch vorzugsweise denjenigen Formen, welche einen dekora-
tiven Wert haben. Wenn nun auch ein Teil der von diesen Reisenden lebend impor-
tierten Pflanzen schon auf der Reise oder spater zugrunde geht, so haben wir doch
ihnen die Kenntnis einer sehr groBen Anzahl Formen zu danken, welche wir in den
Herbarien nie zu Gesicht bekommen haben. Leider wird aber von diesen geschafts-
maBigen Sammlcrn oft sehr geringer Wert auf die Bekanntmachung des engeren Vater-
landes gelegt, wohl auch bisweilen dasselbe absichtlich geheim gehalten, und oft kommt
eine importierte ft no lie oder ein Stamm erst zu einem systematisch verwertbaren Zu-
stande seiner Entwicklung, wenn es nicht mehr moglich ist, den Ursprung desselben
genau zu ermitteln. Aus alien diesen Grunden konnen unsere Kenntnisse von dem
Areal der einzelnen Gattungen und der einzelnen Arten nur mangelhafte sein; sie sind
aber doch schon hinreichend, urn eine ganze Anzahl interessanter Resultate zu ergeben
und zu mancherlei Betrachtungen anzuregen.«

Seit 40 Jahren hat sich aber auch das Material dieser Familie in unseren Museen
erheblich verm ehrt und verbessert. Man hat mehr als bisher Araceen in Alkohol kon-
serviert, in den bisher erforschten Gebieten reichlicher gesammelt und viele friiher
ganzlich unbekannte Gebiete grundlicher erforBcht.

Folgende Ubersicht zeigt, wie sich die Gattungen der Araceae *uber das Areal der
Familie verteilen. Auf die (auch noch immer nicht stabile) Zahl der Arten, mit der
die einzelnen Gattungen in den Florenprovinzen vertreten sind, ist hier nicht Rucksicht
genommen. Darauf bezugliche Angaben findet man in der Bearbeitung der einzelnen
LJnterfamilien und in meiner Abhandlung: Die Bedeutung der Araceen fur die pflanzen-
geographische Gliederung des tropischen und extratropischen Ostasiens.

Subarktisches Oebiet. m

A. Subarktisches Europa. — Galloideae: GaJla (in Norwegen bis in das untere
Gudbrandsdalen, 61 o 15 r , in Schweden bis Vesterbotten und Umea-Lappmark, in
Kola und Finnland, in der ostrussischen Waldzone, z. B. Wologda).
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B. Subarktisches Asien. — Calloideae: Lysichitum (Ochotzk), Symplocarpus
(Ochotzk), Calla (im Gebiet des Altai, im baikalensischen Sibirien und Ostsibirien.

G. Subarktisches Amerika. — Calloideae: Lysichitum (Sitka).

Florengebiete der ostlichen Hemisphere.

Jlitteleuropaisches Gebiet.
A. Atlantische Provinz. — Pothoideae: Acorus (nordl. Irland, Schottland, siid-

westl. Norwegen bis 63° 26' — sud warts bis zum sudwestl. franzosischen Tief-
land). — Aroideae: Arum (nordwarts bis Schottland, Aalborg in Jutland, Schonen).

B. Subatlantische Provinz. — Pothoideae: Acorus. — Galloideae: Calla. —
Aroideae: Arum.

C. Sarmatische Provinz. — Pothoideae: Acorus. — Galloideae: Calla.
D. Provinz der europ&ischen Mittelgebirge. — Pothoideae: Acorus. — Galloi-

deae: Calla. — Aroideae: Arum.
E. Pontische Provinz. — Pothoideae: Acorus. — Aroideae: Arum.
F. Provinz der Pyrenaen. — Aroideae: Arum.
G. Provinz der Alpenlander. — Pothoideae: Acorus. — Galloideae: Calla (nur

nordliches Vorland). — Aroideae: Arum.
H. Provinz der Apenninen. — Aroideae: Arum.
J. Provinz der Karpathen. — Pothoideae: Acorus. — Galloideae: Calla. —

Aroideae: Arum.
K. Provinz der westpontischen Gebirgslander. — Pothoideae: Acorus. — Aroi-

deae: Arum.
L. Provinz des Jaila-Gebirges. — Aroideae: Arum.
M. Provinz des Kaukasus. — Pothoideae: Acorus. — Aroideae: Arum.

Makaronesisches Ubergangsgebiet.
Provinz der Canaren. — Aroideae: Arum, Dracunculus.

Mediterrangebiet.
A. Siidwestliche Mediterranprovinz. — Aroideae: Arum, Biarum.
B. Iberische Provinz. — Aroideae: Arum, Helicodiceros (Balearen).
C. Ligurisch-tyrrhenische Provinz. — Aroideae: Arum, Dracunculus, Helicodiceros,

Biarum.
D. Mittlere Mediterranprovinz. — Pothoideae: Acorus. — Aroideae: Arum,

Dracunculus, Biarum, Eminium.
E. Armenisch-iranische Provinz. — Aroideae. Arum, Biarwni.
F. Siidliche Mediterranprovinz. — Aroideae: Arum,, Biarum, Eminium.

Zentralasiatisches Gebiet.
Turanische oder aralokaspische Provinz. — Aroideae: Arum, Eminium.

Nordafrikanisch-indisches Wasteiigebiet. Keine Aracee.
Afrikanisches Wald- nnd Steppengebiet.

A. Sudanische°Parksteppenprovinz. — Die fast im. ganzen palaotropischen Ge-
biet verbreitete Gattung Amorphophallus ist auch hier vertreten, desgleichen die
Aroideen-Gattung Stylochiton, Sauromatum. — Pistioideae: Pistia.

B. Nordostafrikanische Hochland- and Steppenprovinz. — Stylochiton, Arir
saema, Sauromatum.

G. Westafrikanische oder guineensische Waldprovinz. — Reicher an Gattungen
als die ubrigen Provinzen Afrikas. Pothoideae: Cuhasia. — Monsteroideae:
Afroraphidophora. — Lasioideae: Cyrtosperma, Pseudohydrosme (end.), Ancho-
manes, Amorphophallus, Nephthytis (end.), Gercestis (end.), Rhektophyllum (end.). —
Philodendroideae: Amauriella (end.), Anubias (end.). — Golocasioideae: Remu-
satia. — Aroideae: Stylochiton, Sauromatum. — Pistioideae: Pistia.
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D. Ostafrikanische und siidafrikanische Steppenprovinz. — Pothoideae: Cul-
casia, Zamioculcas (end.), Gonatopus (end.). — Lasioideae: Anchomanes, Amorpho-
phallus.— Philodendroideae: Typhonodorum, Zantedeschia. — Aroideae: Stylo-
chiton, Sauromptuni, Callopsis (end.). — Pistioideae: Pistia.

Gebiet des siidwestlichen Eaplandes: Zantedeschia.
Madagassisches Gebiet.

A. Provinz Madagaskar und Gomoren. — Pothoideae: Pothos. — Philodendroideae:
Typhonodorum.

B. Provinz der Mascarenen. — Pothoideae: Pothos.
C. Provinz der Seychellen. — Aroideae: Protarum (end.).

Vorderindisches Gebiet.
A. Provinz des westlichen Gebirgslandes der Malabarkuste. — Pothoideae:

Pothos, Acorus. — Monsteroideae: Raphidophora. — Lasioideae: Anaphyllum
(end.), Amorphophallns. — Golocasioideae: Remusatia, Ariopsis. — Aroideae:
Theriophonum, Typhonium, Sauromatum, Arisaema, Lagenandra, Oryptocoryne.
— Pistioideae: Pistia.

B. Provinz der Gangesebene. — Pothoideae: Pothos, Acorus. — Monsteroideae:
Raphidophora, Scindapsus. — Lasioideae: Lasia, Plesmonium, Amorphophallus. —
Colocasioideae: Steudnera, Golocasia, Alocasia. — Aroideae: Typhonium, Grypto-
coryne. — Pistioideae: Pistia.

C. Hindostanische Provinz. — Monsteroideae Scindapsus. — Lasioideae: Pies-
moniurn, Amorphophallus. — Golocasioideae: Alocasia. — Aroideae: Typho-
nium,) Oryptocoryne. — Pistioideae: Pistia.

D. Provinz Ceylon. — Pothoideae: Pothos. — Monsteroideae; Raphidophora. —
Lasioideae: Lasia, Amorphophallus. — Colocasioideae: RemusaHa, Alocasia. —
Aroideae: Theriophonum, Typhoniw?if Lagena/ndra^ Cryptocoryne. — Pistioideae:
Pistia.

Monsungebiet.
A. Provinz des tropischen and subtropischen Himalaya. — Pothoideae: Pothos,

Acorus. — Monsteroideae: Raphidophora. — Lasioideae: Lasiay Thomsonia,
Amorphophallus. — Philodendroideae: Homalomena. — Colocasioideae: Steud-
nera, Gonatanthus, Golocasia, Alocasia, Ariopsis. — Aroideae: Typhonium,
Sauromatum, Arisaema.

B. Nordwestmalayische Provinz. — Pothoideae: Pothos, Epipremnopsis, Acorus. —
Monsteroideae- Raphidophora, Epipreriinum, Scindapsus. — Lasioideae: Lasia,
Thomsonia, Amorphophallus, — Philodendroideae: Homalomena, Schismato-
glottis, Aglaonema. — Golocasioideae: Steudnera, Gonatanthus, Remusatia,
Colocasia, Hapaline, Alocasia, Ariopsis. — Aroideae: Typhonium, Arisaema. —
Pistioideae: Pistia.

G. Siidwestmalayische Provinz. — Pothoideae: Pothos, Anadendron, Epiprem-
nopsis, Acorus. — Monsteroideae: Raphidophora, Epipremnum, Scindapsus,
Amydrium (end.). — Lasioideae: Cyrtosperma, Lasia, Podolasia (end.), Amorpho-
phallus. — Philodendroideae: Homalomena, Schismatoglottis, Bucephalandra
(end.), Aridarum (end.), Piptospatha (end.), Microcasia (end.), Aglaonema,
Aglaodorum (end.). — Colocasioideae: Remusatia, Colocasia, Hapaline, Alo-
casia. — Aroideae: Typhonium, Arisaema, Gryptocoryne. — Pistioideae: Pistia.

D. Zentromalayische Provinz. — Polhoideae: Pothos, Pothoidium, Anadendron,
Epipremnopsis. — Monsteroideae: Raphidophora, Epipremnum, Scindapsus,
Spathiphyllum. — Lasioideae: Amorphophallus. — Philodendroideae: Homalo-
mena, Schismatoglottis, Aglaonema. — Golocasioideae: Alocasia. — Aroideae:
Typhonium, Arisaema.

E. Austromalayjiche Provinz. — Pothoideae: Pothos. — Aroideae: Typhonium,
Arisaema.
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F. Papuasische Provinz. — Pothoideae: Pothos. — Monateroideae: Raphidophora,
Epipremnum, Scindapsus, Holochlamys (end.). — Lasioideae: Cyrtosperma,
Lasia, Amorphophallus. — Philodendroideae: Homalomena, Schismatoglottis,
Diandriella (end.), Aglaonema. — Golocasioideae: Alocqsia, Schizocasia. —
Aroideae: Xenophya (end.), Qorgonidium (end.), Cryptocoryne. — Pistioideae:
Pistia.

G. Araucarienproviaz. — Pothoideae: Oymnostachys (end.). — Monsteroideae:
Raphidophora, Epipremnum. — Lasioideae: Amorphophallus. — Aroideae: Ty-
phonivm.

H. Hinterindisch-ostasiatische Frovinz. — Pothoideae: Pothos, Anadendron. —
Monsteroideae: Raphidophora, Epipremnum, Scindapsus. — Lasioideae: Lasia,
Pseudodracontium (end.), Amorphophallus. — Philodendroideae: Homalomena,
Aglaonema. — Golocasioideae: Colocasia, Alocasia, Schizocasia. — Aroideae
Typhonium, Arisaema, Cryptocoryne,

J. Provinz der Philippinen und Formosa. — Pothoideae: Pothos, Pothoidium,
Epipremnopsis, Acorus. — Monsteroideae: Raphidophora, Epipremnum, Scin-
dapsus, Spathiphyllum. — Lasioideae: Cyrtosperma, Amorphophallus. — Philo-
dendroideae: Homalomena, Schismatoglottis, Alocasia, Schizocasia. — Aroideae:
Typhonium, Arisaema, Cryptocoryne.

K. Melanesische Provinz. — Monsteroideae: Raphidophora. — Lasioideae:
Amorphophallus.

L. Polynesische Provinz. — Monsteroideae: Epipremnum. — Lasioideae: Cyrto-
sperma.

M. Provinz der Luschu-(Liu-Kiu-, Riu-Kiu)-Inseln. — Monsteroideae:. Epi-
premnum. — Aroideae: Typhonium.

Chinesisch-sudjapanisches Ubergangsgebiet. — Pothoideae: Acorus. —
Lasioideae: Amorphophallus. — Aroideae: Arisaema, Pinellia.

Gebiet des teinperierten Ostasien.
A. Provinz des temperierten Himalaya, Yunnan, Sz-tschwan, Schensi, Hupeh

und Eansu. — Pothoideae: Acorus. — Aroideae: Arisaema.
B. Provinz des nordlichen China (nordlich vom Tsin-ling-shan) und Korea. —

Pothoideae: Acorus. — Aroideae: Arisaema, PineUia.
C. Provinz des nordlichen Japan.*— Pothoideae: Acorus. — Galloideae: Lysi-

chitum, Calla.
D. Provinz Amurland. — Pothoideae: Acorus. — Aroideae: Arisaema. — Gal-

loideae: Lysichitum, Symplocarpus, Calla.
E. Provinz des sudwestlichen Kamtschatka mit den mittleren und nordlichen

Kuril en. - Galloideae: Lysichitum.
Gebiet des paziflschen Nordamerika.

Provinz der pazifischen Conifer en. — Calloideae Lysichitum.
Gebiet des atlantischen Nordamerika.

A. Seenprovinz. -- Pothoideae: Acorus. — Galloideae: Symplocarpus, Calla. —
Philodendroideae: Peltandra. — Aroideae: Arisaema.

B. Provinz des sommergriinen Mississippi- und Alieghany-Waldos mit den
Alleghanies. — Pothoideae: Acorus. — Galloideae: Symplocarpus, Orontium,
Calla. — Philodendroideae" Peltandra. — Aroideae: Arisaema.

G. Immergrune Provinz der sudatlantischen Staaten. — Philodendroideae :
Peltandra. — Aroideae: Arisaema. — Pistioideae: Pistia.

D. Prarienprovinz. "— Pothoideae: Acorus. — Aroideae: Arisaema.
Mittelamerikanisches Xerophyteugebiet.

Provinz des mexikanischen Hochlandes. — Aroideae: Arisaema.
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Gebiet des tropischen Amerika.
A. Provinz des tropischen Zentralamerika und Sudkalifornien. — Pothoideae:

Anthurium. — Monsteroideae: Monstera, Spathiphyllum. — Lasioideae: Uro-
spatha. — Philodendroideae: Philodendron, Dieffenbachia. — Golocasioideae:
Xanthosoma, Syngonium.

B. WestindischeProvinz. — Pothoideae: Anthurium. — Monsteroideae: Monstera. —
Lasioideae: Montrichardia. — Pistioideae: Pistia. — Philodendroideae: Philo-
dendron, Dieff&nbachia. — Colocasioideae: Xanthosoma, Galadium, Syngonium. —
Aroideae: Andromycia (end.).

C. Subaqnatoriale andine Provinz. — Pothoideae: Anthurium. — Monsteroideae:
Monstera, Spathiphyllum. — Lasioideae: Urospatha, Dracontium, Mont-
richardia. — Philodendroideae: Homalomena, Philodendron, Dieffenbachia. —
Colocasioideae: Galadiopsis (end.), Xanthosoma, Galadiwm, Chlorospatha (end.). —
Aroideae: Zomicarpella (end.), Porphyrospatha (end.), Syngonium, Spath-
antheum (end.).

D. Cisaquatoriale Savannenprovinz. — Pothoideae: Anthuriwn. — Monsteroideae:
Monstera, Spathiphyllum. — Lasioideae: Gyrtosperma. — Philodendroideae:
Philodendron, Dieffenbachia. — Colocasioideae: Galadium, Xanthosoma.

E. Provinz des Amazonenstroms oder Hylaea. — Pothoideae: Anthurium, He-
teropsis. — Monsteroideae: Monstera, Alloschemone. — Lasioideae: Gyrtosperma,
Urospatha, Dracontium, Echidnium (end.). — Philodendroideae: Philodendron,
Philonotion (end.), Thaumatophyllum (end.), Dieffenbachia. — Colocasioideae:
Caladium, Xanthosoma, Syngonium. — Aroideae: Taccarum, Ulearum (end.). —
Pistioideae: Pistia.

F. Siidbrasilianische Provinz. — Pothoideae: Anthurium. — Monsteroideae:
Monstera. — Lasioideae: Dracontioides (end.). — Philodendroideae: Philodenr
dron, Dieffenbachia. — Colocasioideae: Caladium, Aphyllarum (end.), Xantho-
soma, Syngonium. — Aroideae: Mangonia (end.), Taccarum, Asterostigma,
Spathicarpa, Zomicarpa (end.). — Pistioideae: Pistia.

Andines Gebiet.
Nordliche und mittlere hochandine Provinz. —Pothoideae: Anthurium. —
Aroideae: Synandrospadix (end.), Scaphispatha (end.).-

Als wichtigere Ergebnisse dieser Ubersicht uber die geographische Verteilung der
Araceen sind folgende anzufuhren:

1. Die grofle Mehrzahl der Araceen ist tropisch, eine kleine Zahl extratropisch, und
zwar vorzugsweise subtropisch.

2. Jede der yon mir unterschiedenen Unterfamilien ist in der alten und in der
neuen Welt vertreten. •

3. Die grofie Mehrzahl der Gattungen ist entweder auf die alte oder auf die neue
Welt beschrankt; zahlreiche tropische Gattungen finden sich nordlich und sudlich des
Aquators, sowohl solche der alten wie der neuen Welt; von extratropischen Gattungen
sind nur Arisaema, Sauromatum und Acorus in der alten Welt nordlich und sudlich
vom Aquator, Arisaema auch in der neuen Welt nordlich vom Aquator anzutfeffen;
von der in der neuen Welt artenreichen Gattung Spathiphyllum findet sich eine Art
S. commutatum auf Nord-Celebes, den Molukken und Philippinen, von der in der alten
Welt artenreichen Gattung Homalomena kommen einige in der neuen Welt vor, und
die Gattung Gyrtosperma ist mit 7 Arten in der alten Welt, mit % (einer andern
Sektion angehorigen) in der neuen Welt vertreten. Auffallend ist auch, d&fi zwei Gat-
tungen Neu-Guineas, Qorgonidium und Xenophya, naher mit sudamerikanischen Gattungen
als mit denen des Monsungebietes verwandt sind.

4. Mit Ausnahme derjenigen Gebiete, welche an der Grenze der Verbreitung der
Araceae liegen, zahlt jedes Gebiet m'ehr als die Halfte endemischer Arten.
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5. Die Florengebiete der alten Welt sind viel reicher an endemischen Arten und
Gattungen als die Florengebiete der neuen Welt. Dies gilt namentlich vom Monsun-
gebiet, dem afrikaniscben Wald- und Steppengebiet sowie vom Mittelmeergebiet.
Andererseits gibt es in der alten Welt nicht so artenreicbe Gattungen wie Anthurium
und Philodendron im tropischen Amerika.

6. Das Monsungebiet ist unter alien Gebieten dasjenige, in welchem jede Unter-
familie am starksten (namentlich hinsichtlich der Gattungen) cntwickelt ist. Im afri-
kanischen Wald- und Steppengebiet sind die im tropischen Asien und tropischen Amerika
sehr reich entwickelten Unterfamilien der Monsteroideae und der Colocasioideae nur sehr
schwach vertreten, die erstere durch die endemische Gattung Afroraphidophora, die
letztere durch die offenbar aus Indien eingewanderte Remusatia vivipara. Auch durch
die Gattungen Arisaema und Sauromatum sowie durch Amorphophallus ist die Araceen-
flora des tropischen Afrika mit der des vorderindischen und des Monsungebietes ver-
kniipft. Von den Provinzen des tropischen Amerika sind die subaquatoriale andine
Provinz und die Hylaea diejenigen, in denen wir auch alle Unterfamilien vertreten finden;
aber die Monsteroideae und Aroideae sind sparlicher entwickelt als in der alten Welt.
Mexiko iit reicher an Monsteroideae, aber sehr arm an Aroideae} und in Westindien
sind die Monsteroideae, Lasioideae und Colocasioideae nur kiimmerlich entwickelt. Das
Mittelmeergebiet ist ausgezeichnet durch die ausschlieflliche Vert re tun g der Aroideae]
ebenso besitzt das verwandte und benachbarte zentralasiatische Gebiet nur Arten dieser
Unterfamilie. Dem chinesisch-sudjapanischen Ubergangsgebiet ist nur eine sich auch in
das temperierte Ostasien verbreitende Gattung der Aroideaet Pinelliaf eigentiimlich.

