
58. H. Potonie: Die Pericaulom-Theorie.

I 28. October 1902.

Einige Autoren, die auf meine Pericaulom-Theorie und iiber-

haiipt auf meine Auseinandersetzungen zur Morphologic Bezug ge-

nommen haben, haben dabei Irrthiimer begangeii, obwohl die von

mir veroffentlichten, auf diese Theorie beziiglichen Satze ihrem Sinne

nach durchaus klar sind. Auch hinsichtlich des Historischen zeigt

sich, dass die Autoren die verschiedenen Ansichten, die in der Ent-

wickelung der botanischen Morphologie in Frage kommen, oft, und

zwar aus ungeniigender Kenntnissnahme der alteren Litteratur, nicht

richtig wiedergeben.

So werden die z. B. von GAUDICHAUD, C. H. SCHULTZ, HOF-

MEISTER und mir vertretenen Ansichten, die trotz gewisser Anklange

an einander doch ganz wesentliche Verschiedenheiten aufweisen,

dennoch hier und da als wesentlich iibereinstimmend angesehen.

Spricht doch z. B. ein Autor^) von der durch mich „wieder in's Leben

gerufenen Anaphytosen- Theorie von GAUDICHAUD", obwohl GAU-

DTCHAUD's Theorie als die Phyton-Theorie (theorie phytonaire) zu

bezeichnen ist, wahrend die Anaphytosen-Theorie von dem Berliner

Universitatsprofessor SCHULTZ staramt, und meine eigene Theorie

(die Pericaulom-Theorie) von den beiden vorgenannten ganzlich ver-

schieden ist.

Ein anderer Autor'') verwechselt die Pericaulom-Theorie mit der

J^.erindungs-Hypothe8e HOFMEISTER's, und doch habe ich geglaubt,

dass eine auch nur fluchtige Kenntnissnahme der Litteratur geniige,

um den wesentlichen Unterschied schnell zu erkennen.

Wenn es mir nun auch durch die vorliegende Veroffentlichung

darauf ankommt, meine Pericaulom-Theorie etwas ausfuhrlicher dar-

zulegen, so ist es doch aus dem angegebenen Grunde, um also irrthum-

lichen Ansichten entgegen zu treten und sie in Vergleicli mit alteren,

mehr oder minder ahnlichen Theorien richtig beurtheilen zu konnen,

geboten, sich vorher kurz historisch zu orientiren. Da aber statuten-

gemass die in den Berichten der Deutschen botanischen Gesell-

schaft . zu veroffentlichenden Abhandlungen eine bestimmte Lange

nicht iiberschreiten sollen, habe ich die historischen Auseinander-

Ueber die wciblichen Bluthen der Coniferen. Verhan

. Vereins d«r Provinz Brandenburg, Berlin 1902, S. 75.

2) Friedkich Tobler, Der Ursprung des peripherischen Stammgewebes.

;her fur wissenschaftl, Botanik, Berlin 1901, S. 102 ff.
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^I'tzungou an anderer Stelle geboten^). Hier sollen imr diejenigen

Aiitoren herangezogen werden, die dort nur nebeiibei oder gar nicht

Zum Verstandniss nieiner Theorie von dem morphologischen

Aufbau der hoheren und hochsten Pflanzen ist daran festzuhalten.

dass mir in erster Linie daran gelegen ist, den Versuch zu

machen, auf Grund der bisherigen Thatsachen der ge-

sammten Botanik (auch der Palaeobotanik) das phylo-
genetische Werden der Pflanzenforraen, die phylogenetischo
Entstehung des Aufbaus der hoheren Pflanzen zu verstehen.

Die Theorie, die ich diesbeziiglich zu bieten habe, hat sich durch

meine palaeobotanischen Studien, ich mochte sagen, allein ausgestaltet.