7. Die Verbreitung der Araceen im Monsungebiet und den benachbarten Gebieten Ost-
asiens hat mir Gelegenheit gegeben, dieselbe als Grundlage fur die Begrenzung der Floren-
gebiete im tropischen und extratropischen Ostasien zu verwenden (Sitzber. d. preuB. Ak.
d. Wiss". phjs. math. Kl. 1909).. Die Resultate dieser Studien mochte ich auch an dieser
Stelle mitteilen.

Die reichste Entwicklung aller Unterfamilien der Araceen liegt in der sudwest-
malayischen Provinz des Monsungebietes, und zwar ganz besonders im sudlichen Malakka
sowie in Borneo, welche nahe am Aquator im ganzen Jahr reichliche Niederschlage
empfangen. Sudlich vom Aquator ist der Reichtum an Araceen geringer. Schon im
sudlichen Sumatra macht lien eine starke Abnahme bemerkbar; doch sind die meisten
Arten endemisch. Viel starker ist die Abnahme in Java, namentlich im mittleren und
ostlichen, und von hier uber Timor naoh Nord- und Ostaustralien. Auf Celebes und
den Molukken, welche ich als austromalayische Provinz zusammenfasse, ist der Arten-
reichtum grofler als auf Java und zugleich auch starker Endemismus zu konstatieren.
Sie und Neuguinea sowie die Philippinen empfangen eben auch wie Malakka, Sumatra,
Borneo und Westjava zu alien Jahreszeiten Regen mit einem Maximum im Sommer.
Mittel- und Ostjava sowie Sudcelebes, Nord- und Ostaustralien dagegen werden im
Winter und Fruhling durch eine langere Trockenzeit beeinfluBt, in welcher
nur schwachere Regen fallen. Starkere verwandtschaftliche Beziehungen bestehen
zwischen der Araceenvegetation von Celebes und der der Philippinen, welche allmahlich
auf Formosa und den Luschu-(Liu-kiu)-Inseln mit nur wenigen Arten auslauft. Ostwarts
von den Molukken, in der grofien papuasisohen Provinz, sind auch noch alle Gruppen
der A'raceen in endemischen Formen vertreten. Macht sich schon auf den Inseln des
Bismarckarchipels eine erhebliche Abnahme der Araceen bemerkbar, so wird dieselbe
nach Osten immer starker. Die meisten Unterfamilien fehlen schon auf den Salomonen;
nur die Monsteroideen sehen wir auf den Fidschi- und Samoainseln noch mit einigen
eigentumlichen Arten auftreten, und zwei weiter verbreitete Pflanzen erreichen noch die
Karolinen [Gyrtosperma edule) und Marianen (Epipremnum pinnatu/m). Die im Monsun-
gebiet verbreiteten Typen sehen'wir vom sudwestmalayischen Gebiet besonders nach dem
nordwestmalayischen vordringen, namentlich nach Unter- und Ober-Burma sowie nach
dem sudlichen Yunnan. In Burma macht Rich noch starker Endemismus der Arten be-
merkbar und auch endemische Gattungen fehlen nicht; das an Araceen viel armere
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Yunnan schlieBt sich mit seiner untererf tropischen Region durchaus an Ober-Burma an.
Wir kennen aus der Gegend von Szemao: Pothos Cathca?'tii} P. ywnnanensis, Arisaema
Prazeri, A. Francketianum und A. consanguineum. Dem nordwestmalayischen Ge-
biet gehdren auch noch Assam mit Khasia an, welches zum ostlichen tropischen
Himalaya iiberfuhrt, der bis zu 2300 m u. M. noch reich an tropischen Araceen ist,
wahrend uber dieser Hohe nur noch Arten aus der Unterfamilie der Aroi-
deen anzutreffen sind. Letztere reichen auch am weitesten nach Westen, wo%sie
uber Afghanistan den AnschluB an die "Aroideen des Mittelmeergcbiets und Zentral-
asiens finden, uber Arabien an die wenigen des tropischen Afrika. Diese Aroideen
sind zum groBten Teil Begleiter der subtropischen Flora und konnen mit
anderen Pflanzen zur Bestimmung der Grenze zwischen tropischen und
subtropischen Gebieten verwendet werden.

Von der nordwestmalayischen Provinz des Monsungebietes sind einzelne Arten auch
nach dem Bezirk der unteren Gangesebene, nach Bengalen gelangt; aber auch Ceylon
und der sudliche Teil des Malabarkiistenlandes zeigen starkere Beziehungen zu der Ara-
ceenvegetation des Monsungebietes als der ubrige Teil der vorderindischen Halbinsel.
Sehr arm ist das Innere derselben, die hindostanische Provinz. Im ganzen ist die
Araceenvegetation des gesamten Vorderindiens zwar arm; aber sie enthalt doch einzelne
endemische Gattungen und mehrere endemische Arten.

Der groBe Araceenreichtum des siidlichen Teils der Halbinsel Malakka setzt sich
nicht fort nach der hinterindisch-ostasiatischen Provinz, doch sind in derselben noch
alle Unterfamilien der Araceen vertreten; auch linden sich neben einer endemischen
Gattung (Pseudodracontium) eine groBere Anzahl endemischer Arten, sowohl in Siam
wie in Cochinchina und in Tongking. Auch ist zu erwarten, daB aus dieser Provinz
noch mehr Neuheiten bekannt werden.

Es fragt sich nun, wo in China die Nordgrenze des Monsungebietes zu ziehen ist.
Wahrend im Westen die von NW nach 0 verlaufende Himalayakette und das tibetanische
Hochland eine ziemlich scharfe Abgrenzung der Florengebiete ermoglichen, ist eine
solche in China erschwert; denn hier herrschen wie in Hinterindien Sommerregen bis
zum Amur, und die Gebirgsketten streichen entweder (in Yunnan und Sz'tschwan) von
S nach N oder, wie im Osten, von SW nach NO. Ganz besonders hinderlich ist aber
einer genaueren Abgrenzung der Gebiete die auBerordentlich ungeniigende botanische
Erforschung Chinas. Durch das dreibandige Verzcichnis der Pflanzen Chinas, welches
wir Hemsley verdanken, durch die cbenso schatzenswerte Flora von Zentralchina aus
der Feder von Diels, durch die auBerordentlich groBe Zahl von Novilaten, welche jetzt
tagtaglich aus China beschrieben wcrdcn, darf man sich nicht tauschen lassen. Sieht
man genauer zu, so sind es immer nur einzelne Lokalitaten, an dencn gewissermaBen
groBere Stichproben gemacht wurden, und. zwischen diesen Lokalitaten liegen groBe,
ganzlich unerforschte Lander. Uber Formationen und Regionen finden wir fast gar
keine genaueren Angaben, und wir sind genotigt, uns eine Vorstellung von denselben
nach den Formationen Indiens zu machen. In solchen Fallen erweist sich die genaue
systematische Durcharbeitung einer Familie von groBem Nutzen fur die Grenzbestimmungen.
Wenn man ermittelt hat, wie die Arten einer groBeren Gattung sich biologisch verhalten,
wie groB der Spielraum der klimatischen Verhaltnisse ist, unter denen sie in einem
griindlich erforschten Gebiet gedeihen, dann kann man aus dem Vorkommen verwandter
Arten in weniger erforschten Gebieten Schliisse auf den allgemeinen Charakter der
letzteren machen. Aus dem nordlichen Yunnan kennen wir keine Araceen, dagegen
sind uns solche aus dem siidlichen Sz'tschwan bekannt. Bei Tschungking (etwa 29V20)?
welches nur 260 m u. M. liegt, finden wir ebenso wie bei Itschang in Hupeh (etwas
nordlich von 30°) Pothos Seemannii, welcher auBerdem von Makao, Hongkong und
Formosa bekannt ist. Bei Tschungking wurde ferner Alocasia aicuUata gefunden. Bei
Nantschwan (29° n. B., 475 m u. M.) im S des Yangtse wird durch Scindapsus smensis
der rein tropiiche Charakter der unteren Region von Sz'tschwan dargetan. Von letzterem
Ort kennen wir auch Arisaema consanguimum, A. BocMij A. lobatum. Diese konnen
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aber nicht als echt tropische Typen angesprochen werden; denn wir habcn gesehen,
daB in dem tropischen Monsungebiet und in Vorderindien die Arisaema erst iiber
600 m ii. M. auftreten. Hier am Yangtse kommen sie aber in viel geringerer Hohe,
weit unter 300 m, vor; ferner ist A. consanguineum vom Himalaya bis Peking anzu-
treffen, und A. Bockii ist mit dem im Norden vorkommenden A. senatum verwandt.
Zwei andere Arisaema, A. pictum und A. parvum, wachsen bei Tachienlu, das etwas
nor l̂lich von 30° in einer Hohe von 2550 m gelegen ist. Diese Hohe entspricht der-
jenigen, in welcher oberhalb Darjeeling in Sikkim mehrere Arisaema vorkommen, der
Nebelwaldregion des tropischen Himalaya. Dies wird auch dadurch bestatigt, daB bei
Tachienlu von 3000 bis 4400 m ii. M. die im Himalaya verbreitete Balanophora
iuvolucrata gefunden wird. Auch Scitamineen steigen in diesen Bezirken wie im tropi-
schen Himalaya bis nahe zu 3000 m auf, wahrend auf den 6200—7800 m hohen
Bergen Sz'tschwans unter 30° n. B. zentralasiatische Flora auftritt. Bei Itschang in
Hupek, wo, wie bereits erwahnt, das Vorkommen einer echt tropischen Aracee, des
Pothos Seemannii besondere Beachtung verdient, und bei dem nicht weit davon west-
lich unter 31°n. Br. am Yangtsekiang gelegenen Patung wachsen ebenfalls einige Ari-
saema: A, amurense, A. asperatum, verwandt mit den im Himalaya vorkommenden
A. verrucosum, A. consanguineum, ferner Finellia integrifolia und P. ternata. Die
meisten dieser Arten finden sich auch weiter nordlich, und die Pitiellia reprasentieren
eine Gattung, welche uns bisher nicht begegnete. Wir befinden uns also bei Itschang in
einem Grenzbezirk, in welchem die Araceen ein anderes Verhalten zeigen als weiter siid-
lich. Die in Tschekiang vorkommenden drei Arten, Arisaema japonicum, A. heterophyllum
und A. amurense, sowie die in Tschekiang und bei Kiukiang am Yangtse wachsende
cndemische Pinellia cordata zeigen, daB dieser Bezirk nicht mehr dem Monsungebiet
zugehort, in welchem wir Arlen von Arisaema nur in groBerer Hohe ii. d. M. begegneten.
Also die Araceenvegetat ion wird von Itschang nach Osten immer arm-
licher und stimmt schon sehr mit der im nordlichen China und siidlichen
Japan vorkommenden iiberein.

In Sz'tschwan ist das Klima auch im Winter feucht und wolkig, und man sieht
wochenlang die Sonne nicht (Hann, Handbuch der Klimatologie, III. Bd., S. 237); im
Sommer ist der Yangtse infolge der in seinem Oberlauf eintretendcn Niederschlage im
Mittellauf ein wandernder See. Obwohl man iiber die Regenmenge im siidlichen Sz'-
tschwan nichts Genaueres weiB, so kann man doch aus seiner Vegetation mit Sicher-
heit schlieBen, daB sie groBer ist als von Itschang ostwarts. Hier und auch an der
ostchinesischen Kuste von Schanghai bis Futschu betragt der jahrliche Regenfall etwa
118 cm, wahrend er an der Kiiste von Futschu bis Kanton 148 cm erreicht. Bei
Makao und Hongkong kommen noch mehrere rein tropische Araceen vor, wie Pothos
Loureiriij P. Seemannii, Epipremnum piwnatum, Alocasia macro? rhixa, A. cucullata7

Typhonium divaricatum. Daruber hinaus sind uns von der Ostkiiste bis Futschu solche
nicht bekannt; aber das Vorkommen von Artabotrys und Quisqualis bei Amoy zeigt
uns, daB wir dort auch noch rein tropische Elemente verlreten finden. Wir werden
also im chinesischen Festland an der Kiiste die N-Grenze des Monsungebietes bei Amoy
endigen lassen, im Innern gegen O bei Itschang.

Auf Formosa finden sich noch folgende tropische Araceen:

an der Sudspitze (22°): Alocasia odora\
bei Kochun (22° 5'): Pothos Seemannii;
bei Takow (22° 40'): Amorphophallus hirtus, A. Henryi;
bei Kutschaku (24° 55'): Amorphophallus Rivieri]
am Keibi (25° 5'): Pothos Seemannii\
am Taihoku (25° 10'): Epipremnum pinnatum, Typhonium divaricatum,

Pistia stratiotes;
um Kadianko (25° 8'): Alocasia cucullata (ob spontan?);
urn Kelung (26° 10'): Alocasia odora.
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Es kommen also bis zurn Nordende der Insel tropiscbe Araceen vor. Aufierdem
finden sich auf der Insel: Acorus gramimus, Arisaema ringens in Waldern von Taiton
(23°), A. japonicum bei Kelung (25° 1 0'). Ein Arisaema, welches vielleicht zu A. con-
sanguineum gehort, findet sich auf den Morrisonbergen urn 2300 m. Es uberwiegen
also auf der ganzen Insel Formosa in der unteren Region die Araceen des Monsun-
gebiets. Es kann daher kein Zweifel daruber bestehen, dafi wir diese Insel, auf welcher
bei Kelung noch Calamus formosanus, Arenga Engleri und Freyoinetia formos&na
wachsen, dem Monsungebiet zurechnen. Arenga und Epipremnum pinnatum finden
sich .aber auch noch auf den Luschu-(Liu-kiu-) Inseln. Uber die unter gleicher Hone
liegenden Bonininseln, welche ebenfalls tropischen Charakter haben, mochte ich be-
merken, dafl ich dieselben der polynesischen Provinz des Monsungebietes anschliefle
(vgl. H. Hattori, Pflanzengeographische Studien uber die Bonininseln, Journ. Coll.
Science Imp. Univ. Tokio XXIII. [1907]. — Ref. von L. Diels in Engler's Bot. Jahrb.
XLII. [1909] 32).

Kehren wir nun wieder zum ostasiatischen Festland zuriick. Wir hatten hier im
sudlichen China ein von Osten nauh Westen streichendes Scheidegebirge vermifit; aber
anders ist es weiter nordlich. Schon von Richthofen (China II, 731) hat erklart,
dafl der Tsin-ling-shan die scharfste Trennungslinie zwischen dem nordlichen China und
der sudlichen Halfte darstellt, dafl die naturliche Soheidung, welche das Gebirge her-
vorbringt, nicht geringer ist als diejenige, welche -die Alpen verursachen, und Diels
(Die Flora von Zentralchina in Engler's Bot. Jahrb. XXIX. [1901] 174) hat in seiner
Flora von Zentralchina durch Bearbeitung der reichen Sammlungen des Paters Giraldi
den Ausspruch von Richthofen's vollauf bestatigen konnen. An den Sudabhangen
dieses Gebirges finden sich von Coniferen Cunninghamia, Keteleria Davidiana, Pvnus
Massoniaiia, P. Armandi) Cephalotaxus, dagegen in den oberen Regionen Pinus
koraimsis und P. Bwngeana, Abies shensiensis und A. Veitchii, Picea brachystila,
Tsuga Sieboldii, Larix chinensis und Cephalotaxus Fortunei, also zum Teil aus
Japan bekannte Arten. Die Gattungen Cephalotaxus, Larix, Picea sind auch am ost-
lichen' Abfall des tibetanischen Hochlandes vertreten.

Bei der Abgrenzung pflanzengeographischer Gebiete hat man immer mit den
Schwierigkeiten zu kdmpfen, welche entstehen, werin verschiedene Hohenregionen zu
unterscheiden sind, in den en die Florenclemente benachbarter Gebiete auftreten. Die
unterste Region eines Landes ist best immend fur die Zuteilung zu einem
Florengebict. Wenn nun aber allmahlich der Vegetationscharakter in den untersten
Regionen benachbarter Lander sich andert, dann wird es oft recht schwer oder beinahe
unmoglich, genaue Grenzen der Gebiete anzugeben, geradeso wie es schwer ist, Regionen
in gebirgigen Landern zu begrenzen, wenn nicht einige wenige Arten durch besonders
massenhaftes Auftreten eine Region kennzeichnen.

Offenbar liegt aber, wie alle vorausgehenden Ausfiihrungen gezeigt haben, zwischen
dem Gebiet des temperierten Ostasiens, in welchem auch noch Arisaema-Xrten und
Pinellia vorkommen, und dem Monsungebiet, welches durch zahlreiche endemische Ara-
ceengattungen ausgezeichnet ist, ein subtropisches Gebiet, welches das untere Flufl-
gebiet 'des Yangtsekiang bis Itschang und das sudliche Japan, Kiushiu und Shikoku
umfafit. Dem Monsungebiet sind Formosa und die Luschu-(Riu-kiu-) Inseln noch zu-
zurechnen, ferner das chinesische Kustenland von Amoy bis Tongking mit den politischen
Provinzen Kwangtung und Kwangsi; hieran schlieBen sich zweifellos die unteren Regionen
Yunnans und das sudliche Sz'tschwan, wahrend der nordliche Teil, in welchem die
Coniferengattungen Picea, Abies, Tsuga, Larix auftreten, sowie der temperierte Hima-
laya dem zentralasiatischen Gebiet zugehort. Diese Grenze ist aber bis jetzt noch nicht
ermittelt. Der Ostabfall von Sz'tschwan und wahrschcinlich auch die Provinz Kwei-
tschau, uber welche wir noch sehr wenig wissen, sind ebenfalls noch dem Monsun-
gebiet zuzurechnen, zum mindesten das Gelande am Yangtsekiang uber Tschungking
bis Itschang, wahrend das Hugelland zu beiden Seiten des Flusses dem ostchinesisch-
sudjapanischen Ubergangsgebiet zufallt. Die Provinzen Hunan, Kiangsi, Tschekiang, der
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groBte Teil von Hup eh, Nangwei, Kiangsu und Nganhwei gehoren demselben Gebiet an.
Hingegen ist Schantung sicher von diesem Florengebiet auszuschliefien und gehort mit
einem Teil von Kansu, mit Scbensi, Schansi, Tschili, Schongking und der Mandschurei
sowie Korea, einem groBen Teil von Japan und Sachalin dem Gebiet des temperierten Ost-
asiens an, welches auch noch das sudwestliche Kamtschatka mit den Kurilen und Aleuten
als besondere Provinz einschlieBt. Bezuglich Schantungs, uber dessen Flora die aus
Kiautschou an das Botanische Museum in Berlin-Dahlem gelangten Sammlungen in erfreu-
Iicher Weise Auskunft gegeben haben, ist zu bemerken, daB es wie die angrenzenden Teile
des nordlichen Chinas durch trockene, von heftigen kontinentalen Winden beeinfluBte
Winter und feuchte, regenreiche Sommer charakterisiert ist. Der Endemismus von
Kiautschou ist gering. Vorherrschend sind in Nordchina verbreitete und eine groBe
Zahl eurasiatischer Pflanzen, welche durch Sibirien bis Europa zu verfolgen sind.

8. Mit Ausnahmc der Inseln des Monsungebietes, Westindiens, Madagaskars und
der Kanaren sind alle Inselflpren ohne endemische Arten, jedoch ist dabei nicht auBer
Acht zu lassen, daB die neuen Hebriden und Fidschiinseln sich ganz an das Monsungebiet
bezuglich der Araceenflora anschlieBen, wahrend die, Mascarenen nur eine Art Ostafrikas
(Zamioculcas) und eine Art der 'in Vorderindien und dem Monsungebiet verbreiteten
Gattung Pothos besitzen. Auffallend ist, daB von den ubrigen Inselgebieten des* Ozeans
bis jetzt keine endemischen, meistens uberhaupt keine Araceen bekannt geworden sind.

Wahrscheinlicher Entwicklungsgang der Araceen. Es sei mir nun noch gestattet,
an diese tatsachlichen Ergebnisse eine theoretische Betrachtung uber die Entwicklung
der Araceen zu knupfen.

Zuvorderst ist zu berucksichtigen, daB bei alien Araceen die Dauer der Keimfahig-
keit eine sehr geringe ist, daB daher Wanderungen derselben uber grofie Strecken die
Keimfahigkeit der Samen vernichten, ferner ist zu berucksichtigen, daB mit Ausnahme
der knolligen Araceen und der schwimmenden Pistioideae die grofie Mehrzahl nicht be-
fahigt ist, von bloBgelegtem Terrain Besitz zu ergreifen, daB vielmehr eine andere Vege-
tation vorangehen muB, welche den kletternden oder epiphytischen Araceen Stutzen
und Schutz bietet.

Unter den von mir unterschiedenen Unterfamilien der Araceen kommen die Pothoi-
deae in jeder Beziehung dem vorherrschendcn Monokotyledoneentypus am nachsten; sie
sind von den Liliaceae wesentlich nur durch das fleischige aufierc Samenintegument
verschieden. Freilich sind die SproBverhaltnisse meist auch andere, aber in dieser Be-
ziehung herrscht bei den Araceen selbst eine grofie Mannigfaltigkeit, und die bei alien
anderen Araceen feststehende Regel, daB der sympodiale FortsetzungssproB in der Achsel
des vorletzten Blattes vor der Spatha entsteht, erleidet bei den Pothoideae noch einige
Ausnahmen. Die Pothoideae zeigen auch keine hervorragenden histologischen Eigen-
tumlichkeiten, weder »Interzellularhaare«, wie die Monsteroideae, noch irgendwelchc an
die Leptomstrange gebundenen Milchsaftschlauche; wohl aber kann man annehmen, daB
bei ausgestorbenen Verwandten derselben sich Interzellularhaare oder Milchsaftschlauche
von bestimmter Anordnung entwickelt haben, zumal die im Gewebe der Pothoideae
unregelmaBig verteilten, Gerbstoffe fuhrenden Zellen mit den Milchsaftschlauchen*anderer
Araceen cinigermaBen verwandt zu sein scheinen und bei einer Pothoidee {Pothos
Rumphii var. giganteus in Neu Guinea) einzelne Spikularzelleja vorkommen. (Die Angabe
in IV. 23 B, S. 9, daB im Grundgewebe der Pothoideae nirgends Spikularzellen anzu-
treffen sind, ist durch diese merkwurdige Ausnahme zu erganzen.) Es ist aber auch die
geographische Verbreitung der Pothoideae eine solche, daB man darauf hingewiesen
wird, in ihnen die alteste Unterfamilie der Araceae zu sehen. In ihrem A real treffen
die Areale aller anderen Unterfamilien zusammen; das Areal der Calloideae wird durch
das der Gattung Acorus mit dem der ubrigen Pothoideae in Verbindung gebracht. Die
Pothoideae zeigen wohl grofie Ubereinstimmung in ihrem Blutenbau, aber erhebliche
Verschiedenheiten in ihren Wachstumsverhaltnissen, so daB die Annahme einer groBen
Anzahl ausgestorbener Zwischenglieder notwendig wird, eine Annahme, welche bei einer
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jetzt vorzugsweise nur noch in den Tropen reich entwickelten Familie wohl gerecht-
fertigt ist. Jedenfalls sind die Pothoideae fruh^r viel starker entwickelt gewesen als
jetzt, darauf weisen die viejen monotypischen und keineswegs miteinander sehr nahe
verwandten GaUungen bin. Eine besonders isolierte Stellung nimmt auch Acorus ein,
da bei dieser Gattung durch Miicke auEerhalb des Endosperms Perisperm nachgewiesen
ist,- Die am starkslen entwickelte Gattung der Pothoideae ist Anthurium mit mehr als
500 Arten zwischen dem 25° n. Br. und dem 30° s. Br.; die Arten stehen zum Teil
einander sehr nahe, und trotz der Mannigfaltigkeit der Btettgestalten, welche wir bei
dieser Gattung ebenso wie bei Philodendron finden, sind die einzelnen Sektionen der
Gattung nicht sehr scharf voneinander geschieden. Alles dies zeigt, daft die Gattung
Anthurium auf der Hohe der Entwicklung steht und relativ jlinger ist als die meisten
anderen Pothoideae, die zum groflen Teil monotypisch sind; man kann daher bei der
Beschrankung der so artenreichen Gattung Anthurium auf Amerika wohl annehmen,
daB ihre Entwicklung in eine jiingere Zeit fallt, in welcher die jetzige Verteilung von
Wasser und Land einen Austausch der Formen der alten und neuen Welt nicht mehr
gestattete.

Nachst Anthurium ist die artenreichste Gattung der Pothoideae Pothos selbst, von
welcher die Hauptmasse der Arten im Monsungebret zerstreut ist, eine jedoch noch in
Madagaskar vorkommt.

Die GaUungen der ziemlich gleichmaBig im Monsungebiet, in Zentral- und Sud-
amerika verbreiteten Monsteroideae stehen untereinander in naherer Verwandtschaft
als die GaUungen der Pothoideae. Diese Gattungen sind entwedcr auf das Monsun-
gebiet oder auf Amerika beschrankt; nur Spathiphyllum macht eine Ausnahme; wahrend
26 Arten in Amerika vorkommen, trefTen wir eine, noch dazu mit einer brasilianischen
ziemlich nahe verwandtc Art, S. commutatum auf Celebes, den Molukken und den
Philippinen an. Dies Beispiel zeigt, wie wenig man berechtigt ist, am Ort der starksten
Entwicklung einer Gattung auch den Ausgangspunkt derselben anzunehmen. Ware
diese einzige Art auf Celebes zufalligerweise mit den anderen, die vorher im Monsun-
gebiet existiert haben mogen, auch ausgestorben, so wurde man die Heimat der Gattung
Spathiphyllum nach Zentralamerika versetzen; es ist nun aber viel wahrscheinlicher,
daB die Heimat dieser Gattung und iiberhaupt der Monsteroideae, deren GaUungen unter-
einander so nahe verwandt sind, im ostlichen Teil des Monsungebietes zu suchen ist.
Von hier aus mogen sich dann die Monsteroideae nach Westen und Osten weiter ver-
breitet haben.

Anders verhalten sich die Lasioideaej welche neben einer Anzahl stark heterogener
Formen doch auch unter sich nahe verwandte Formen einschlieften, die in Gebieten
vorkommen, welche jetzt durch weite Meeresstrecken getrennt sind. Dies deutet darauf
hin, daft diese Unterfamilie wahrscheinlich alter en Ursprungs ist als die Monsteroideae.
Da ist zunachst -Cyrtospcrma, welche Gattung dem morphologischen Urtvpus dieser
Unterfamilie am nachsten kommt, mit 8 Arten im Monsungebiet, mit \ Art in West-
afrika und mit 2 Arten 1n der Hylaea und dem cisaquatorialen Amerika. In Amerika
entwickelten sich aus den rhizomatischen Lasieae, zu welchen aufler Cyrtosperma auch
Urospaiha gehort, die knolligen und noch zwitterbliitigen Dracontium-Sirligen GaUungen
sowie die noch die Stacheln der Lasieae zeigende arborescente Montrichardia. Den
amerikanischen Dracontium sind nun aufs innigste verwandt die afrikanischen und
asiatischen Amorphophalleae, morphologisch nichts anderes als Dracontium-artige
Lasioideae, bei denen die monoklinischen Bluten diklinisch geworden sind. Ob nun
die Amorphophalleae direkt von amerikanischen Dracontium abstammen oder von aus-
gestorbenen Dracontium-Birligen Lasioideae Afrikas und Asiens, lalit sich natiirlich nicht
sicher entscheiden; aber wahrscheinlich ist wohl, daB die Amorphophalleae eine jungerc
Bildung der alten Welt darstellen, welcher ebenfalls Dracontium-dsWge Lasioideae vo'ran-
gegangen sind. In Amerika diirften in Zukunft ahnliche Gruppen wie die Amorpho-
phalleae aus den jetzt nooh vorhandenen Dracontium und Echidnium sich entwickeln.
Bei der auch noch die Stacheln der Lasieae zeigenden afrikanischen Gattung Ancho-



Pars generalis. 49

manes ist der Spadix noch bis zur Spitze mit fertilen Bluten besetzt, es steht somit
diese Gattung dem Dracontium-Typu^ naher als die echten Amorphophalleae, deren
obere Bluten in der Entwicklung ganz zuriickbleiben und zusammen die bekannte Appendix
des Blutenkolbens bilden. Der Umstand, daB die Gattungen der Amorphophalleae
zwar ziemlich zahlreich, aber miteinander sehr nahe verwandt sind, spricht ebenfalls
dafur, daB sie jiinger sind als die anderen Lasioideae.

Die Colocasioideae sind eine so natiirliche Unterfamilie, dafl dieselbe schon langst
erkannt wurde. Sie stellen entscbieden eine spatere Bildung dar, einmal, weil ihr
Sympodium verkurzt stammartig oder knollig ist, ferner, weil bei ihnen die Milchsaft-
schlauche eine weitere Ausbildung zeigen, sich verzweigen und anastomosieren, wahrend
sie bei den Lasioideae nur gerade Reihen bilden, vor allem aber, weil bei ihnen wie
bei den Amorphophalleae die Diklinie vollstandig ausgebildet ist und in den mannlichen
Bluten die Bildung von Svnandrien, ebenfalls eine nachtragliche Bildung, vorkommt. Die
einzige Pflanze, welche wegen der in den weiblichen Bluten vorhandenen Staminodien
noch an die Urform erinnert, ist Steudnera colocasiifolia. Die iibrigen Gattungen
sind einander habituell wohl ahnlich und wurden, als man das Linne'sche Verfahren,
fast jede Aracee als Arum zu bezeichnen, aufgegeben hatte, unter Caladium unter-
gebracht, bis nun wieder Schott auch in diese Verhaltnisse Klarheit brachte und die
verschiedenen sehr naturlichen Gattungen unterschied, unter denen wir jetzt diese Pflanzen
kennen. Die Unterfamilie der Golocasioideae ist ziemlich gleichmaBig im Monsungebiet
und im tropischen Amerika entwickelt, in Afrika ist keine einzige endemische Form
anzutreffen, nur eingeschleppte Colocasia und Bemusatia. Xanthosoma, Caladium und
Syngonium in Amerika, andererseits Alocasia im Monsungebiet besitzen gegenwartrg
zahlreiche nahe rerwandte Arten, so daB kein Zweifel daruber bestehen kann, daB diese
Gattungen jiingeren Ursprungs sind als Steudnera, Gonatanthus und Bemusatia.
Pflanzengeschichtlich von groBtem Interesse ist die Entwicklung dieser unzweifelhaft
naturlichen Unterfamilie im tropischen Asien und im tropischen Amerika. Wo hat
einmal ein Zusammenhang dieser Areale existiert? An eine gesonderte Entstehung
amerikanischer und asiatischer Golocasioideae aus alien Pothoideae ist kaum zu denken.

Was die Philodendroideae betrifft, so spricht mehreres dafur, dafi diese Unter-
familie alter ist ajs die Monsteroideae und Colocasioideae, etwa gleichalterig mit den
Lasioideae. AuBer der gegenwartig im Monsungebiet und dem tropischen Amerika so
reich entwickelten Abteilung der Philodendreae existieren noch 4 Gattungen, Zante-
'deschia in Sudafrika, Peltandra in Virginien, Anubias in Westafrika, Typhonodorum '
auf Madagaskar, die ihrem Blutenbau nach ebenso isoliert stehen als nach ihrer Ver-
breitung, die sich aber doch am besten an die Philodendroideae anschlieBen. Jeden-
falls jiinger als diese Gattungen ist die Gruppe der Philodendreae', daB Beziehungen
zwischen dem Monsungebiet und Siidamerika bestanden haben miissen, geht einmal aus
der nahen Verwandtschaft der Gattungen hervor; dann aber namentlich daraus, daB
Homalomena im Monsungebiet iiber 70, aber auch in Costarica und Colombia B Arten
zahlt, die freilich einer anderen Sektion angehoren. Philodendron steht so wie An-
thurium auf der Hohe der Entwicklung; die einzelnen Sektionen sind jedoch bei dieser
Gattung scharfer geschieden und 'auf begrenzte Gebiete verteilt. Die Aglaonemateae
und Dieffenbachieae sind zwei analoge Gruppen der Philodendroideae, die eine alt-
weltlich, die andere neuweltlich, schwerlich gemeinsamen* Ursprungs. Eine ehemalige
Vecbindung zwischen dem jetzigen ostlichen Gebiet dev Philodendroideae und dem
tropischen Amerika ist schwer zu konstruieren; aber sie ist fur die Erklarung des
Areals der Philodendroideae ebenso unerlaBlich wie fur die Erklarung der Areale der
Colocasioideae und der Monsteroideae-Spathiphylleae.

Bei den Aroideae ist der Zusammenhang des altweltlichen Areals von Arisaema
mit dem atlantisch-amerikanischen uber die Beringsmeerlander in der Tertiarperiode
leicht verstandlich, auch die Verbreitung von Sauromatum vom Himalaya und Vorder-
indien nach Afrika. Aber die ubrigen Tribus der Aroideae haben mit der der Areae
wenig zu schaffen. Die Protareae sind ganz isoliert auf den Seychellen, die einem
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Urtypus am nachsten kommenden Stylochitoneae und die sehr isolierten Callopsideae
ausschlieUlicb afrikanisch, die Asterostigmateae sjnd amerikanisch, aber wahrscheinlich
durch eine papuasische Gattung [Gorgonidium) mit der ostlichen Hemisphere ver-
bunden, wie auch die Zomicarpeae durch die papuasische Gattung Xenophya. Alle diese
Tribus scheinen neben den Areae selbstandig von Ur-Aroideen sich abgezweigt zu haben.

Die Areae gehoren im wesentlichen dem Monsungebiet und dem JVlittelmeergebiet
an. Die Beziehungen, welche auch sonst zwischen den Kanaren und dem Mittelmeer-
gebiet bestehen, treten auch hier wieder hervor, indem sich 2 Gattungen des Mittelmeer-
gebietes auf diesen Inseln mit nur wenig abweichenden Formen vorfinden. Auch im
Steppengebiet und in Vorderindien fin den sich einzelne Areae, und so werden die Haupt-
gebiete derselben, das Mittelmeergebiet und das Monsungebiet, miteinander verbunden.
Aber, wie schon in dem Abschnitt iiber die geographische Verbreitung der Aroideae
ausgefiihrt ist, die Areae enthalten zwar eine Untergruppe von Gattungen, welche naher
miteinander verwandt sind, die von den Kanaren bis nach Australien und den Luchu-
Inseln reichenden Arinae, aber sie umfassen auch einige isoliert dastehende Unter-
gruppen mit nur \—2 Gattungen. Nach Afrika siidlich der Sahara sind nur 2 Gattungen
der Arvnae, Arisaema und Sauromatum, gelangt; alle anderen in Vorderindien auf-
tretenden Gattungen haben sich nur ostwarts weiter verbreilet.

Die Calloideae stellen eine selbstandige Unterfamilie dar, welche sich friihzeitig von
Pothoideae an der Nordgrenze des alten Araceen-Areals in den Beringsmeerlandern
abgezweigt hat.

Sowohl die Verwandtschaftsverhaltnisse der einzelnen Unterfamilien, der Tribus
und Subtribus der Araceen, wie auch die Tatsachen der geographischen Verbreitung
weisen darauf hin, daB die gegenwartige Verteilung der Kontinente wie auch die
klimatischen Verhaltnisse der Tertiarperiode nicht ausreichen, um die Verbreitung der
einzelnen Unterfamilien zu erklaren. Es mufi unbedingt einmal eine Landverbindung
zwischen dem malayischen Archipel und Sudamerika bestanden haben, welche den Ahnen
der jetzt jm Monsungebiet und im tropischen Amerika lebenden hygromegathermen
Monsteroideae, Lasioideae, Philodendroideae, Golocasioideae, Aroideae und Pistioideae
es ermoglichte, vom Monsungebiet nach Sudamerika zu gelangen. Nach Arldt, Die
Entwicklung der Kontinente und ihrer Lebewelt (1907) 588, Kartet19 hat schon vor
der oberen Kreidezeit ein groBeres Landgebiet bestanden, welches die malayischen
Lander, Australien und Papuasien mit dem westlichen Sudamerika verband. Nur wenige
der jetzt lebenden Gattungen, wie Spathiphyllum, Cyrtosperma und Homalomena, haben
schon damals existiert; die meisten anderen Gattungen sind aus den Urahnen wohl erst
spater entstanden, als diese Landbriicke verschwunden war. In dem aquatoriajen west-
lichen Sudamerika erfolgte die machtigste Entwicklung der Araceen und verbreitete sich
von hier aus weiter nach Sudbrasilien, der Hylaea, Zentralamerika und Westindien.
Obwohl Afrika auch mit Vorderindien wahrend der Kreidezeit durch die indomada-
gassische Halbinsel verbunden war, hat es doch nur wenig Gattungen mit Vorderindien
und dem Monsungebiet gemeinsam; die meisten Araceen-Gattungen Afrikas sind auf
diesen Kontinent beschrankt, und die Entwicklung der Gattungen ist hier jedenfalls
ihre eigenen Wege gegangen. Wahrend in anderen Familien mehrfach ein Austausch
zwischen Afrika und Sudamerika nachweisbar ist, konnte von Araceen hochstens Cyrto-
sperma von Afrika nach Amerika gelangt sein, doch ist auch das nicht ganz unzweifel-
haft, da Gyrtosperma auch seinen Weg uber Papuasien nach Sudamerika nehmen komite.
Die Verbindungen Vorderindiens und damit auch des Monsungebietes mit dem Mediterran-
gebiet waren seit der jungeren Tertiarzeit so innige, daB die von nahestehenden Ur-
formen ausgehenden Ahnen der Aroideengattungen sich in den einzelnen Teilen des
Mittelmeergebietes und des sudlichen Asiens nebeneinander zu selbstandigen Gattungen ent-
wickeln konnten. Im allgemeinen ist, wie auch aus den bei den einzelnen Unterfamilien
gegebenen Ausfuhrungen hervorgeht, nur von einer geringeren Anzahl jetzt lebender Araceen-
Gattungen anzunehmen, daB % oder 3 durch Spaltung einer Eltern-Gattung entstanden sind,
vielmehr sind die meisten nebeneinander aus uns jetzt unbekannten Urformen entstanden.
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Eigenschaften und Nutzen. Zahlreiche Araceen werden in ihrer Heimat und
auch auBerhalb derselben als Nahrungsmittel und als Heilmittel verwendet. Das letztere
geschieht namentlich im tropischen Sudamerika so vielseitig, daB wohl zu wunschen
ware, daB Pharmakologen*) sich mehr, als es bis jetzt gescheben 1st, mit der wissenschaft-
lichen Priifung der bisber nur empirisch festgestellten Tatsachen beschaftigen mochten,
zumal manche Araceen in Warmhausern sehr leicht in groBerer Menge kultiviert werden
konnen. Es ist ziemlich allgemein bekannt, daB die Milchsaft fuhrenden Araceen im
frischen Zustande mehr oder weniger giftig sind, daB aber durch Kochen oder Rosten
das Gift entfernt werden kann und die Starke oder andere Nahrstoffe enthaltenden
Feile (Knollen und Blatter) dann genossen werden konnen.