Eine Bekampfung derselben bloss durch entwickelungsgeschicht-

liche Thatsachen ist nicht angangig; es bleibt daher nur librig, in

erster Linie die fertigen Zustande der fossilen und recenten Pflanzen

in ihrer formalen Aneinanderkniipfung in Rucksicht zu ziehen, denn
die entwickelungsgeschichtlichen Thatsachen diirfen zwar einer morpho-

logischen Theorie nicht widersprechen, da Ontogenie und Phylo-

ijenie zusammengehoren, allein man darf von der Entwickelungs-

liHSchichte (der Ontogenie) nicht erwarten, dass sie morphologische

Theorieii positiv und unbedingt stutzen miisse. Es hiesse das ver-

iMiigen. (lass jedes Individuum in seiner Entwickelung ab ovo all und
j'-'lo Eigenthumlichkeiten sammtlicher Vorfahren wiederhole, wahrend
'i"' Thatsachen dafiir sprechen, und es auch viel naher liegt, anzu-

II' hinen, dass die Organismen in ihrer individu«llen Entwickelung
ino-lichst schnell, also auf dem kiirzesten Wege ihren fertigen Zu-
>tand zu erreichen trachten. ERNST MEHNERT") z. B. weist sogar darauf

I'in. dass functionell hochstehende Organe sehr haufig friih, oft vor
iliren phyletisclien Mutterorganen angelegt werden, dass sich

dtmentsprechend atavistische Bildungen spat entfalten"). Er kommt
zu dem Schluss: Die individuelle Entwickelung ist nicht eine nur

'ferkurzte, sondern eine im Einzelnen verschobene Wiederholung der

phyletischen; die Abweichungen werden durch die functionelle Hohe
Oder Bethatigungastarke des Organs beherrscht. In der individuellen

Entfaltung ist die Ausbildung jedes Einzelorgans ein relativ selbst-

standiger Vorgang. Entwickelung oder Ruckbildung tritt ein durch

> ererbung der im individuellen Leben erworbenen Kraftigung oder

^erkumraerung des Organs.

1) Ein Blick in die Geschichte der botanischen Morphologie, mit besonderer

Rucksicht auf die Pericaulom-Theorie. Naturwissenschaftl. Wochens
1902, Neue Polge, Bd. II. Nummem vom 5. bis 19. October.

2) Biomechanik, erschlossen aus dem Princip der Organogenese.

3) So wird das Herz eher als Arterien und Venen angelegt, diese

al*^ die Blutk5rperchen gebildet etc.
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504 H. Potonie:

Es ist dalier von vorn herein ein verkehrtes Begimion, Yon der

Kutwickelungsgeschichte definitive Antworten auf pliylogenetisclie

Fragen zu beanspruchen. Eine Entscheidung, ob im Yerlaufe der

Generationen die Basalstiicke, deren Gipfe] die Blatter der hohereii

Pflanzen sind, mit dem Trager (der Achse) zu einem einlieitlicheu

Gebilde verwachsen sind, vermag die Entwickelungsgeschichte am

ludividuum nicht zu liefern.

Um zu einem Yerstandniss der Pericaulom-Theorie zu gelauiien.

ist es nothig, wenigstens in aller Kiirze auf die von mir vertreteiu'

niorphoiogische (phylogenetische) Entwickelung der Pflanzen eiiizii-

Die Gestaltungen der Organismen sind ein Product aus ihrer

materiellen Zusamraensetzung und den Einfliissen der Aussenwelt.

kurz: die Bestimmungsgriinde ihrer Formen sind inuere und aussere.

Gelangen die Organismen in andere Verhaltnisse, oder andert sith

ihre Umgebung, so suchen sie sich derselben auzupassen, wodurch

sie sich — falls sie die Anpassung erreichen — umgestalten. ^ ir

haben dann Anpassungscharaktere. Die verschiedensten Orga-

nismen konnen sich gleichen Verhaltnissen anpassen, also die gleicheu

Anpassungscharaktere erlangen, die aber aus ihrer abweichendeii

Herkunft erklarliche Verschiedenheiten beibehalten. Je langer

namlich solche Anpassungscharaktere, d. h. in ihrer Form mit ihrer

Function harmonirende Eigenthiimlichkeiten in einer Reilie von

Generationen bestanden haben, um so schwieriger wird es btM eveii-

tuellen Neuanpassungen, sie wieder zu beseitigen oder zu modeln.