Hebert u. F. Heim haben bei verschiedenen Araceen (Arum und Amorphophallus)
ein Saponin und eine fluchtige alkaloidische Base nachgewiesen. Das Saponin findet sich
in geringer Menge in den in der Luft und in voller Vegetationstatigkeit befindlichen
Teilen der Araceen, dagegen reichlicher in den ruhenden Knollen. Das Saponin von
Amorphophallus Rivieri steht jedenfalls sehr nahe dem unserer -4ram-Arten, wenn es nicht
mit demselben identisch ist. Die fliichtige alkaloidische Base, welche Heber t und
Heim bei Arum nachgewiesen haben, besitzt groBe Analogie mit dem Goniin des
Schierlings; es ist vielleicht nur ein homologes hoheres oder isomeres Derivat. Auch
diese alkaloidische Base ist nur in ganz geringer Menge in den oberirdischen Teilen
von Arum enthalten, dagegen reichlicher in den ruhenden Knollen. Ebenso ist es bei
Amorphophallus Rivieri. Hebert und F. Heim haben gezeigt, daB der GenuB der
Knolle, ganz gekocht, trotzdem sie Raphiden unverandert enthalt, keine unangenehmen
Einwirkungen auf den menschlichen und tierischen Organismus zur Folge hat. Frischer
Saft ruft im Darmkanal von Meerschweinchen und Kaninchen Entzundungen hervor,
wirkt auch manchmal todlich; filtrierter Saft, aus dem die Raphiden zuriickgehalten
sind, wirkt in gleicher Weise. Die Raphiden konnen wohl auf den Epithelzellen der
Schleimhaute hier und da kleine Verletzungen bewirken; aber sie wirken nicht giftig.
Heim kommt auch zu dem SchluB, daB die Darmentziindungen, welche nach dem
GenuB des Saftes der Knollen von Amorphophallus Rivieri eintreten, auf das Alkaloid
und nicht auf das in geringerer Menge vorhandene Saponin zuruckzufuhren sind.

Nach L. Le^win beruht die Verwendung vieler Araceen zu Umschlagen darauf,
daB die durch diese hervorgerufene Reizung auf die durch andere Ursachen entstandenen
Entziindungen ableitend wirkt. Wenn ihr Saft mit den Schleimhauten in Beriihrung
kommt, werden meist Entzundungen hervorgerufen. So erzeugen namentlich Epiprem-
num giganteum (Roxb) Schott, Thomsonia napalensis Wall. (= Pythonium Wal-
lichianum Schott), Amorphophallus campanulatus (Roxb.) Blume, A. Prainii Hook, f.,
A. silvaticus (Roxb.) Kunth (= Synantherias silvatica Schott), Montrichardia arbores-
cens (L.) Schott schmerzh'aftes, lang anhallendes Brennen an Zunge und Lippen, be-
gleitet von Schwellung und SpeichelfluB; wenn sie in Magen und Darm gelangen, zeigen
sich die Folgen einer Uberreizung dieser Teile, wie Magenschmerzen, Ubelkeit und Er-
brechen, auch Durchfalle. Auch der Saft von Philodendron gultiferum Kunth und
Arisaema triphyllum (L.) Schott erzeugt starke orthche Reizung an den Schleimhauten
mit entsprechenden Folgen, welche in Entzundung und Schwellung bestehcn (L. Lew in).

Ferner gehoren die Araceen zu denjenigen Familien, bei denen ein groBerer Ge-
ha l t an B lausau re haufig auftritt. Greshoff und Treub haben das Verdienst, zu-
erst bei einer Anzahl Araceen den Gehalt an Blausaure nachgewiesen zu haben, welche
nach der Ansicht von M. Treub das erste Produkt der Stickstoffassimilation darstellt.
Schon im Jahre 4 890 hatte Greshoff in den Mededeelingen uit 's lands Plantentuin,
VII. (Buitenzorg 1 890) 106 uber das Vorhandensein von Blausaure bei Lasia spinosa (L.)

*) Mehrere der hier folgenden Angaben, namentlich uber die Eigenschaften malayischer
Araceen, verdanke ich der freundlichen Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Louis Lewin in Berlin,
der mit emem groBeren Werk uber Pfei lg i f te beschaftigt ist, bei welchen auch die Araceen
eine wichtige Rolle spielen.
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Thwaites, Cyrtosperma lasioides Schott und C. Merkusii (Hassk.) Schott berichtet; er halte
beobachtet, daB beim Offnen der Spatha Geruch nach Blausaure wahrgenornmen wird;
ferner hatte die Destination eines Kolbens von Lasia spinosa zb 80 HGN ergeben. Er
berichtete uber diese Untersuchungen auch in den Annales du Jardin botanique du
Buitenzorg IX. (4 891) 258, 2^9. Nachdem spater Treub an der Flacourtiacee Pangium
edule, in welcher Greshoff ein besonders reiches Vorkommen von Blausaure beobachtet
hatte, das Auftreten und Wandern derselben sowie ihre phvsiologische Bedeutung
studiert hatte (Annales de Buitenzorg XIII. [1896] 1—85), nachdem er ferner dieselben
Untersuchimgen an Phaseolus lunatus angestellt (Annales de Buitenzorg XIX. [1904]
86—146), bestimmte er noch bei einer groflen Anzahl anderer Pflanzen den Gehalt
an Blausaure in jungen und alteren, im Abfallen begriffenen Blattern (Annales de Buiten-
zorg XXI. [1907] 79—106 und XXIII. [1910] 85—118). Hierbei konnte nun noch bei
mehreren Araceen ein betrachtlicher Gehalt an Blausaure in jungen Blattern festgestellt
werden, und zwar bei folgenden Arten, welche ich svstematisch angeordnet und bei
denen ich auch Treubs Befund des Gewichtsprozents an Blausaure im jungen (erste
Ziffer) und im alten Blatt (zweite Ziffer), angegeben habe.

Pothoideae: Anthurium pedato-radiatum Schott, 0,028—0; A. Harrisii (Grah.)
Endl. 0,028 — 0; A. pentaphyllum G. Don.

Lasioideae: Lasia spinosa (L.) Thwaites, 0,121—0,007; Dracpntium spec.
0,012-0.

Philodendroideae: Dieffenbachia spec. 0,041—0,006.
Colocasioideae: Golocasia indica (Lour.) Hassk. (nach van Romburgh); Alocasia

pubera (Hassk.) Schott; A. arifolia Hallier f.; A. crassifolia Engl., 0,031—0; A. ma-
crorrhixa (L.) Schott, 0,018—0; A. Augusiiana L. Lind. et Rodig.; A. indica (Roxb.)
Schott; A. longiloba Miq.; A. celebica Koorders; A. Lowii Hook. f. var. Veitchii
(Henderson) Engl.; A. Watsoniana Sand.; Schizocasia Portei Schott; & acuta Engl.
0,076— .0,004.

Aroideae: Von diesen wurde Arum maculatum L. auf Blausauregehalt untersucht;
und zwar stellten dieselbe fest an jungen Sprossen Jorissen (Bulletin Acad. royale de
Belgique 3. VIII. [1884] 256), an unreifen Fruchten F. Heim und A. Hebert in As-
sociation franchise, #avancement des sciences (1908) 352.

L. Rosenthaier in Bern hat'in der Schweizerischen Apotheker-Zeitung (1919)
Lit. n. 19 —24 eine Zusammenstellung der bis dahin auf Blausaure untersuchten Pflanzen
gegeben. Ihm sind 360 Arten in 148 Gattungen und 41 Familien bekannt geworden.
In dieser Liste nehmen die Araceen mit 31 Arten die dritte Stelle ein, namlich nach den
Rosaceen und Gramineen. Da es sich bei den Blausaure-Untersuchungen vielfach urn
zufallig oder beliebig herausgegriffene Pflanzen handelt, sind die Zahlenangaben von
geringem Wert; ich bin uberzeugt, dafl Untersuchungen an dem reichen Araceen-
Material des Botanischen Gartens in Dahlem noch fur sehr viel mehr Araoeen einen
Gehalt an Blausaure ergeben werden.

Im folgenden habe ich das Wichtigste, was man uber die Wirkungen und Ver-
wendung der Araceen weifi, nach den Unterfamilien zusammengestellt; einige Angaben
sind auch schon in den Bearbeitungen der einzelnen Unterfamilieri mitgeteilt worden.

1. Pothoideae. Von den Arten dieser Unterfamilie werden nur wenige verwendet.
Pothos scandens L. Diese im MonsungeBiet verbreitete Art soil bei Fiebern als

kuhlendes Mittel wirksam sein. * • . •
Anthurium oxycarpum Poepp. (am oberen Amazonenstrom Yeury-cumaje der

Indianer, folha cheirosa [wohlriechendes Blatt] der Kautschuksammler) liefert Blatter,
welche im frischen Zustande geruchlos, im Schatten getrocknet nach Vanille und Moschus
duften. Dieselben werden dem Rauch- und Schnupftabak als Aroma beigemischt; auch
dient das Blattpulver allein als Schnupftabak und hat beim Volk den Ruf als Aphro-
disiacum (Th. Peckolt).

Acorus calamus L. Das Rhizom ist als kraftiges Magenmittel ofOzinell; sodann
werden, namentlich im Orient, aus demselben Konfekte hergestellt, die besonders bei



Pars general is. 53

herrschenden Epidemien genossen werden. Bekannt ist ferner die Verwendung zu
Parfumerien, zu Zahnpulver und Bierwiirze. Schon die Agypter bezogen aus Klein-
asien eine von Acorus calamus stammende Droge, welche als »kannahc (kanch der
Name fur Acorus im Alten Testamente) bezeichDet wurde. Auch gilt es bei Persern und
Arabern als kraftiges Aphrodisiacum.

Acorus gramineus Ait. Das sehr bittere Rhizom kam ehemals als Sanlei-Kalmus
(Radix Sanley vel Acori veri s. asiatici) in den Handel.

2. Monster oideae.
Raphidophora pertusa (Roxb.) Schott (ghannaskunda der Marathi) gibt einen

Saft, der mit scbwarzem Pfeffer innerlich gegen SchlangenbiB an-gewendet wird, wahrend
andererseits der Saft mit dem von Croton oblongifolius und der Frucht der Momordica
charantia auBerlich auf den gebissenen Teil gebracht wird.

Raphidophora Korthalsii Schott dient als Pfeilgiftzusatz in Perak und besitzt die
allgemeinen und ortlichen Reizwirkungen der Araceen (L. Lewin).

Scindapsus offkinalis (Roxb.) Schott. Die getrockneten Friichte in Stucke ge-
schnitten gelten bei den Hindus als Stimulans, Wurmmittel und Diaphoreticum, auch
werden sie gegen Diarrhoe und hauptsachlich als aromatischer Zusatz zu anderen Medlka-
menten verwendet.

Epipremnum giganteum (Roxb.) Schott mit Amorphophallus Pravnii Hook. f. und
Dioscorea daemona Roxb. (= D. hirsuta Dennst.) liefern Bestandteile des Pfeilgiftes
der Blanda und der Semang in Malakka, und zwar dient hierzu der sauer reagierende
Saft der Knolle von Amorphophallus Prainii, welcher, wie es scheint, auch durch den
von A. campanulatus (Roxb.) Blume (= A. virosus N. E. Brown)' ersetzt werden kann.
Die Reizung der von diesem Pfeilgift getroffenen Gewebe ist so stark, dafi die.Ein-
geborenen lieber die Hande ins Feuer hielten, als den entstehenden Schmerz weiter er-
tragen wollten. — Die Frucht von Epipremnum giganteum, einem Affen in den Mund
gestopft, erzeugte, nachdem der Mund 2 Minuten geschlossen gehalten wurde, wobei
jedoch die Frucht nicht verschluckt wurde, Ubelkeit, Schaumen und Schwanken. Erst
nach einigen Tagen erfolgte Wiederherstellung. Der frische Blutenkolben veraniafite
auch Ubelkeit-, allgemeines Unbehagen und Muskelschwache (L. Lewin).

Epipremnum\ pinnatum (L.) Engl. Die inneren Teile der Stengel werden ver-
mischt mit dem Pulver der Rinde und Blatter der Rubiacee Premna taitensis auf den

t Fidschi-lnseln zu dem Heilmittel »tonga« verarbeitet, welches nach G. W. Hansen
gegen Neuralgie im Gebrauch ist. (Vgl. IV. 23B, Heft 37, S. 63).

Monstera pertusa (L.) de Vriese. (Tropisches Amerika). Die frischen Blatter
dienen als Bahungen bei Otitis, gestoBen als Eataplasma bei Bauchwassersucht und soil en
durch Erzeugung energischer Hautsekretion ungemein erleichternd wirken; zugleich wird
innerlich ein Dekokt der Wurzel, I g zu 500 g Golatur, stundlich eine Tasse gegeben.
Der ausgeprefite Saft der frischgestoBenen Wurzel und der frischen Blatter wirkt haut-
atzend und dient in Kompressen zur Heilung bosartiger, chronischer Wunden und ge-
schwuriger Ekzeme. Bei Schlangenbifi wird der Saft mittelst Baumwolle auf die Bift-
wunde gelegt.

Monstera deliciosa Liebm. Die nach Ananas schmeckenden Fruchtstande werden
in Mexiko genossen und auf den Markt gebracht, doch sind die reichlich im Perikarp
der Beeren vorhandenen Spikularzellen beim GenuB fder Fruchtstande stdrend.

Spathiphyllum cannifolium (Dryand.J Schott (von Guiana durch Venezuela bis
Colombia verbreitet) besitzt einen vanilleartigen Geruch und wird von den Eingeborenen
zum Aromatisieren des Tabaks gebraucht.

3. Calloideae.
Symplocarpus foetidus (L.) Salisb. Die scharf giftigen Rhizome waren in Nord-

amerika als Radix Dracontii offizinell und dienten als Heilmittel gegen Asthma und
ahnliche Leiden. Die groBen dunnkrautigen Blatter werden sowohl von den Indianern
Nordamerikas, wie. auch in Japan hin und wieder als Gemuse genossen, die frisch zer-
quetschten Blatter werden auch-auBerlich zum Heilen von Wunden angewendet.
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Orontium aquaticum L. Wurzel und Samen sind scharf, gekocht jedoch eflbar.
Calla palustris L. Die ebenfalls giftigen Rhizome waren in Europa als Radix

Dracuncul i pa lus t r i s offizinell. Getrocknet und durch Maceration des Giftes beraubt,
dienten die Rhizome im Norden auch als Nahrungsmittel; so wurde daraus und aus
Roggenmehl ein geschatztes Brod (Misse Brod) bereitet. Die gehackten Blatter und
Rhizome sollen auch (wahrscheinlich gekocht) ein Mastfutter fur Schweine abgeben.

4. Lasioideae.
Cyrtospcrma edule Schott (in Papuasien auf den Gesellschafts-Inseln [maota ,

9'peves], auf den Karolinen, Marianen und im Ratak-Archipel). Die dicken Rhizome
werden gekocht genossen, und es wird daher die Pflanze namentlich auf den Karolinen
in groBen Massen, mehr als Colocasia, angebaut.

Urospatha caudata Schott (ape, caa ape [langes Blattj) in Para und Amazonas,
besitzt einen schwammigen Grundstock, der in Asche gerostet von den Indianern ge-
gessen wird, suB schmeckt, aber nachher im Munde ein unangenehm juckendes Gefuhl
verursacht. Der Saft des geriebenen, ausgeprefiten Wurzelstockes wirkt atzend und
dient als Umschlag bei trockenen Plechten. (Th. PeckoIt).

• Dracontiu?npohjphyllum L. ( jararaca merim [kleine Jararaca], j i r a c a , j i r a c a c a
der Tupi-Indianer in Para und Amazonas) besitzt groBe Knollen, welche gekocht oder
in Asche gebraten den Indianern als nicht unangenehm schmeckende Speise dienen.
(Th. Peckolt.)

Dracontium asperum G. Koch ( ja ra raca- ta ia wegen der tauschenden Ahnlichkeit
des Blattstiels mit der Giftschlange Botrops jaracaca, in der Hylaea Brasiliens}. Die
apfelgroBe Knolle und der {—2 m hohe Blattstiel gelten beim Volk als Gegengift gegen
SchlangenbiB; sie werden mit Zuckerbranntwein gestoBen, ausgeprefit und der erhaltene
Saft #in Zwischenraumen genommen; der Ruckstand oder auch der Brei frischer Teile
werden auf die BiBwunde gelegt; der Indianer kaut nur die Knolle und gebraucht
auBerlich einen Umschlag der gestoBenen Knolle. Th. Peckol t berichtet, daB er
wahrend seines 20jahrigen Aufenthalts im Innern Brasiliens nur Schlangenbisse an Tieren
mit dieser Pflanze behandelt und nur unsichere Resultate beobachtet habe. Dagegen
zeige das Knollenpulver in Dosen von 0,5 g stundlich gunstige Wirkung bei Asthma,
in Dosen von 0,3 g viermal taglich bei Amenorrhoe. Das Land volk gibt auch bei
Keuchhusten dreimal taglich eine Messerspitze. Der Saft der gestoBenen und aus-
gepreBten Knollen wird von den Pflanzern zur Totung der Maden in den Wunden der
Tiere benutzt. Beim Reiben der Knollen entwickelt sich ein Geruch nach Rettig. Dei
vom Starkemey getrennte Saft reagiert neutral, schmeckt anfangs mild, erzeugt dann'
aber einen unangenehmen, schwach beiBenden Nachgeschmack, Lahmungsgefuhl und
Geschmacklosigkeit der Zunge, auch das Gefuhl, als ob das Schlingorgan verengert sei.
Der Saft ist so stark pektinhaltig, daB er mit Zucker eingekocht eine durchsichtige
Gallerte bildet, welche ohne Nachteil genossen werden kann. Frische oder trockene
Knollen gekocht (58,36 g Starke auf 1000 g Knolle) schmecken nicht unangenehm.
— Uber weitere chemische Pro fun gen vgl. Th. Peckolt in Pharm. Rundschau X.
( 1 8 9 2 ) 2 8 l i

Amorphophalhis campanulatiis (Roxb.) Blume. Die groBen, 4—8 Pfund schweren
Knollen werden in Brit, und Niederland. Indien wie Kartofleln gekocht und mit Senf
genossen; man kocht sie auch in Curry; ferner werden sie in Scheiben geschnitten
und mit Tamarindenblattem gekocht, auch* in Pickels, sowie in Syrup eingemacht zu
Konserven verarbeitet. Ferner sollen die Knollen, mit Tamarindenblattem gekocht und
in ein Curry verarbeitet, gegen blutende Hamorrhoiden wirksam sein, doch ist nach
Wat t nicht ganz sicher, ob sich diese Ansrabe nicli! auf Amowhovhnlhts silnittrus
(Roib.) Kunth bezieht.

Amorphophalhis Prainii Hook. f. ( lekn, K - K H - I J I IKIr nt-i u^u Mdiaien, n rguni :
bei den Blanda, tad da bei den westlichen Semang). Die groBen Knollen werden von
den Eingeborenen der malaiischen Halbinsel in Scheiben geschnitten und diese in einen
Korb geworfen, den man in flieBendes Wasser hangt; danach wird die gewasserte Masse
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gekocht und gegessen. liber die Verwendung der Knollen zur Herstellung von Pfeilgift
siehe oben unter Epipremnum giganteum (S. 53).

Amorphophallus giganteus Blume soil auch genieBbare Knollen besitzen.
Amorphophallus Rivieri Durieu und var. konjac (C. Koch) Engl. In Japan werden

die aus den Adventivknospen an der Mutterknolle entstandenen Knollen der Varietat
(konyaku) als Nahrungsraittel verwendet, wenn sie 1 oder 2 Jahr alt sind, weil altere
Knollen wemger wohlschmeckend sind. 1 Jabr alte Knollen wiegen 75—100 Gramm
und haben einen Umfang yon 18—20 cm. Jumelle (Les plantes a tubercules ali-
mentaires in Encycl. scientifique [Bibliotheque de la botanique appliquee] 283) teilt das^
Resultat einer Analyse getrockneter Knollen, welche 91,76% Wasser verloren hatten,
nach 0. Kellner mit: 75,16 Starke, 3,27 Extraktivstoffe ohne N, 12,50 EiweiBstoffe,
0,98 Fett, 3,67 Cellulose, 4,42 Asche. Er fugt aber hinzu, dafi C. Tsuji spater
als hauptsachliches Kohlehydrat der Knollen 5 0 % Mannane festgestellt hat. Die Knollen
scbmecken scharf, und ihr Saft erzeugt auf der Schleimhaut ein prickelndes Gefubl und
unangenehmen Geruch, welche oft mehrere Stunden anhalten. Durch Koch en wird der
Saft Jtornig und verliert nur wenig von seinem Geschmack und Geruch. In Wasser
gekocht ist die KnoUe weder fur Menschen noch fur Tiere eBbar. Erst durch eine
eigenartige Behandlung mit Kalkmilch werden aus den Knollen eine Art Fadennudeln
(chira take) und eine Art trockener Kuchen (chiroko) hergestellt, welche von aus-
gezeichnetem Geschmack sind. Auch wird aus dem Mehl ein Gelee bereitet, indem man
es in kochendes Wasser wirft, etwas Kalkmilch oder noch Holzasche zusetzt und die
Masse dann trocknen lafit. Nachher wird dieselbe in Tabletten geschnitten, die als
nama konyakn verkauft werden. Wieder in warmes Wasser geworfen nehmen sie
gallertartige Beschaflfenheit an und werden als Zuspeise, z. B. zu Fischen, genossen.
Auch kann man aus dem gum mo sen Saft der Knollen einen brauchbaren Leim herstelleo.
Die Konyakknollen werden auf etwas beschatteten Feldern etwa 60 cm voneinander ent-
fernt gepflanzt. Die Aussaat der Knollen erfolgt im Fruhjahr, die Ernie im Herbst.
Nach derselben bleiben immer noch genug Knollen fur die Entwicklung neuer Knollen
im Peld, so daft dasselbe wenig Pflege erfordert.

Es ist wohl ziemlich sicher anzunehmen, daB auch andere Arten der Gattung
Amorphophallus Asiens und Afrikas wie die vorigen als Nahrungsmittel dienen konnen.

Montrichardia linifera (Arruda) Schott (aninga der Tupi-Indianer, aninga-yba
[Aningabaum], an den Ufern stehender Gewasser in Pernambuco und Bahiaj. Der bis
4 m hohe Stamm enthalt im inneren fleischigen Teil einen stark sauren und atzenden
Saft, der vom Volk zum Reinigen verrosteter Flintenlaufe und eiserner Gerate verwendet
wird; der Saft der ausgepreBten Blatter wirkt noch atzender. Auch dienen die frischen
zerstoBenen Blatter als Kataplasma zur Reinigung ubelriechender- Geschwure und zu
Badern bei chronischem Rheumatismus. Das Pulver der Rhizome wird bei Brustwasser-
sucht innerlich, taglich 0,2 bis zu 1,4 g, nach und nach steigend von 0,2 bis 1,4 g,
taglich, angewendet. (Th. Peckolt.)

Montrichardia arborescens Schott (aninga-uva, aninga- iba, aninga peri-
imbe rana, aningaiba der Tupi-Indianer; guimbe-rana und guimbe (ier Guarani;
imbe da praia, guimbe da praia) liefert einen atzenden Sail, der aus den Blattern
gepreBt mit Mandioccamehl als Kataplasma bei Geschwuren dient. Das Dekokt wird
vom Volk in Kompressen gegen Gichtknoten benutzt.

5. Philodendroideae.
Homalomena aromatica (Roxb.) Schott. Der wie Ingwer riechende Stamm ist bei

den Eingeborenen Hinterindiens als Stimulans geschatzt.
Philodendron imb6 Schott (cipo imbe in Rio de Janeiro, cape ho mem [kastrierter.

Mann] in San Paulo). Umschlage mit frischen Blattern oder tagliche Bader mit einer
Abkochung der trockenen oder frischen Blatter dienen als Heilmittel gegen akute oder
chronische Orchitis. Auch dient die Abkochung der frischen Blatter und Stengel als
Umschlag bei Oedema, zu ' Badern gegen Rheumatismus und als Kataplasma bei Ge-
schwuren. Der Saft der ausgepreBten frischen Blatter hat. innerlich genommen drusfische
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Wirkung, dreimal taglich einen Teeloffel voll mil Wasser bei Wassersucht; in groBeren
Dosen verursacht er Obelkeit, krampfhaftes Erbrechen, Kolik und ruhrartigen Durchfall,
wogegen Emulsion der Samen von Acacia polyphylla DC. als Antidot wirksam sein
soil. (Th. Peckolt.)

Philodendron ochrostemon Schott, in Rio de Janeiro, Minas und San Paulo wird in
gleicher Weise wie P. imbe benutzt, soil aber weniger wirksam sein.

Philodendron cordatum Kunth (guimberana der Tupi-Indianer, .folha de fonte
um Rio de Janeiro). Der Saft der ausgepreBten Blatter mit Schmierseife gemischt dient
als Waschung trockener, schuppiger Ekzeme und ist ein vielfach benutztes Heilmittel
Bei Hautkrankheiten der Tiere. (Th. Peckolt.)

Philodendron laciniatum (Veil.) Engl. (folha de urubu [Aasgeierblatt] im nord-
lichen Brasilien). Die frischen Blatter mit 01 bestrichen dienen als Umschlag bei Gicht-
schmerzen. (Th. Peckolt.)

Philodendron squamiferum Poepp. (guiambe, guaiambe, guambe in den Nord-
staaten Brasiliens). Die gestoBenen Blatter dienen als Umschlag bei Oedema, Wasser-
sucht usw., innerlich der AufguB von 8 g z u 180 g Colatur, eBloffelweise. .(Th.
Peckolt.)

Philodendron speciosum Schott (aringa-iba in Siidbrasilien). Die frischen Blatter
dienen als auflosendes Kataplasma bei Furunkeln und Abszessen, das Dekokt derselben
als Umschlag bei Gelenkrheumatismus. Die .gestoBenen Samen in der Dosis von 5—8 eg
dienen als Wurmmittel, die gestoBene Wurzel dreimal taglich 0,3 — 1 g bei Hydrothorax.
(Th. Peckolt.)

Philodendron bipinnatiftdum Schott (banana de macaco [Affenbanane], f rue to
de macaco, banana de imbe, banana de morcego [Fledermausbanane] in Sud-
brasilien). Die roten. bis 1,5 g schweren Beeren des bis 3 dm langen dicken Frucht-
kolbens sind nicht nur bei Affen und Fledermausen, sondern auch bei Menschen sehr
beliebt. Aus dem von den Samen befreiten Beerensaft wird Gelee berei'tet. Die Samen
werden vom Volk als Wurmmittel benutzt. (Ghemische Analyse der Beeren nach Th.
Peckolt a. a. 0.)

Philodendron Sellown C. Koch (fructo de imbe, imbe de comer in Siidbrasilien).
Wird ganz wie die vorige Art benutzt, ist aber seltener als diese. (Th. Peckolt.)

Dieffenbachia seguina (L.) Schott (canna de'imbe, canna marona und aninga
der Tupi, in der Hylaea). Der ausgepreBte Saft der frischen Blatter erzeugt auf der
Haut das Gefiihl starker Verbrennung, verursacht dann erysipelose Entzundung und
flechtenartigen Ausschlag; alkalische Bader verschaffen Linrferung. Innerlich genommen,
verursachen seffon einige Tropfen Anschwellung der Zunge und Schlundentzundung,
3—4 g sollen todlich wirken. Die frischen Blatter dienen zu Umschlagen bei odema-
tosen Geschwulsten, zu Badern bei Wassersucht. Die Infusion wirkt nur gelind, als
Gurgelwasser bei Angina tonsillaris. Von einigen amerikanischen Arzten wird das
weniger scharfe Rhizom gegen Prurijgo empfohlen, 15—20 Tropfen der Tinktur mit
120 g Wasser als Waschung. Mixture antipruritique von Dr. Scholtz enthalt 0,6 g
Tinct. fol. Dieffenb. Seguina, 150 g Aqua, 30 g Syrup, simpl., stundlich einen EBloffel;
die Tinktur selbst wird aus 10 Teilen frischen Blattern und 12 Teilen 90%igen Alkohol
bereitet. — Der Saft des mit Wasser gestoBenen und ausgepreBten Stammes wird dem
Zuckersaft zugefiigt, um den Zucker korniger zu machen. — Der Blattsaft verursacht
auf weiBer Wasche unvertilgbare dunkelbraune Flecke und wird zum Waschezeichnen
benutzt. (Th. Peckolt.)

Typhonodorwn Lindleyanum Schott. In Madagaskar, wo die Pflanze viha ge-
.nannt wird, werden die Rhizome in Ermangelung anderer Nahrung genossen.

Peltandra virginica (L.) Kunth (in den sudlich Vereinigten Staaten) besitzt frisch
scharf, nach dem Kochen mild schnreckende Knollen, welche wie Kartoffeln genossen
werden. Auch die Fruchtknoten werden gekocht verspeist.

6. Golocasioideae.
Die wichtigsten Kulturpflanzen der Araceen sind die im tropischen Amerika hei-
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mischen Xanthosoma-Arten. Cber die in Brasilien kultivierten Xanthosoma und die
chemische Analyse ihrer Knollen hat Th.'Peckolt in der Pharmazeutischen Rundschau
XI. (4893) 35—37 ausfuhrliche Mitteilungen gemacht, aus denen wir hier das Wich-
tigste wiedergeben.

Xanthosoma sagittifolium Schott (mangarito, mangara-mirioa, mangaras,
in der Hvlaea, von den Hollandern seit langem aus Westindien eingefuhrt) tritt in
3 Kulturvarietaten auf: 1. mangarito dedo de negro [Negerfinger], mit vielen kleinen
schwarzen, einem Negerdaumen ahnlichen Knollen am Rhizom; 2. mangarito royo,
mit braunen, unter 'der Oberhaut violettroten kugelrunden Knollen; 3. mangaritg
branco, mit hellbraunen, wallnuBgroBen, im Durchschnitt weiBen Knollen. Alle 3 Varie-
taten sind gekocht oder gebraten wohlschmeckend, am haufigsten werden Nr. 2 und
Nr. 3 kultiviert; Nr. 2 ist nahrhafter und fetthaltiger als Nr. 3, doch nicht so wohl-
schmeckend. Auch die Blatter geben ein zartes und wohlschmeckendes Gemuse. —
Costantin et Bois (Sur les graines et les tubercules des tombeaux peruviens de la
periode incasique, in Revue generate de bot. XXII. [1910] 263, fig. 14) glauben Knollen
dieser Art in den Graberresten von Ancon gefunden zu haben.

Xanthosoma violaceum Schott (tayoba [eBbares Blatt], taya [eBbare Wurzel],
tayab-ussii [groBe Tayoba]; taya rana; taya runa; tajal; taya-uva; tayaz, aus
Westindien in Brasilien eingefuhrt). Der knollige Grundstock ist im Durchschnitt weiB,
stark schleimig, arm an Milchsaft; die Knoll en batata de tayoba (TayobakartoiTeln)
sind glatt, birnformig, mit brauner faseriger, leicht ablosbarer Oberhaut versehen, im
Durchschnitt schneeweiB, mit dunkelbraunen Milchsafttropfchen; das aus ihnen gewonnene
Starkemehl wird ebenso geschatzt wie Marantastarkemehl. Die Blatter geben ein wohl-
schmeckendes und besonders nahrhaftes Gemuse. Die Pflanzer haben gewohnlich zwei
Kulturfelder, eines zur Gewinnung von Gemuse, eines zur Gewinnung von Knollen. Be-
merkenswert ist noch, daB nach der von Th. Peckolt mitgeteilten Blattanalyse von
Prof. Ludwig in Jena die Blatter auch Jod enthalten (0,005—0,20%); die Blatter
gelten fur blutreinigend Und werden von den Arzten skrophulosen und besonders
anarhischen Kranken als Gemuse verordnet.

Xanthosoma atrovirens C. Koch etBouche var. appendiculatum Engl. (tampa-taja,
temba-taja, temba-tuja in der Hylaea). Das Rhizom wird nur bei Mangel anderer
Nahrungsmittel gebraten genossen. Die frischen Blatter dienen als Umschlag bei Leber-
und Milzanschwellungen infolge des SumpfOebers.

Xanthosoma pentaphyllum Engl. (canna de brejo [Sumpfrohrj). Die schleim-
haltigen Blattstiele werden," 60 g zu 1 Liter Dekokt, innerlich und auBerlich zu er-
weichenden Badern gebraucht. Die Xanthosoma werden in Westin3ien*) mit dem

*) O. W. Barrett, Botanist and Entomologist, Porto Rico Agricultural Experiment Station,
hat umfangreiche Kulturen der eObare Knollen liefernden Colocasioideae angelegt und 2 wert-
volle Schriften uber dieselben verdffentlicht:

4. The Yautias, or Taniers, of Porto Rico, in Bulletin No. 6 of the Porto Rico Agricult.
Experim." Station, Washington, April 4 905.

2. Promising root crops for the South. I. Yautias, Taros and Dasheens, verbunden mit
einer Mitteilung von O. F. Cook, Agricultural history and utility of the cultivated Aroids,
in Bulletin No. 164 of the Bureau of Plant Industry, U. S. Department of Agriculture,
Washington 1910.

In diesen beiden Schriften finden wir atiBer wertvollen Angaben-uber die Kultur der eftbare
Knollen liefernden Colocasioideae auch eine Aufzahlung der »Cultivated Varieties* mit mehreren
>types* (1905) oder >groups* (1910). Aus der Aufzahlung der zu diesen Gruppen gehdrigen
Pflanzen, welche aus alien mftglichen tropischen Stationen zusammengebracht wurden, ergibt
sich, daB mehrere Xanthosoma als Alocasia in Kultur waren. Barrett beschreibt vorzugsweise
die Knollen, nur selten die Bl&tter, so daB es nicht moglich ist, nach diesen Angaben seine
Grtippen mit den von Schott , C. Koch und anderen unterschiedenen botanischen Arten zu
identifizieren. Herr Barrett sandte aber 1909 nach Dahlem eine Anzahl Blatter mit den Num-
mern der Exemplare seines Sortiments, von denen sie herstammten, und da in seiner zweiten,
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schon bei der Ankunft der Spanier gebrauchlichen Nam en yautia bezeichnet, auch als
tanier, tannia, tana, in Britiscb-Westindien als coro.

Geringere Verwendung linden die Caladium-Arten:
Caladium striatipes Schott (canna de brejo [Sumpfrohr], banana de brejo

[Sumpfbanane in Sud- und Nordbrasilien). Die Knolle in Asche gerostet dient den
Indianern als Nahrung, die frische Knolle gerieben und der daraus gepreBte Saft wer-
den bei Angina zum Gurgeln verwendet. (Th. Peckolt.)

Caladium sororium Schott (aninga d'agua in der Hylaea). Das faustgroBe
knollige Rhizom sowie die Fruchtkolben werden in Ascbe gerostet von den Indianern
genossen. Die Blatter dienen als Umschlag bei krebsartigen Geschwuren.

Caladium bicolor Vent, (tichoron, tichoron grande, cera der Tupi in der
Hylaea). Auch von dieser Art werden die in Asche gerosteten Knollen von den Indianern
genossen. Die frischen Knollen gerieben geben einen scharf alzenden Saft, der vielfach
zur Totung der Made »berna« benutzt wird, welche in der Haut von Tieren und
Menschen aus den Eiern der groBen Fhege Turpeta oder Trypoderma Wied hervorgeht.
Die getrockneten pulverisierten Blatter dienen als Streupulver bei unremen Wunden.
Die Tinktur aus { Teil frischer Knollen und 2 Teilen 90%igen Alkohol wird in der
Dose von 2 g zu 4 50 g Wasser als Gurgelwasser gegen Angina catarrhalis benutzt, zu
gleichem Zweck auch die Infusion der frischen Blatter Das Pulver der Knolle in der
Dosis 7 g dient als energisch wirkendes Drastikum bei Wassersucht. (Th. Peckolt.)

Caladium bicolor Vent. var. poecile (Schott) Engl. (tayoba brava in Nordbrasilien)
findet eine ahnliche Verwendung wie die gewohnliche Varietat, die Knolle ist mehlreich
und gekocht wohlschmeckend.

Caladium bicolor Vent. var. Vellozianum (Schott) Engl. (mangara, mangara-
tyba) dient auch als Nahrungsmittel. AuBerdem wird die frische Knolle als Brech-
und Abfuhrmittel benutzt und der Saft der geriebenen Knolle dieut in der Dosis von
3—6 Tropfen mit 120 g Wasser als Klystier bei Askariden.

Caladiumpicturatum C. Koch (tinhoron, pe de bezerro [KalbsfuB], papageio ,
tajura) wird vom Volk in gleicher Weise benutzt wie C. bicolor; aber der Saft der
geriebenen Knolle hat eine bedeutend mildere Wirkung.

Colocasia antiquorum Schott, von der mehrere Varietaten schon im "wilden Zu-
stand eiistierten und noch mehr in der Kultur entstanden sind, wird im tropischen

4 910 erschienenen Abhandlung ein Teil dieser Nummern aufgefuhrt ist, war es mir schheBlich
mGglich, emige sgmer Typen mit den bekannten botanischen Arten zu identifizieren:

a) Es entspncht seine Rolhza Group (einschheBlich BlarcaType) dem X. earacu C.Koch
et Bouche.' Bar re t t stellt aber zu dieser Gruppe auch eine Pflanze, deren Blatt nacli
meiner Untersuchung zu X atrovirens C. Koch et Bouche gehort.

b) Die Mucola Group, welche nach Barre t t ' s \ngaben der Rolhza Group nahezustehen
schemt, durfte auch zu X earacu gehOren; wenigstens gilt dies von einem von Bar re t t
gesandten Blatt (Nr. 15405 .̂

c) Die A m a n l l a Group. Em als >Amarilla von Cuba* bezeichnetes Blatt (Nr 45398)
erwies sich als zu X atrorirens C. Koch et Bouche gehdng

d) Die Mart inica Group entspncht auch dem X atrovirens
e) Die Ot6 Group ist X. violaceum.
) Die Vino Group, welche durch rOtliche Knollen ausgezeichnet ist und dunkelgrune

Blatter mit hellen Nerven sowie purpurn berandete Blattscheiden besitzt, konnte ich wegen
Mangels von Exemplaren mit kemer Art identifizieren. Wahrscheinhch gehort sie auch
zu X violaceum.

g) Die Senteh Group wird von Kar re t t aut eine aus Java unter dem Namen Aloeasia
macrorrhixa erhaltene Pflanze gegrundet, ich kann nicht ermitteln, was damit gemeint ist.

h) Die Violacea Group fallt sicher mit X. violaceum zusammen
i) Die Palma yau t ia ist X robustum.
In Panama heiCen die Xanthosoma bei den Indianern o to , in Mexiko q u e q u e s t e , teV

camote , r e j a lga r , to lomo, l ampaza und macal (nach O .W.Bar re t t , U. S. Departm
of Agnc. Bull. n. 4 6 i .
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Asien meist als taro, in Westainka als eddo, eddoas kalo bezeichnet; doch werden
die Namen taro und eddo auch im weiteren Sinne fur alle als Nahrpflanzen kulti-
vierten Colocasioideae gebraucht, ahnlich wie malanga auf Cuba. Am mittleren Kongo
wird die Pflanze bei den Bacongos, Bassundis und Ballalis lengua, bei den Batekes
ikili genannt; bei den Yakomas von Mobanga am Ubangi heiflt sie mbo. Nach
Jumelle (a. a. 0. 271) heiCt die Pflanze auf Madagaskar und den Maskarenen saonjo ,
sonje, sonze, in Indo-China khoai-mon, in China ya, in Japan imo oder sa to -
imo, in Guatemala quiquisque, auf den franzosischen Antillen mad ere, auf den
englischen Antillen tannia oder coco, in Colombia mafafa.