und wenn nunraehr Formenanderungen eintreten, so kann das wiederuin

nur im Anschluss an das Gegebene und durch 15eniitzuiig desselbeti

geschehen. Das vor der Ummodelung gegelx'ii (iewoseno wird sich

nachher mehr oder minder deutlich erkeniien iasseii, and diese

dauernderen Eigenthumlichkeiten, die sich untor UmsTiimh'ii iiicht ni

voller Harmonie zu der Neuanpassung befinden, sind die niorpli"'-

logischen Charaktere (Organisationsmerkmale Xa(tELI*>)-

Die letztgenannten Charaktere sind also urspriinglieh ebenfalls An-

passungscharaktere gewesen ^).

Aus den Functiouen heraus werden wir daher den Aufbau a»i

Pflanzen zu verstehen haben.

hVme Fiille von Thatsachen, die sich namentlich aus deni Stadium

(U;r fossilon Pteridophyten ergeben. hat inioh nun zu der folgeudeii

Vnsichr von der stammesgeschichtlichiTi Ihitstehuug der hochs »

PHanz.Mi gcfiihrt.

1 ohen aTjpcdeutoton ZusamTiienhan- zwischeri Anpassungs-

1 Charaktercn hiibe ich juerst in rneincT Schrift: Die Abstammu
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Die Fame und Pteridophyten iiberhaupt weisen darauf liin, dass

-ir von echt-dichotora-verzweigten Yorfahren abstammen^); geheii

wir moglichst weit zuriick, so werden wir daher kaum fehlgehen —
• lii man docliAlgen oder algenahnliche Pflanzen an den Anfang setzcn

luiiss — in einem Aufbau, wie ihn etwa Fucus zeigt, einen Urtypus

zu erblicken, von deni die Phylogenese der hochsten Pflanzen ;uis-

gei,''angen isfj. In Fig. 4A des citirten Artikels fiber die Oeschiclirr

der botanischen Morphologie ist der Typus schematisch zur Dar-

stellung gebracht und die drei daneben abgebildeten Schemata B. (J

und D sollen kurz veranschaulichen, wie ich mir den Uebergang

von diesem Bau-Typus zu deinjenigen der hochsten Pflanzen (D)

vorstelle. Durch Uebergipfelungen von Gabelzweigen erhalten wir

dnrch die Zwischenform B Pflanzen C (wie z. B. die Sargassum Form),
die sich bereits in Achsen (Ceutralen) und Anhangsorgane gliederii,

und durch streckenweises Verwachsen der Basalstucke der letzteren

mit den Achsen erhalten wir (wie D veranschaulicht) den Aufbau
der hochsten Pflanzen aus Stengeln (Centrale -|- den Basalstuckcn

der Anhangsorgane) und Blattern (das sind die freibleibendeu Endcn
der Anhangsorgane). Ich bezeichne als

Trophosporosome Korper resp. Organe (also in A die eiii-

zelnen Gabelstiicke) von Thallophyten, die sowohl der Ernahrung als

auch der Fortpflanzung dienen, als

Trophosome solche, die nur oder wesentlich der Ernahrmiu'

dienen, als

Sporosonie solche, die nur oder wesentlich der Fortpflanzung

dienen, als

Ur-Cauloni (Centrale), die durch Uebergipfelung von Gabel-

zweigen, die zu Anhangsorganen werden, hervorgehende Achse (ver-

gleiche C)-, letztere wird zum Trager. Die Anhangsorgane (Ur-
Blatter) sind entweder

Ur-Trophosporophylle (Ante-Trophosporophylle), d. li.

I'l-Blatter (Ante-Phyllome), die sowohl der Ernahrung als auch
d»r Fortpflanzung dienen, oder

Ur-Trophophylle (Ante-Trophophylle), d. h. Ur-Blatter,

'I I" nur oder wesentlich der Ernahrung dienen, und

Ur-Sporophylle (Ante-Sporophylle), d. h. Ur-Blatter, die

""• "der w«^sentlich der Fortpflanzung dienen.

1) Vergl. meine Abhandlung: Die Beziehung zwischen dem echtgabeligen und
'lem fiederigen Wedelaufbau der Fame (diese Berichte Bd. XIII, 1895, S. 244 ff.)