Der knollige Grundstock erreicht oft 40—60 cm Lange bei 15—20 cm Durch-
messer und ist mit einer filzigen, schwarzen Oberhaut bedeckt, das Rindenparenchym
ist gelblich, das Mark wei£, mit sparsam hervorquellendem, sich braunfarbendem,
wasserigem Milchsaft. Die Knolle besitzt einen atzenden Saft, welcher beim Reiben der
rohen Knolle an den Handen Bfennen und Entzundung bewirkt, durch Kochen oder
Rosten unschadlich wird. In Brasilien werden nach Peckolt die Blatter nie und die
Knollen nur selten genossen, doch vielfach als Zutat zur Bereitung des Maisbrotes be-
nutzt; ein Teil geriebener gekochter Knolle mit zwei Teilen Maismehl gemischt liefert
em schmackhaftes lockeres Brot, welches nicht so scbnell trocken und hart wird Die
Pflanze wird daher vielfach auf Sumpfboden kultiviert, aber vorzugsweise als Nahrungs-
mittel zur Viehfutterung, vorzugsweise zur Mastung der Schweine. Erhalten die Schweine
nur ausschlieBIich diese Nahrung ohne Zugabe von Mais, so werden dieselben in der
Regel krank und Gndet man fast stets einen Eingeweideparasiten in groBer Zahl. Die
an der »Morphea« Kranken ernahren sich fast ausschlieBIich mit der gekochten Knolle,
indem sie behaupten, dadurch Erieichterung der Schmerzen und Verminderung der sich
bildenden tuberkulosen Geschwure zu erlangen; zur Waschung der letzteren wird der
Saft der roh geriebenen Knolle benutzt oder auch Kataplasma mit Knollenbrei. Die
mit gleichen Teilen siedenden Wassers ubergossenen Knollen werden nach Verlauf einer
Viertelstunde koliert und als Anthelminticum genommen. Ferner wird der ausgepreBte
Saft der geriebenen Knolle zu Umschlagen bei Lahmung der Extremilaten und als
Waschung und Kompressen zur Heilung von Geschwuren der Tiere benutzt. Die Knollen
der Varietal typica Engl. verderben, aus der Erde genommen, in wenigen Tagen, es
wird daher immer nur so viel geerntet, als zum taglichen Gebrauch erforderlich ist.
(Th. Peckolt). Die Var. Fontanesii (Schott) Engl. ist weniger schleimig als alle anderen
Varietaten; sie wird daher nicht als Viehfutter, sondern nur zum Kuchengebrauch
(inhame mangaraz, inhame mangarahy) benutzt. Die durch violette Blatter aus-
gezeichnete Var. esculetiia (Schott) Engl. (tayoba brava, inhame tayoba, tayoba
rosa) hat an dem kleinen Rhizom kleine fingergliedartige Knollenauswuchse, welche
ebenso wie die jungen Blatter ein wohlschmeckendes Nahrungsmittel abgeben. — Von
der Var. nymphaeifolia (Schott) Engl. (inhame-mirin in Brasilien werden die kleinen
sehr milchreichen Knollen nicht, die jungen Blatter nur bei Mangel als Gemuse benutzt.
Die Var. acris (Schott) Engl. (inhame da terra, inhame bravo in Brasilien) ge-
deiht besser auf trockenem Boden und wird deshalb vielfach von Pflanzern, welche
keinen Sumpfboden haben, als Schweinefulterpflanze kultiviert. Die Knolle erlangt nie
die GroBe der Var. typica. Die Morpheakranken geben der. Knolle dieser Varietat den
Vorzug vor der der Var. typica. Der Saft der geriebenen Knolle soil auch ein heftig
wirkendes Abortivmittel sein.

Ober Kulturvarietaten der Colocasia antiquorum in den franzosischen Kolonien
des tropischen Asiens finden sich noch folgende Angaben bei Jumelle (a. a. 0. 277):
Auf Tahiti ziehen die Eingeborenen Molett oder schwarzlich gef&rbte Knollen den weiBen
oder gelben wegen ihres pikanteren Geschmackes vor; die scharfe oder kaustische Sub-
stanz wird aus den hell gefarbten Knollen durch die Warme leichter ausgezogen. In
Tongking kultiviert man in hoherem Gelande eine Varietat, welche nur 6 Monate bis
zur Ernte der Knollen braucht, in tiefer gelegenem Gelande am Rande der Gewasser
dagegen eine Varietat, welche ein voiles Jahr zu ihrer Entwicklung braucht. Um Hanoi
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werden 4 Varietaten kultiviert: khoai so mil dunkelgrunem BiatLstieJ, khoai so tia
mit violettem Blattstiel, welchc beide auf hoherem Gelande in 6 Monaten \ m Hohe
und daruber erreichen, khoai mon mit dunkelgriinen Blattstieled und kleineren innen
weiBen Knollen und khoai mon tia mit violetten Blattstielen und innen gelben Knollen,
welche beide auf tiefer gelegenem feuchtem, sogar Uberschwemmungen ausgesetztem,
nicht sandigem Gelande gedeihen und nach einem Jahr geerntet werden. Alle diese
Knollen werden in Wasser gekocht mit Reis genossen, aber die beiden letztgenannten
sind weniger geschatzt. Auch in Neu-Caledonien pflanzt man Varietaten auf feuchtem
Boden, zu dem oft das Wasser aus groBer Entfernung hingeleitet wird, und andere auf
sehr trockenem Boden.

In Japan, ebenso auf Neu-Guinea und in Neu-Pommern wird aus den Knollen der
Colocasia antiquorum ein beliebtes Geback fabriziert. Sogenannte Taroschnitten (stark
ausgetrocknet), welche aus dem gerasteten Brei der Knollen auf Neu-Pommern her-
gestellt waren, ergaben nach der Mitteilung von H. Thorns bei-der chemischen Analyse
H,59°/o Wasser, 2 ,33% Asche, 0,28% Fett, 56,988% Starkemehl, 2 ,85% Stick-
stoffsubstanz.

Eine durch kurze knollige, fast kugelige Rhizome ausgezeichnete Varietat globuh-
fera der Colocasia antiquorum wird in Westindien dasheen genannt. Auf trockenem
Boden konnen die Knollen der kleinen Varietaten in Reihen, die etwa i m voneinander
entfernt sind, gepflanzt werden, auf feuchterem Boden und bei der Pflanzung der
kraftigeren Varietaten ist groBerer Zwischenraum notig. Fur die Pflanzung sin<J die
Kopfe der alten Stamme mit 2 oder mehr Knospen den seitlichen Knollen vorzuziehen.
Dungung ist notwendig. Unter 6 Monaten Wachstum ist keine Ernte an Knollen zu
erwarten, am vorteilhaflesten ist es, dieselbe nach 18 bis 24 Monaten vorzunehmen;
dann erhalt man von einer Pflanze 2—4 Pfund. bisweilen auch 6 Pfund Knollen. Die-
selben behalten, vor Frost und Feuchtigkeit geschutzt, ihre Lebensfahigkeit.

Nach den Angaben Barrett's ist die Verwendung der Xanthosoma und Colo-
zasia in Westindien und uberhaupt im tropischen Amerika# noch etwas ausgedehnter,
als Th. Peckolt fur Brasilien berichtet. Nach Barrett dienen die Knollen der Xan-
thosoma (yautia) gekocht in hohem Grade zur Ernahrung der arbeitenden Klassen in
Amerika und gerostet sind sie auch bei den Pflanzern beliebt; auf Jamaika, werden
groBe Knollen auch gebacken genossen. Die Knollen der Colocasia sind gekocht und
gebacken Nahrungsmittel; aber haufig dienen sie zu Breien oder dicken Suppen. Beim
Backen werden die Knollen der yautia mehliger. Auch werden sie mit Milch, Eiern
und Quarkkase gemischt und dann gerostet genossen.

Die jungen Blatter der Xanthosoma und Colocasia geben gekocht ein nahrhaftes
und wohlschmeckendes Gemuse. Auch die Blattstiele einiger papuasischer Varietaten
von Colocasia werden gekocht.

* Colocasia virosa Kunth dient in keiner Weise als Nahrungsmittel. Neben all-
gemeinen Vergiftungswirkungen besitzt sie auch uberstarke Reizwirkungen. Schweino
verenden nach dem Genufi der Pflanze in einer Stunde.

Colocasia indica (Lour.) Hassk., tolambo der Semang auf Malakka, liefert Pfeil-
gift. Der alkoholische Extrakt des Stammes enthalt ein Alkaloid, das ein krystallinisches
Platinsalz liefert. (L. Lewin.)

Uber die Verwendung der Stamme von Alocasia als Nahrungsmittel in Sudamerika
macht Th. Peckolt ebenfalls au6fuhrKche Angaben:

Alocasia indica Schott. Die bis 1,3 m langen Stamme werden als Viehfutter be-
nutzt. Sie sind wenig schleimhaltig und gekocht der Mandiocca ahnlich; gebraten
schmecken sie, solange sie noch warm sind, sehr angenehm, nach dem Erkalten aber
scharf und unangenehm.

Alocasia macrorrhiza Schott (inhame gigante ; . Der oft bis 5 m hohe und
2—3 dm dicke Stamm ist wenig schleimig, doch sehr milchreich. Nachdem sie in
den funfziger Jahren des 19. Jahrhunderts aus Ceylon eingefuhrt, anfangs viel kuUiyiert
wurde, hat man spater die Kultur aufgegeben, weil die Futterung des Viehs mit diesen
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Stammen bei denselben Schwache und Krankheiten erzeugte. Beim Reiben der frischen
Stamme bewirken sie auf der Iiaut sehr lastiges Jucken und Brennen, sowie ekzeni-
arligen Ausschlag am oberen Teil der Hand. Das scharfe Prinzip der Pflanze ver-
flftchtigt sich aber schon beim Trocknen der Stamme,.

Th. Peckol t teilt aucb folgende Ubersicht des Nahrungswertes in 400 g der
Trockensubstanz der als Nahrungsmittel benutzten Colocasioideen mit:
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Xanihosoma violaceum:
Rhizom
Knolle
Blatter

Xanthosoma sayUtifolium:
W e i l i e K n o l l e . . . .
V i o l e t t e K n o l l e . . . .
B l & t t e r

Colocdsia antiquorum var.
typica: Rhizomknolle . . j 2,274

Alocasia indica: )
Stamen

Alocosia macrnrrhixn-
Stamm
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31,859
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4,752
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48,635
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4 5,505
4 4,988
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35,595
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8,746
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8,U8

4 0,999

4,653

35,050

4,450

2,263
4,932
5,096

2,074
2,493
0,670

0,364

0,630

0,280

737,463
327,385
692,233

394,450
406,473
736,24 4

407,863

556,173

4434,220

Die in den Knollen deV Xanihosoma enthaltenen Starkekorner sind &war vielmals
kleiner, als die von Canna edulis (vgl. Teil E, Fig. iF—J), aber noch etwa 5 mal
grofler, als die von Colocasia und Abcasia. Es kann daber die Starke der beiden
letzteren Veniger leicht gesammelt werden, zumal die in den Taro-Knollen entbaltene
gummose Substanz im Wasser das Niedersinken der Starke verhindert.

7. Aroideae.
Audi die Arten dieser Unterfamilie sind mehr oder weniger giflig (vgl. S. 51);

aber nach Kochen und Rosten sind ihre Knollen efibar. Wenn sie weniger benutzt
werden, so liegt dies daran, daJJ das Ausgraben derselben ziemlich muhsam ist und
ihr Anbau in groBerer Menge, wohl aus demselben Grunde, nicht versucht worden ist.
Als Nutzpflanzen kommen hauptsachlich folgende Arten in Betracbt:

Arum Dioscoridis Sibtb. et Sm. (Kleinasienj Knolle frisch Abortivmittel, gekocht
oder gerostet zur Ernabrung.

Arum italicum Mill, und A. macidatum L. Namentlich von letzterer wird das
gerostete Rhizom genossen, auch dient es zur Gewinnung von Satzmebl (Por t land-
Sago, Por t land Ar row-roo t , welcher Name aber auch fur das Satzmehl von Colo-
casia gebraucht wird). Arzneilich wurde es gegen Verdauungsstorungen, chronische
Rheumatismen, Wurmer usw., aufierlich zur ReinigMng von Geschwuren verwendet. Uber
die durch Arum maculatum bewirkten allgemeinen Vergiftungserscheinungen gibt fol-
gender Versuch AufschluB Einer Stute wurde an einer VVunde am fluftgelenk ein
Aufgufi der Pflanze im Umschlag aufgelegt und mehrfach befeuchtet. Diese Stute er-
krankte mit Zittern, beschleunigter Atmung und pochendem Herzschlag. Wohin durch
den Schweif etwas von diesem Umschlag gebracht wurde, z. B. an den After, die
Scheide, das Euter, entstand heflige Entzundung. Dies Tier ging an den AUgemein-
erscheinungen zu Grunde. Ratten, Mause und Frosche verenden nach Eingeben des
Eitraktes der Pflanze. (Nach Mitteilun? ^on L. Lewin.)
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Dracunculus vulgaris Schott. 6as scharfe Rhizom wird zu "Raucherungen ver-
wendet, durch welche die Hirten Dalmatiens und benachbarter Mittelmeerlander die auf
Rindern lebenden Parasiten bekampfen.

Typhonium trilobatum (L.) Schott. Verwendung des Rhizoms wie bei Arum
maculatum.

Typhonium divaricatum (L.) Decne. Monsungebiet. Rhizom gegen Diarrhoe.
Typhonium orixense (Roxb.) Schott (Vorderindien). Rhizom zu Umschlagen, um

Geschwure zur Reife zu bringen, innerlich als Stimulans.
Sauromatum nubicum Schott. Die Knollen werden gerostet und gekocht genossen.
Eminium spiculatum (Blume) 0. Ktze. Die Knollen dienen im Kustenland Aegyptens

als Nahrungsmittel.
Biarum-Arten. Knolleil giftig, doch wahrscheinlich ahnlich verwendbar, wie die von

Arum.
Arisarum vulgare Targ. Tozz. Das Rhizom war friiher offizinell und wurde wie

das von Arum maculatum benutzt.
Arisaema triphyllum (L.) Scholt (Atlantisches Nordamerika). Die Rhizome werden

von den Indianern gegen Mundgeschwure und Rheumatismus verwendet, von den Arzten
Amerikas friiher gegen Magenkrankheiten. Das aus den Rhizomen gewonnene Satzmehl
wird wie Arrow-root geschatzt; auch gibt das Pulver des getrockneten Rhizoms einen
geschatzten Puder (Cupress-powder). Uber die Reizwirkungen der Pflanze auf die
Schleimhaute siehe oben S. 51.

Arisaema dracontium Schott (Atlantisches Nordamerika) fand ahnliche Verwendung
wie Arum maculatum.

Lagenandra ovata (L.) Engl. (L. toxicaria Dalz.) in Vorderindien, auBerst giftig,
soil nach Rosenthal zur Granulation des Zuckers verwendet werden, wie dies von
Diefferibachia seguina angegeben wird; doch findet sich hieruber keine Angabe in
W a t t ' s Dictionary of the economic products of India.

8. Pistioideae.
Pistia stratiotcs L. Zuverlassige Angaben fiber die medizinische Verwendung dieser

in den tropischen Gewassern verbreiteten Pflanze fehlen. Rosentha l teilt mit (Synops.
plant, diaphoricarum [1861] 138), daB die Rlatter bei Ruhr, Harnruhr, Blutspucken
und auBerlich bei Abszessen, sowie als Wundmittel angewendet werden. Ich habe ander-
warts keine Notiz derart gefunden. Nach Ledermann wird im tropischen Afrika,
z. B. in Adamaua, aus der Asche der Pflanze Salz gewonnen.

Einteilung der Familie. Das eingehende Studium der Blutenverhaltnisse, der
SproBverbande, der Nervatur und anatomischen Struktur bei den Araceen hat ergeben,
daB hier eine ausschlieBlich auf die Blutenverhaltnisse gegrundete Einteilung unmoglich
zu einer naturlichen Gruppierung fuhren kann. Ohne irgendwelche einseitige Vorein-
genommenheit fur den Wert anatomischer Merkmale in der Systematik uberhaupt, habe
ich gefunden, daB gewisse anatomis^he Merkmale bei Araceen, welche teils durch ihre
Ubereinstimmung im Bau und in der Entwicklung, teils durch die Verkettung ihrer
Verschiedenheiten sich als Vertreter derselben #naturlichen Verwandtschaftskreise er-
wiesen, auch dann wiQderkehrten, wenn die Wachstumsverhaltnisse sich so anderlen,
daB die einzelnen Teile der Pflanzen andere Aufgaben zu erfullen hatten. In einer aus-
fiihrlichen Abhandlung uber den Entwicklungsgang in der Familie der Araceen und
uber ihre Blutenmorphologie (Bot. Jahrb. V. [1884] U4—488, 287—336) und auch
in den vorangegangenen Abschnitten dieser Darstellung habe ich gezeigt, welche Pro-
gressionen in der Ausbildung der Gewebe, in der Nervatur der Blatter, in der Gestalt
derselben, in der SproBbildung, in der Beschaffenheit des Kolbens, der Bliiten und ihrer
Teile stattfinden konnen, und die eingehende Vergleichung dieser Teile bei Verwandt-
schaftskreisen, deren Form en durch Ubergangsglieder miteinander verkettet sind, zeigte,
daB in solchen Verwandtschaftskreisen anatomische Eigentumlichkeiten und Nerva^ir am
bestandigsten sind. Darauf grundet sich die hier gegebene Einteilung der Familie. Die
Beziehungen der Unterfamilien zueinander lassen sich durch folgendes Diagramm andeuten:
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Calloideae

* Philodendroideae Lasioideae Colocasioideae Aroideae Pistioideae Lemnaceae

Die Monsteroideae und Lasioideae lassen sich ohne jeden Zwang direkt von den
Pothoideae ableiten. Die Calloideae haben mit den meisten Pothoideae noch den
Hermaphroditismus der Bliilen gemeinsam; ihre Nervatur und ihr Nahrgewebe im Samen
ist aber verschieden, so daB die Symplocarpeae sich mehr an die Lasioideae, die Callede
mehr an die Philodendroideae anschlieflen. Die Colocasioideae und Aroideae'konnte
man vielleicht geneigt sein, von den Lasioideae abzuleiten, mit denen sie auch die
netzartige Nervatur gemein haben; aber bei alien Lasioideae finden wir Samen ohne
Nahrgewebe, bei den Aroideae stets Samen mit Nahrgewebe, dasselbe bei den Colo-
casioideae mit Ausnahme der weiter vorgeschrittenen Syngonieae. Auch ist von den
Aroideae Stylochiton noch durch das Vorhandensein einer Bliitenhulle ausgezeichnet und
in dieser Beziehung ein AnschluB an die Pothoideae voihanden. Die Pistioideae
schliefien sich in vielen Dingen eng an die Aroideae an; da£ die Milchsaftschlauche in*
ihrem Gewebe fehlen, kann mit der eigentumlichen Lebensweise zusammenhangen. • Ob
die Lemnaceae von den Pistioideae abzuleiten sind oder sich neben den Araceae aus
einem gemeinsamen Urtypus entwickelt haben, ist schwerlich zu entscheiden; jedenfalls
gehoren sie mit den Araceae einer Gemeinschaft, den Spathiflorae an und haben nichts
mit den Helobiae zu tun.

Systema familiae.
A. Plantae terrestres. Gaules, petioli, radices cellulis

(»vasis«) laticiferis et cellulis spiculiformibus desti-
tuti; rarissime cellulae spiculiformes (in foliis Pothois
Rumphii var. gigantei occurrentes. Folia biseriata
vel spiralia. Nervi laterales II. et HI. reticulati, ra-
rissime subparalleli [Acoreae). Flores plerumque
hermaphroditi et perigoniati, raro unisexuales • mo-
noeci Subfam. I. Pothoideae.

Trib. I. Pothoeae: \. Pothos L., 2. Pothoi-
dium Schott, 3. Anadendron Schott, 3 a. Epir-
premnopsis Engl.

Trib. II. Hete rops ideae : 4. Heteropsis Kunth.
Trib. III. An thur i eae : 5. Anthurium Schott.
Trib. IV. Culcasieae: 6. Culcasia Schott.
Trib. V. Zamioculcaseae: 7. Zamioculcas

Schott, 8. Gonatopus Hook. f.
Trib. VI. Acoreae: 9. Acorus, 10. Oymno-

stachys.
B. Plantae terrestres. Fasciculi fibrovasculares cellulis

(»vasis«) laetiferis destituti. Caules atque folia haud
raro etiam radices cellulis spiculiformibus (pilis in-
tercellularibus) ^ vel H-formibus instructi. Nervi
laterales III. et IV. vel II., III. et IV. reticulatim con-
jAicti. Flores hermaphroditi, perigoniati aut nudi.
Ovula anatropa vel amphitropa Subfam. II. Monsteroideae.
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Trib. I. M o n s t e r e a e : 11. Raphidophora Hassk.,
12. Afroraphidophora Engl., 13. Epiprem-
num Schott, 1 4. Scindapsus Schott, 1 5. Ste-
nospermatium Schott, 1 6. Rhodospatha Poepp.
etEndl., 17. Anepsias Schott, 18. Monstera
Adans.', f9. Alloschemone Schott, 20. Amy-
drium Schott.

Trib. II. Spathiphylleae: 21. Spathiphyllum
Schott, 22. Holochlamys Engl.