"nd mein Lehrbuch der Planzenpalaeontologie, Lief. I, Berlin 1897, S. 16 ff.

2) Ich hake es fiir richtiger homolog zu setzen: den Algenkorper mit der

embryonalen Generation der Pteridophyten. Naheres in meinem Lehrbuch der

Pflanzenpalaeontologie, Berlin, 2. Lief, 1897, S. 159.
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>Bei den hochsten Pflanzen sind zu unterscheiden ausser der

Centralen (dem Ur-Caulom) derjenige Stengeltheil, der diese Centrale

wie einen Mantel umgiebt und aus den Basalstiicken der Ur-Blatter

hervorgegangen ist, namlich das

Pericaulom und ferner die Anhangsorgane der Stengel (die

freien Enden der urspriinglichen TJr-Blatter), das sind die Blatter

im gewohnlichen Sinne (- Post-Phyllome, Caulom-Blatter), die

sich scheiden in

(Post-)Trophoaporopliylle,

„ Trophophylle (Laubblatter) und die

„ Sporophylle u. s. w.

Als Modell — um zu illustriren was icli meiue — niag die Acli.se

eines noch geschlossenen Pmws- Zapfens einmal das Ur-Caulom vor-

stellen, die Apophysen wiirden den Blattpolstern entsprechen und dw

mit einander verwachsen zu denkenden Fruchtschuppen selbst dem

Pericaulom. Bei der Ananas, wo der gesammte Fruchtstand — dessen

Achse Deckblatter tragt, in deren Winkel die Friichte stehen — eine

einheitliche Masse bildet, kommt diese ja durch eine vollstandige

Verwachsung der Deckblatter und Friiehte mit einander thatsachlich

zu Stande. Bei einem wirklichen Pericaulom sind allerdings die

mit einander verwachsenden Basaltheile der Anhangsorgane meist

sammtlich steiler nach aufwiirts uericlitet zu denken.

Aus der in der Naturwiss,Misrlui1tlirlirn Wochenschrift gebotenen

historischen Betrachtuug ui-lir li.Tvnr. duss sehon niaucherlei an die

Pericaulom-TheorieAnkliug.Midos oviiussort worden ist, geloitet durch

die Thatsachen, die immer^vieder'ilarauf hinweisen werden, dass der

^Stengel" der hoheren Pflanzen in morphologischer Beziehung keni

einheitliches Gebilde ist. Es ist nur durch die Ueberwucherung,

durch die BRAUN'sche Morphologie verstandlich, dass sogar dahm

zielende Aeusserungen aus d^-r F.-.I.t oin.'s Meisters der Forschung,

wie W. HOFMEISTEE, koiiirrl.'i W irkuii- ausgeiibt haben.

HOPMEISTER sagt (Y.-i-l. LiirnMicli. 1.S51, S. 9U) beziiglicb der

Entwickelung von Equisetum:

„Die Starke Vermehrung des unteren Theiles der ausseren Blatr-

flache wandelt bald die Blattbasis zu zahlreichen, der Langsachse (!•>

Sprosses parallelen, den ausseren Umfang des Stengels dai-

ellschichten um. Auf der Vermehrung dieser.

der Entwickelung des Basilartheils der Blattanlage hervorgegaugeiij;|'

Zellenmasse in die Lange und Breite beruht ausschliesslich ) -

'

'

der Stengelglieder. Der un-

gedruckten Worte sind auch bei Hofmeisteb hcrvor-

fernere Eangen- und Dickenzunahm
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inirrelbar aus der Endknospe liervorgegangene centrale Zellcyliiider

<l.'s Stengels wird ganz und gar zum Marke."