G. Plantae terrestres et paludosae. ' Fasciculi fibro-
vasculares caulium et petiolorum cellulis laticiferis
elongatis superpositis instruct! Flores plerumque
hermaphroditi perigoniati vel nudi. Ovula anatropa
vel orthotropa. Folia nunquam sagittata, nervis
plerumque reticuiatis, raro parallelis Subfam. HI. Calloideae.

Trib. I. Symplocarpeae: 2 3. Lysichitum Schott,
24. Symplocarpus Salisb., 25. Orontium L.

Trib. II. Calleae: 26. Calla L.
D. Plantae terrestres vel paludosae. Fasciculi fibro-

vasculares cellulis (»vasis«) laticiferis simplicibus
superpositis instruct!. Frutices aut plantae tube-
rosae, haud raro aculeatae vel verrucosae. Flores
Hermaphroditi aut unisexuales monoeci. Ovula ana-
tropa. Semina plerumque exalbuminosa. Folia sagit-
tata, saepissime multipartita, reticulatim nervosa. Subfam. IV. Lasioideae.

Trib. I. Lasieae: 27. Gyrtosperma Griff., 28.
Lasia Lour., 29. Anaphyllum Schott, 30. Podo-
lasia N. E. Brown, 31 . Urospatha Schott, 32.- Dra-
contioides Engl., 33. Echidnium Schott, 34. Dra-
contium L.

Trib. II. Amorphophalleae: 35. Pseudohy-
drosme Engl., 36. Plesmonium Schott, 37.
Anchomanes Schott, 38. Thomsonia Wall.,
39. Pseudodracontium N. E. Brown, 40.

• Amorphophallus Blume.
Trib. HI. Nephthytideae: 41. Nephthytis Schott,

42. Cercestis Schott, 43. Rhektophyllum N. E.
Brown.

Trib. IV. Montrichardieae: 4 4. Montrichardia
Crueger.

E. Plantae terrestres et paludosae. Fasciculi fibrovas-
culares cellulis (»vasis«) laticiferis simplicibus super-
positis instructi. Flores semper nudi, unisexuales
monoeci. Ovula anatropa vel hemianatropa vel
orthotropa. Semina plerumque albuminosa, rarius
exalbuminosa. Folia fere semper nervis lateralibus
inter se subparallelis instructa Subfam. V. Philodendroideae.

Trib. I. Philodendreae.
Subtrib. 1. Homalomeninae: 45. Homa-

lomena Schott, 46. Diandriella Engl.
Subtrib. 2. Schismatoglottidinae: ll.Schis-

matoglottis Zoll., 48. BucephalandraSchott,
49. Aridarum Ridley, 50. Piptospatha
N. E. Brown, 51. Microcasia Beccari.
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Subtrib. 3. Philodendrinae: 52. Bhilo-
dendron Schott, 53. Philonotion Schott.

Trib. II. Anubiadeae: 54a. Amauriella, 54b.
Anubias Schott.

Trib. HI. Aglaonemateae: 5 5. AglaonemcL Schott,
56. Aglaodorum Schott.

Trib. IV. Dieffenbachieae: 57. Dieffe?ibachia
Schott.-

Trib. V. Zantedeschieae: 58. Zantedeschia
Spreng.

Trib. VI. Typhonodoreae: 59. Typhonodorum
Lindl.

Trib.Vfl. Peltandreae: 60. Peltandra Raf.
F. Plantae terrestres, raro paludosae. Gellulae latici-

ferae fusione conjunctae, hinc inde anastomosantes,
rarius haud fusionantes, superpositae (Ariopsideae).
Floret nudi, unisexuales monoeci. Stamina florum
masculorum synandria componentia. Ovula ortho-
tropa vel anatropa. Semina albuminosa vel ex-
albuminosa.

Folia fere semper nervis reticulatis, nervfc late-
ralibus II. in nervum colleoiivum inter nervos late-
rales I. situm conjuncti Subfam. VI. Colocasioidea«.

Trib. I. Colocasieae.
Subtrib. \. gteudnerinae: 61. Steudnera

G. Koch, 62. Bemusatia Schott, 63. Oo-
• natanthus Klotzsch.

Subtrib. 2. Hapalininae: 6 4. Hapaline
Schott. .

/Subtrib. 3. Caladiinae: 65. Caladiopsis
EngL, 66. Galadium Vent., 67. Aphyllarum
Sp. Moore,- 68. Ghlorospatha EngL, 69.
Xanthosoma Schott.

Subtrib. 4. Colocasiinae: 70. Colocasia
Schott.

Subtrib.5. Alocasiinae: 1\. Alocasia Schott,
72. Schixocasia Schott.

Trib. II. Syngonieae: 73. Porphyrospatha Engl.,
74. Syngoniwn Schott.

Trib. III. Ariopsideae: 75. Ariopsis Nimmo.
G. Plantae terrestres saepe tuberosae vel paludosae.

Fascfculi fibrovasculares caulium et petiolorum cel-
lulis laticiferis superpositis instructi. Flores raris-
sime perigoniati unisexuales, saepius unisexuales
nudi, monoeci, raro dioeci (Arisaema pr. p.). Flo-
rum masculorum stamina libera vel in synandria
conjuncta. Ovula anatropa aut orthotropa. Semina
albuminosa. Foliorum lamina varia linearis usque
pedatifida, plerumque reticulatim nervosa. . . . Subfam. VII. Aroideae.

Trib. I. Stylochitoneae: 76. Stylochiton Lepr.
Trib. II. Asterostigmateae: 77. Mangonia

Schott, 78. Andromycia A. Rich., 79. Tac-
carum Brongn., 80. Asterostigma Fisch. et
Mey., 81. Synandrospadix Engl., 82. Spath-

A EiigWr, Das Pflanzeureiuh. IV. (timbryopbytu sipLouogarau) 23 A.



66 A. Engler. — Araceae.

antheum Schott, 83. Gorgonidium Schott, 8 4.
Gearum N. E. Brown, 85. Spathicarpa Hook.

Trib. HI. Protareae: 86. Protarum Engl.
Trib. IV. Callopsideae: 8T. Callopsis Engl.
Trib. V. Zomicarpeae: 88. Scaphispatha

Brbngn., ^B9. Xenophya Schott, 90. Zomi-
carpa Scbott, 9 \. Zomicarpella N. E. Brown,
92. Ulearum Engl.

Trib. VI. Areae.
Subtrib. i. Arinae Schott em. Engl.: 93.

Arum L. em. Schott, 94. Dracunculus
Scbott, 95. Hciicodiceros Schott, 96. The-
riophonum Blume, 97. Typhonium Schott,
98. Sauromatum Schott, 99. Eminium
(Blume) Schott, 100. Blarum Schott.

Subtrib. 2. Arisarinae\ 101. Arisarum Targ.
Tozz.

Subtrib. 3. Arisaefnatinae: 4 02. Arisaema
Mart.

Subtrib. 4. Pinelliinae: 4 03. Pinellia Ten.
Subtrib. 5. Ambrosiniinae: 104. Ambro-

. sinia L.
Subtrib. 6. Cryptocoryninae: 105. Ixi-

genandra DalzelI,J 06. Oryptocoryne Fisch.
H. Plantae aquaticae natantes. Cellulae laticiferae de-

ficientes. Caudiculi internodia omnino abbreviata.
Folia pilis articulatis obsita. Inflorescentia mascula
pauciflora verticillata, feminea uniflora, a mascula
annulo verisimiliter florum masculorum abortivorum
atque connatorum verticillo separata. Florum mas-
culorum stamina 2 in synandrium connata. Ovula
orthotropa numerosa. Semina alhuminosa, oper-
culo duplici instructa Subfain. VIII. Pistioideae.

107. Pistia L.
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Acontias Schott (E 4 33).
Acorcae Engl. (trib.) A 7, 8, 9,

12; B 318.
Acorinae Schott (subtrib.) B 348.
Acoroideae Schott vtrib.) B 318.
Acoropsis Conw. B 318.
Acorus L. B 318. n. 9. (A 8—

14, 17, 21, 23, 28, 35, 37,
• 42, 47).
calamus L. A 22, 23, 52, 53.
gramincus Ait. A 22, 23, 46,

53.
Adeloncma Schott (D4 134).
Affenbanane A 56.
Afroraphidophora Engl. Ba 4 56,

n. 4 2. (A 4 3, 4 4, 43).
Aglaodorum Schott Dc 76,

n. 56. A 43, 47, 24, 25;
Da 434).

Aglaonema Hook. f. (Dc 76).
Aglaonema Schott Dc 76, n. 55.

(A 13, 4 6, 17, 24, 25, 34,
35, 37; fi 318. Ba 156,
Da 434, E 433, F 264 .

marantifolium Bl. A 21.
Aglaonemateae Engl. (trib.) A

17, 49; Da 434, Dc 76.
Aglaonemeae Engl. (trib.) Dc 77.
Aglaonemoideae Engl. (subf.)

Dc 77.
Alleluchieae Benth. et Hook. f.

(trib.) F 264.
Alleluchieae Schott (trib.) F 254.
Alleluchieae-Amhrosiinae Schott

(subtrib.) F 264. '
Alleluchieae -Pinelliinac Schott I

(subtrib.) F 264. !
Allopythion Schott G 126). • |
Alloschcmone Schott Ba 156, '

n. 19. (A 18, 49).
Alocasia Hallierf. (E 4 33).
Alocasia Neck. E 4 33, n. 74. (A

8, 4 3, 4 5, 47, 28—26, 28,
29, 31, 34,36, 37, 49, 57,
60, 64; C 126, Da 434,
Db 4 39, F 264).

arifolia A 52.

Augustiana A 52.
celebica A 52.
crassifoha A 52.
cucullata A 44, 45.
indica A 32, 52, 60, 6f.
longiloba A 52.
Lowii A 32, :>2.
inacrorrhiza A 15, 28, 4 5,

52. 58, 60, 64.
odora A 29 -34 , 45.
pubera A 52.
Watsoniana A 52.

Alocasiinae Engl. (subtrib.) E
4 34.

Alocasinae Schott E 4 34.
Alocasiophyllum Engl. (C 126\
Amauriella Rendle Dc 77,n.54a.

(A 4 3).
Ambrosinia L. F 264, n. 104.

(A 7 - 9 , 47, 24, 26, 34—
36).

Arabrosiniinae Schott (subtrib.)
F 264.

Amomophyllum Engl. (Ba 4 56).
Amorphophalleae trib.1 A 7, 8,

20, 35, 37, 48, 49; C 126.
Amorphophallus Blume C 126,

n. 40. (A 8, 9, 41,47,24,
22, 24, 26, 31. 33. 43,
51. 55.

bulbifer A 14a 2 .
campanulatus A 51—54.
giganteus A 55.
Hcnryi A 45.
lurtus A 45.
Praimi A 54, 53, 54.
Rhieri A 12,22,23, 33, 45,

51, 55.
silvaticus A 35, 51, 54.
Teuszii A 25.
titanum A 11.
variabilis A 25.
virosus A 53.
zeylanicus A 20.

Amorphophallus Scholt (C 127).
Amydrium Schott Ba 156,n.2O."

(A 24, B 318).

Anadendron Schott B 318, n. 3.
(A 7, 13, 44, 24, 34; Ba
156).

Anaphyllum Scholt G127, n. 29.
(A 33, 35).

Anarmodium Schott (F 264).
Anchomanes Schott C 127, n. 37.

(A 11, 43,47, 24, 33, 48,
E 434, F 264).

AndromyciaA.Rich. F264,n.78.
Vnepsias Schott Ba 4 56, n. 4 7.

(A 24. 32—35).
dninga A 55, 56.
aninga d'agua A 58.
an inga iba A 55.
aninga-. iba A 55.
aninga peri- imbe rana

A 55.
an inga-uva A 55.
aninga-yba. A 55.
Anthelia Schott (Ba 4 56).
Anthurieae Engl. (trib.) A 7,

B 348.
Anthurium Schott B 34 8, n. 5.

(A 7—26, 28, 37, 43, 4s,
49; Ba 456, Da 131, F
264).

acaule A 22, 23.
album A 24.
Andraeanum A 21, 24.
brachygonatum A 27.
cartilagineum A 37.
crassinervium A 20.
Froebelii A 27.
Hdrrisii A 23, 52.
Laucheanum A 27.
leuconeurum x pedatoradia-

tum A 58.
macrolobium A 28.
oxycarpum A 52.
pedato-radiatum A 52.
pentaphyllum A 52.
radicans A 37.
regale A 20.
scandens A 12.
Scherzcrianum A 21, 23, 27.
sinuatum A 4 9.
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Anubiadeac Engl. (trib.) A 17,
48; Da 434, Dc 77.

Anubiadinae Scholt (subtrib.)
Dc 77.

Anubias Schott Dc 77, n. 64b.
(A 43, 17, 24, 26, 49; Da
131).

Apatemone Schott (Da 4 31).
ape A 34.
Apereoa Moerenhout (C 4 27).
Apeveoa Moerenhout (G 4 27).
Aphyllarum S. Moore E 4 34,

n. 67.
Apiospermum Klotzsch (F 264).
Apoballis Schott (Da 4 31).
Aictiodracon A. Gray (Ba 4 56).
Areae Engl. (trib.) A 8, 49, 50;

F 264.
Aridarurn Ridley E 4 34, n. 4*.
Arinae Scholt emend. Engl. (sub-

trib. A 50, F 264.
Arineae Benth. etHook. f. F 264.
a r i n g a - i b a A 56.
Ariopsideae Engl. (trib.) E 4 34.
Ariopsis Grah. 'E 4 34). •
Ariopsis Nimmo E 4 34, n. 73.

(A 7, 24, 26, 35).
peltata A 36.

Arisacontis Schott (C 4 27).
Arisaema Blume (F 264).
Arisaema Marlius F 264, n. 102.

(A 7, 9, 4 0, 4 7—20, 25—
27, 34, 35, 42—46, 4l>,
50; G 4 27).

amurense A 45.
asperatum A 45.
Bockii A 44, 45.
consanguineum A 4 4—46.
dracontium A 62.
fimbrialum A 26.
Franchetiunum.A 44.
heterophyllum A 45.

• japonicum A 45, 46.
lobatum A 44.
nepenthoides A 25.
parvurn A 45.
pictum A 45.
Prazeri A 44. "
ringens A 23, 27, 46%
serratum A 45.
triphyllum A 21,28, 54, 62.
verrucosum A 45.

Arisaema Schott (F 266).
Arisaematinae Engl. (subtrib.)

F 266.
Arisareae Schott (trib.) F 266.
Arisarinac Schott (subtrib.) F

266.
Arisaron Adans. (F 266\
Arisarum Targ. Tozz.* F 260,

n. 404. (A 7, 40, 47, 2',
25, 34).

proboscidrum A 9.
vulgare A 25, 62.

Arodendron Werth (Dc 77).
Arodes O. Ktze. (Dc 77).
Aroideae (trib.) A 9, 4 6, 4 7, 23,

25, 28, 34, 36, 37, 43, 49,
50, 52, 61, 63; F 267.

Aroides Rendle (Dc 77).
Aron Adans. (E 4 34, F 267).
Aronia Mitch. (Ba 4 56).
Arosma Raf. (E 13"4).
A r r o w - r o o l A 62.
Arum L. F 267, n. 93. (A 8,4 7,

24, 2 6 , 2 7 , 2 9 , 3 4 , 3 4 , 49,
51, 62; Db 439, Dc 77,
E 4 3 4 .

Dioscoridis A 64.
italicum A 20, 28—30, 64.
maculatum A 20, 21, 25, 29,

30, 36, 37, 52, 61, 62.
Ari'm Mart. (F 269).
Arum Rodsch. (G 4 27 .
Arum Thunb. (F 269).
Arum Veil. (F 269).
Asterostigma Fisch. et G. A. Mey!

F 269, n. 80. (A 8, 9, 16,
24, 25).

Asterosligma Koch (F 269).
Asterosligmateac Schott emend.

Engl. (Irib.) A 7, 8, 16,
34, 35, 50; F 269.

Asterostigmeae Schott (subtrib.)
F 269.

Asterostigmeae- Astcrostigma-
tinae Schott F 269.

Atherurus Blume (F 269).
Atimeta Schott (Ba 4 56).
Balmisa Lag. (F 209).
b a n a n a de b r e j o A 58.
b a n a n a dc imbe A 56.
b a n a n a de m a c a c o A 56.
b a n a n a de m o r c e g o A 50.
b a t a t a de t a y o b a A 57.
Baursea iloffmgg. (Db 4 89).
b e g u n g A 54.
Biarinae Engl. F 269.
Biarinae Schott F 209.
Biarum Schott F 269, n. 10D.

(A 9, 24, 34, 35, 62).
Russellianum A 37.

Brachyspatha Schott (G 127).
Bucephalandra Schott Da 4 34,

n. 4*. (A 7, 26; E 4 35).
c a a a p e A 54.
Galadieae Engl. E 4 35.
Caladicae Schjott E 4 35.
Caladiinae Engl. (subtrib.) E 4 35.
CaladiopsLs Engl. E 4 35, n. 65.

(A 13).
Caladium Auct. 'Dc 77).
Galadium Don (E 4 35).
Caladium Hook. (C 4 27).
Caladium Lodd. (B 327).
Caladium Lodd. E 4 35).
Caladium Vent. E 4 35, n. 66.

A 8, 4 0, 15, 4 7, 24, 25,
28, 34, 37, 49, 58; Da
434, Db 439, F 270).

bicolor A 41, 20, 24, 58.
picturatum A 58.
sororium A 58.
striatipes A 58.

Galadium Willd. (B 327).
Calla Kunlh (Ba 156).
CallaL. Ba 156, n. 26. (A 9,10,

4-2, 13, 17, 4 8, 23, 24, 35,
37; B 327, Dc 77, F 270).

paluslris L. A 4 4,* 24, 54.
Calla Roxb. (Da 131, E 4 36).
Gallaceae F 270.
Callana Raf. (Ba 156).
Calleae (trib) A 7, 63; Ba 156.
CalloideaeA 12, 17, 47, 50, 53,

63.
Callopsideae Engl. (trib.) A 30,

F 270.
Callopsis Engl. F 270, n. 87.

(A 13, 4 7).
Calyptrocoryne Schott (F 270).
Candarum Reichb. (C 4 27).
canrra de brejo A 57, 58.
canna de imbe A 56.
canna marona A 56.
cape horn em A 55.
cera A 58.
Cercestis Schott C 4 27, n. 42.
Chamaecladon Schott (Da 131).
Chersydrium Schott (G 4 28).
chira take A 55.
ch iroko A 55.
Chlorospatha Engl. E 4 36, n.'OS.
c ipo imbe A 35.
coco A 59.
Colocasia Benth. (E 4 36).
Colocasi% Kunth (E 4 76).
Colocasia Schott E 4 36, n. 69.

(A 8 - 4 2 , 43, 47, 21, 24,
31,34—37, 49, 54,60, 61;
Da 131, Dc 77, F 270).

antiquorum A 4 5, 23, 58—
indica A 4 3, 52, 60. [61.
undulata A 24.„
virosa A 60.

Golocasieae Schott emend. Engl.
(trib.) E t$7 F 270.

Colocasiinae Scmwt (subtrib.)
E 4 37.

Colocasioideae A 4 5—17, 23,
28, 34, 35, 37, 43, 49, 50,
52, 56, 57, 59, 60, 6.1;
Da 431, F 270.

c o l o m o A 58.
Conophallus Schott (C 4 28).
c o c o A 58.
Corynophallus Schott (C 4 28).
Cryptocoryne Fisch. F 270,n.4 04.

(A 7—9, 4 2, 4 3, 24, 26,
35, 36).

ciliata A 37.
Cryptocoryne Schott (F 274).
Cryptocoryneae Blume F 271.
Gryptocoryninae Schott (sub-

trib.) E 274.
Culcasia P. B. B 327, n.6. (A 4 2,

14, 22, 24; E 437).
Culcasieae (trib.) B 327.
C u p r e s s - p o w d e r A 62.
Curmeria Linden et Andre (A

22, Da 434).
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Cuscuaria Schott (A 24, B 327,
Ba 456).

Cyllenium Schott (F 271).
Cyrtosperma Griff. C 4 28, n. 27.

(A 7, 9, 13, 22, 24, 33,
36, 42, 48, 50).

colule A 43, 54.
lasioides A 52.
Merkusii A 5?.

d a s h e c n A 60.
Denhamia Scholt (B 327).
Diandnella Engl. Da 4 31, n.46.
TViefTenbachia Schott Dc 77,

n. 57. (A 8, 9, 4 3, 4 6—
48, 24, 24, 26,36, 37, 52;
Da 431, E 437, F 274).

Parlatorei A 4 8.
picta A 18.
seguina A 23, 56, 62.

Dieffenbachieae Benth.etHook.f.
(trib.) F 274.

Dieffenbachieae Engl. (trib.) A
47, 49; Da 434, Dc 78.

Dochafa Scholt (F 274).
Dracontioides Engl. C 4 28, n. 32.

(A 4 3, 4 7).
Dracontium Forsl. (C 428).
Dracontium Kunth (G 4 28).
Dracontium L. C 428, n. 34.

(A 7, 8, 4 1, 42, 47, 20,
22, 24, 33, 36, 48, 49, 52;
B 327, Ba 456, Da 434.
Db "4 39, F 274). 0

asperum A 54.
gigas A 33.
polyphyllum A 33, 34.
Purdieanum A 33.

Dracunculeae Schott F 274.
Dracunculinae Schott P 271.
Dracunculus Adans. F 271, n. 94.

(A 7, 40, 44, 47, 49, 24,
29, 34, 34).

vulgans A 29, 62.
Dracunculus Blurne (F 274).
Dracurculus Schott (F 271).
Dunalia Montr. (G 4 28̂ .
Echidnium Schott C 128, n 33.

(A 24, 33, 48\
eddo A 59.
e d d o a s kalo A 59.
Elopium Schott (Db 4 39).
Eminium (Blumej Schott F 274,

n. 99. (A 17, 19, 24).
intortum A 20.
spiculatum A 62.

Endera Regel (F 271).
Kpiprcmnopsis Engl. Ba 4 56fc

n. 3 a. (A 4 3, 4 4).
Epipremnum Schott Ba 4 56,

n. 43. (A 43, 44, 48, 24,
33; B 327).

giganteura A 54, 53, 55.
pinnatum A 43, 4 5, 46, 53.

Euarineae Bcnlh. et Hook. f.
F 274.

FlagcIIaria Lour. (B 328).
f o l h a che irosa A 52. I

folha de fonte A 56.
folha de urubii A 56.
fructo de imbe A 56.
fructo de macaco A 36.
Gamochlamys Bull (A 4 6, F 271).
Gamogyne N. E. Brown Da 131,

n. 49. (E 4 37*.
Gearum N.E. Brown F 271, n. 84r.
g h a n n a s k u n d a A 53.
Godwinia Seem. (G 128). ' .
Gonatanthus Klotzsch E 4 37,

n. 63. (A 9, 44, 45, 24,34,
35, 49; F 274).

Gonatopus Hook.f. B 327, n. 8.
(A 4 3, 4 4, 20).

Goniurus'Moon (B 328).
Gorgon id ium Schott F 271, n. 83.

(A 42, 50).
guaiambe A 56.
g u a m b e A 56.
Gueinzia Sond. (F 274).
gu iambc A 56.
gu imbe A 55.
gu imbe da praia A 53.
g u i m b e - r a n a A 55.
gui mberana A 56.
Gymnomesium Schott (F 27P.
Gymnostachys ft. Br. B 328,n.4 0.

(A 4 0—4 2, 4 4, 23).
Hansalia Schott (C 4 28).
Hapale Scholt (E 4 37).
Hapaline Schott E 4 37, n. 64.
llapalininac Engl. ^subtrib.) E

4 37.
HelicodicerosSchott F27l,n.95.

(A 4 9, 24, 26, 3'i).
Hcmicarpurus Nees (F 274).
Heteropsideae Engl. B 328.'
Heteropsis Kunlh B 328, n. 4.

(A 44, 43, 44, 24).
Heteropsis Miq (Ba 4 57).
Heterostalis Schott (F 274).
Holochlamys Engl. B a 1 57, n. 22.

(A 4 3, 4 4, 24, 32).
Homaid Adans. (F 271).
Homaida O. Ktze. (F 274).
Homaida Raf. (F 274).
Homalomena Engl. (Dc*78).
Homalomena Schott Da 134,

n. 45. (A 8, 43, 45, 21,
22. 24, 25. 37, 42, 49, 50;
B 328, Db 439, E 437).

aromatica A 55.
crinipes A 22.
peltata A 22.
picturata A 22.
Wendlandii A 4 5, 22.
Zollingeri A 32.

Homalomeninae (subtrib.) (Da
434).

Homalonema Kunth (Da 4 34).
Houttinia Neck. (Ba 4 57).
Hydnostachyon Liebm. (Ba 4 57).
Hydrosme Schott (A 8, C128).
jararaca merim A 54.
j a r a r a c a - t a i a A 54.
Ictodes Bigelow (Ba 4 57).

jiraca A 54.
j i racaca A 54.
ikili A 59.
imbe de comer A 56.
imbe da praia A 55.
irao A 59.
inharae bravo A 59.
inhame da terra A 59.
inhame g igante .A 60.
inhame mangarahy A 59.
inhame mangaraz A 59.
inhame mirin A 59.
inhame t a y o b a A 59.
Ischarum Blume (F 274).
kanch A 53.
kannah A 53.
khoai -mon A 59, 60.
khoai mon tia A 60.
khoai so A 60.
khoai so tia A 60.
Kodda-Pail Adans. (P 272).
k o n y a k u A 65.
Kunda Raf. (G 4 29).
LagenandraDalzcllF272,n. 105.

(A 7, 43, 24, 35; E 437).
ovata A 62.
toxicaria A 62.

lampaz a A 58.
Lasia Lour. G 129, n. 28. (A 7,

P, 4 3, 22, 24, 33, 35; B
328).

spinosa A 54, 52.
Lasieae (trib.) A 7, 8, 20, 48;

C 4 29.
Lasioideae (subfam.) A 9, 4 4,

4 6,4 7,22, 37, 43, 48—50,
52, 54, 63; G 429, Da
434.

Lasiomorpha Schott (C 4 29).
Lasius Hassk: (C 4 29).
Lecontia ^Y. Cooper (Dc 78).
lekir A 54.
l ekyer A 54.
lengua A 59.
Leptopetion Schott (F 272).
Leucocasia "Schott (sect.) A 37,

E 4 37.
Leucochlamys Pocpp. (Ba 4 57).
likio- A"54." *
Limnonesis Klotzsch (F 272).
Lysichitum Schott B a 4 57, n. 23.

(A 42, 43, 47; B 328).
camtchatcense A 32.

Lysisfigma Schott (F 272).
macal A 58.
madere A 59.
mafafa A 59.
malanga A 59.
mangaca A 58.
mangara-mir ioa A 57.
mangaras A 57.
mangara- tyba A 58.
mangari to A 57.
mangar i to branco A 57.
m a n g a r i t o dedo d e n e g r o

A 57.
mangarito royo A 57.
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Mangonia Schott F 272, n. 77.
(A 62).

maota A 54.
Marcgravia auct. (Ba 4 57).
mbo A 59.
Megotigea Raf. (F 272).
Melioblastis G. Mull. (F 272).
Microcasia Beccari Da 134, n. 54.

(A 4 8, 24, 26).
Misse Brod A 54.
Monstera Adans. Ba 157, n. 4 8.

(A 8, 4 0, 4 3—4 5, 4 8, 4 9,
24, 25, 31, 33, 35, 37;
B 328, Db 4 39).

deliciosa A 9, 4 5, 18, 4-P,
28, 31, 63.

dilacerata A 4 9.
pertusa A 45, 4 9, 53.
punctulata A 4 9.

Monstcreae (trib.) A 7, 8, 17;
Ba 457.

Monsteroideae (subfam.) A 8,
45—18, 43, 47, 50, 63; B
328.

Montrichardia Crugcr G 4 29,
n. 44. (A 9, 43, 24, 48;
Db 4 39, E 4 37, F 272).

arborescens A 54, 55.
linifera A 55.

Montrichardieae (trib.) G 4 29.
Muricauda Small (F 272).
Myrioblastus Wall. (F 272).
nama konyaku A 55.
Nebrownia 0. Ktze. (Db 439).
Nephthytideae (trib.) C 129.
Nephthytis Schott C 4 29, n. 44.

(A 4 3, 4 7, 23, 24).
Oligogynium Engl. (C 4 29).
opeves A 54.
Ophione Schott (G 4 29).
Orontium L. Ba*4 57, n. 25. (A

9—4 2, 4 7, 23* 35, B 328).
aquaticum L. A 32, 54.

oto A 58.
Otosma Raf. (Dc 78).
pe de bezerro A 58.
Peltandra Raf. Dc 78, n. 60.

(A 43,24,25, 49; Da 131,
•E 4 37, F 272).

virginica (L.) Kunth A 56.
Peltandreae Engl. (trib.) Da 133,

Dc 78.
Philodendreae (trib.) A 7, 49;

Da 133.
Philodendrinae (subtrib.) Da 4 33.
Philodendroideae (subfam.) A 9,

4 6—4 8, 21, 23, 35,37,49,
50, 52, 55, 63; B 328,
Da 433.

Philodendron Schott'Db 4 39,
n. 52. (A 8—13, 15—19,
24,22,24,23,30,34,34—
37, 43, 48, 49; B 328,
Ba 457, C 429, Da 133,
E 4 37, F 272).

albovaginatum A 30.
bipinnatifidum A 9,15,4 6,56.

cannaefolium A 4 6, 22.
cordatum A 56.
erubesccns A 24.
guttiferum A 51.
imbe A 53, 56.
]aciniatum A 4 9, 56.
longilaminatum A 22.

j macrophyllum A 30.
ochrostcmon A 56.
panduratum A 4 9.
pinnatifidum A 2-2, 34.

| Selloum A 9, 4 5, 4 6, 37, 56.
I speciosum A 56.

squamiferum A 4 9, 56.
verrucosum A 22, 23.

Philonotion Schott D b U 3, n. 53.
(A 26).

Phyllotaenium Andre (E 4 37).
Pinellia Tenore F 272, n. 4 03.

(A 7,9, 2'., 34, 43, 45,46).
cordata A 45.
integrifolia A 45.
ternata A 4 4, 45.

Pinelliinae Schott.'subtrib.) F 272.
PiptospathaN.E.Brown Da433,

n.50; E 437.(A 48, 24,26).
Pistia Klotzsch (F 272),
Pistia L. F 272, n. 107. (A 7—9,

42, 4 4, 22, 26, 34, 35, 37).
stratiotes A 4 8, 26, 45, 62.

Pistiaceae H. B. K. F 272.
Pistieae Reichb. F 272.
Pistioideae (subfam.) A 8, 9, 47,

50, 62, 63; F 272.
Plesmonium Schott C 429, n.36.

"(A 8, 24, 33; F 272).
Pleurospa Raf. (B 3281.
Podolasia N. E. Brown C 4 29,

n. 30. (A 13, 17).
Podospadix Raf. (B 328).
Porphyrospatha Engl. E 4 37,

n. 73. (A 4 3\
Portland Arrow root A61.
P o r t l a n d - S a g o A 01.
Potha Burm. (B 328).
Pothoeae Engl. (trib.) A 7—9;

B 328.
Pothoideae Engl. (subfam.) A 9.

42, 46—48, 21, 22, 47—
52. 63; B 328, G 129.

Pothoidium Schoit B 328, n. 2.
(A 9, 14, 43, 47, 23). '

Pothos L. B 328, n 4. (A 9,
44—44, 24,23,25,37,47,
48; Ba 457, Db 143, E
4 37, D 272).

Cathcartii A 4 4.
Loureirii A 45.
rcmotiflorus A 9.
remotus A 25.
Rumphii A 47.
scandens A 52.
Seemannii A 44, 45.
yunnanensis A 44.
Zippelii A 48.

Pothos Michx. (Ba 4 58).
Pothos Roxb. (Ba 4 58).

Pothos Rudge (G 129\
Pothos Spreng. (Ba 4 58).
Pothos Veil. (B 329).
Problematicae Schott (trib.) B

329.
Protareae Engl. (trib.) A 49, F 272.
Prptarum Engl. F 272, n. 86.
Proteinophallus Mast. (G 129).
Provenzalid Adans. (Ba 4 58).
Pseudodracontium N. E. Brown

G 129, n. 39. (A 44).
Pseudohydrosme Engl. G 129,

n. 35.
Pythion Mart. (G 129).
Pythoniuni Kunth (G 429).
Pythonium Schott (G 129).

Wallichianum Schott A 54.
queques te A 58.
qu iqu i sque A 59.
Radix Dracuncul i pa-

lus t r i s A 54.
Radix S a n l c y vel Acori

veri s. as ia t i c i A 53.
Raphidophora Hassk. Ba 15$,

n. 11. (A 8, 40, 43—49,
24, 35; B 329).

decursiva A 4 5.
.Korthalsii A 53.
peitusa A 4 5, 53.
pinnatifida A 28. •

Raphiophallus Schott (C 4 29).
re ja lgar A 58.
Remusfttia Schott E 4 37, n. 62.

(A 44, 15, 24, 26,34, 36,
37, 49; F 272).

vivipara A 4 3.
Rensselaeria Beck. (Dc 78).
Rhektophyllum N. E. Brown C

129, n. 43. (A 13).
Rhodospatha Poepp. Ba 13*,

n . 1 6 . (A 8 , 1 3 , 4 4 , 2 3 ,
32, 35).

hcliconiifolia A 4 4.
Rhopalostigma Schott (F 272 .
Rhynchopyle Engl. (Da 4 33, E

* 4 37).
Richardia Kunth (Dc 78).
Richardreae Schott (trib.) Dc 7 8.
San le i -Ka lmus A 53.
saonjo A 59.
s a t o - i m o A 59.
Sauromatinae F 273.
Sauromatum Hort. (G 4 29).
Sauromatum Schott F 273, n. 98.

(A 9, 4 0, 4 9, 24, 26, 29 —
3f, 42, 43, 49, 50).

nubicum A 62.
Scaphispatha Schott F 273, n. 88.
Schena Rheede (G 4 29).
Schtematoglottidinac Engl. (sub-

trib.) A 47, 48; Da 4 33.
Schismatoglottis Zoll. et Moritzi

Da 133, n. 47. (A 8, 13,
45—47, 24, 26; Dc 78,
E 137).

Schizocasia Schott E 4 37, n. 72.
(A 4 3, 4 5).
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acuta A 52.
Portei A 52.

Scindapsus Kunth (Ba 159).
Scindapsus Miq. (B 329).
Scindapsus Schott B a 4 59, n. 4 4.

(A 8, 10, 4 3̂ —4 5, 21, 24,
33; Dc 78).

officinalis A 53.
Seguinum Raf. (Dc 78).
Solenosterigma Klotzsch (D b

443).
sonje A 59.
so nze A 59.
Spathantheum Schott F 273,

n. 82. (A 23).
Spathicarpa Hook. F 273, n. 85.

(A 8, 9,. 4 7, 23—25, 34).
hastifoJia A 37.

Spathicarpeae Benth. etHook.f.
F 273.

Spathicarpeae Schott F 273.
Spathiphylleae (trib.) Ba 159.
Spathiphyllopsis Teysm. et Bin-

nend. (Ba 159).
Spathiphyllum Schott Ba 159,

n. 24. (A 7, 9, 11 , 13, 14,
47, 48, 24, 23-25,32,33,
37, 42, 48, 50; B 329, Ba
459, C429, Dai34,F273).

blandum A 22, 32.
cannifolium A 53.
cochlearispathum A 18, 23. i
commutatum A 42, 48.

Spathyema Raf. (Ba 1*9).
Stauromatum Endl. (F 273).
Staurostigma Scheidw. Db 4 4 3,

E 438, F 273.
StaurostigmateaeEngl. (subtrib.)

F 273.
Staurostigniatoideae Engl. (trib.)

F 273.
Stenospermalium Schott Ba 4 59,

n.45. (A 43, 44,24,33,35).
popayancnse A 35.

Stenurus Salisb. (F 273).
Steudncra C. Koch E 4 38, D. 61.

(A 4 3, 4 5, 34, 4 9).
colocasiifoliti A 49.

Steudnereae Engl. E 4 38.
Steudnerinae Engl. (subtrib.) E

4 38.
Stylochitoneae Schott (trib.) A 50,

F 273.
Stylochiton Lepr. F 273, n. 76. (A

7,9,4 3,24,26, 34,36,63).
Strepsanthera Raf. (B 329).
Symplocarpeae (trib.) A 9, 63;

Ba 4 60.
Symplocarpus Bongard (Ba 4 60).

Symplocarpus Salisb. Ba 4 60,
n. 24. (A 4 2, 4 7, 24; B
329).

foetidus A 24, 53.
Synandrospadix Engl. F 273,

n. 81.
Synantherias Schott C 4 29.

silvatica A 5f.
Syngonieae Engl. (trib.) A 63,

E 4 38.
Syngonium Schott E 4 38, n. 74.

(A 8, 4 3, 15, 17—19, 21 ,
24, 26, 35, 36,49; F 273).

auritum A 20.
podophyllum A 19.

Taccarum Brongn. F 273, n. 79.
(A 24- 25).

tadda A 54.
tajal A 57.
tajura A 58.
tampa- ta ja A 57.
tana A 58.
tanier A 58.
tannia A 58, 59.
Tapanava Adans. (B 329).
Tapeinophallus Baill. (G 129).
Tapinocarpus Dalzell (F 274).
taro A 59.
t a y a A 57.
taya rana A 57.
taya runa A 57.
t a y a - u v a A 57.
t a y a b - u s s u A 57.
tayaz A 57.
tayoba A 57.
tayoba brava A 59.
t a y o b a r o s a A 59.
teki c a m o t o A 58.
Telipodus Raf. (Db 14 3).
Tclmatophaceae F 27 4.
t emba- ta ja A 57.
t emba- tu ja A 57.
Thaumatophyllum Schott Db

143.
Theriophonum Blume F 274,

n. 96. (A 24, 34, 35).
Theriophonum Schott. (F 274).
Thorosonia Watt. C 129, n. 38.

(A 33}.
napalensis A 51.

t i c h o r o n A 58.
t ichoron g r a n d e A 58.
t inhoron A 58.
to lambo A 60.
tonga A 53.
Tornelia Gutierez (Ba 4 60).
Typhonium Ledeb. (F 274). *-
Typhonium Schott F 274, n. 97. I

(A 8, 24. 26, 36). '

divaricatum A 45, 62.
orixense A 62.
trilobatum A 62.

Typhonodoreae (trib.) Da 4 34,
Dc 78.

Typhonodorum Lindl. (Da 4 34).
Typhonodorum Schott Dc 78,

n.59.(A7,4 3,26,49;E4 38).
Lindleyanum A 38, 56. '

Ulearum Engl. F 27 4, n.92. (A 4 3).
Urophyllum G.Koch (G 4 30).
Urospatha Schott C4 3O, n. 34.

(A 7, 4 3, 4 7, 24, 33, 36,
48; F 274).

caudata A 54.
v iha A 56.
Xanthosoma Baill. (F 274).
Xanthosoma Schott E 4 38, n. 69.

(A 8—4 8, 24, 25, 34—37,
.49, 57, 58, 60, 64; Dc 78).

atrovirens A 20, 57, 58.
caracu A 58.
Lindenii A 22, 23.
nigrescens A 20.
pentaphyllum A 57.
pilosum A 22.
pubescens A 22.
rob us turn A 58.
sagittifolium A 57, 64.
violaceum A 57, 58, 21.

Xenophya Schott F 274, n. 89.
(A 42, 50; E 439).

ya A 59.
y.autia A 58, 60.
Yeury-cumaje A 52.
Zala Lour. (F 274).
ZaraiocuJcas Decne. (B 330).
Zamioculcas Schott B 330, n. 7.

(A 9,43,44,20,47;E439).
Zamioculcaseae Engl. (trib.) B

330.
Zantedeschia€. Koch (Da 4 34).
ZantedescHia Spreng. Dc 78, n. 58.

(A 8, 4 3, 4 6, 17, 23—25,
30, 37, 49; B 330, Da 434,
Db 443, E 439).

aethiopica A 41, 20, 24, 24,
28, 30.

albo-maculata A 24.
Zantedeschieae Engl. (trrb.) Da

434, Dc 78.
Zara Benth. et Hook.f. (F 274).
Zomicarpa Schott F 274, n. 90.

(A 8, 4 3).
Zomicarpeae Schott (trib.) A 50,

F 274.
Zomicarpella N.E. Brown F 274,

n. 94.
Zyganthera N. E. Brown (G 4 30).
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