Fiir diese Ansicht von der Berinduiig der Stengelorgaue durch

Warlisttiiim der Blattbaseii hat HOFMEISTER nocli wiederholt eine

l.anzr -clirochen. So sagt er fiber zehn Jahr spater (in einer Be-

>l.r.Mlniim .'iner Arbeit STENZEL's in der ^Flora" von 186.^, S. 173):

..Die Knrwickolmigsgoschiclite des Stengels der Parn stellt es fiir

ilin. wie fiir die unendliche Mehrzahl der bisher untersuchten be-

t'liirterten Pflanzen von den Charen aufwarts ausser Zweifel, dass

'iiit' Berindung des Stengels von den Basen der jiingsten Blatter aus

• rt'olge. Die Interfoliarstucke entwickelter Stengel, mogeu sie audi
iiadi spiiterer Verniehning und Dehnung ihrer Zellen in Richtung
'ler Lihige nocli so sehr gestreckt sein, noch so scharf von den
lllarrern gesonderr »^rseheineu — sie bestehen gleichwolil bei der

^lo.sen .Masse der Itehliitterten Pfianzen in ihren ausseren Schichten
aii> (M'wehpii. ,li,. nrspriinglich Theile der dicht gedrangten Blatter

^var.'ii.- WiedtMuiii spater, in seiner „Allgemeinen Morphologie"
l-'Mj.ziu I8(i,s. S. :>-2[)) hat sich HOFMEISTER ilber den Gegenstand

'(''•'I'lnais geaussert. „Die Berindung des Stengels durch das Dicken-
^^achsthum der Basen der jungen Blatter — sagt er Jiier — ist eiii

iilo'raiis weit verbreiteter Vorgang." Audi Jiier geht er wiederuiii

vnii C/mra aus, urn verstandlich zu niaehen. was er ineint. - iJas

><lienia Fig. r, in der Naturwiss. Wochenschrift wird ini Vergleidi zu
'l"'ii 'laselhst im Vorausgehenden gebotenen Schernaten auf den Unter-
xhied seiiiei- Ansdiauung von denen der anderen Autoren und
''""fiirlidi v(m der Pericauloni-Theorie schneller hinweisen. als es

^V-n.' tin,,, ko„ne„. ., sind die Ansatzstellen der Blatter (weiss -e-

'''"^•'ii) an dr,i Stengel (dunkel gehalten).

I'ixMiso wie di.'S(^ hnchst beachtenswerthen Winke Hoi .^^EI^ rERs
''^''•'-'1 sid, ,11,. Be,n,.rkungen zum Gegenstande eines Mamies wie
<'ARL x\.\GELI fast verloren.

Nageli sagt (Abstauimungslehre 1884, Anmerkuug): „Der unterste
li''ii eines Blattes ist in dein Gewebo des Stengels eingesenkt, wie

^'•1' ^ehr deutlidi an den verkummerteu Blattern von Psilotum zeigt."
'' ''iklart ferner ganz allgeinein (S. 457), dass das Basalgewebe des
'l-'ttes mit dem Caulom verschmolzen sei. Und ferner lesen wir
'' diesem Autor (S. 477—78): „Wenn auch die Sporogonien bei

'l*^Ji nieisten Selaginellen nicht wie bei Lycopodium an der Blattbasis,

•'^oiidern diclit fiber den Blattern aus dem Stengel zu entspringen
^clienieii. so muss ich sie doch fur blattstandig halten, deim ein Theil
"les niorphologischen Blattes (im Gegensatz zum ausserlich erkenn-
•ai'en) ist jedenfalls in das Gewebe des Stengels eingesetzt ....
I^as die sichtbare Blattbasis zuuachst umgebende Gewebe der Stengel-

oberflache gehort also hochst wahrscheinlich dem Blatte an.'^

35*
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Es ist dabei wohl zu beachten, dass NaGELI seiue „Abstaiiinru .

lehre" selbst als seiii wissenscbaftliches Vermachtniss bezeiclim r

05 Auch Graf ZU SOLMS-LAUBACH sei erwahnt, der in seiuer Pt

phytologie (1887, S. 200 uud 248) vom Lepidodendron-BMt\)oUtei s,.

^Das gauze Polster entspricht dem am Stamm verbliebenen,- lienili-

laufenden Blattgrund." Und iiber die langsrippigen Stammoberflachen

der Rhytidolepien (einer Sigillaria-GTup^e) macht or die Beraerkuug:

„Jede Langsrippe des Rhytidolepis-Stammes kommt durch Ver-

schmelzung der senkrecht iiber einander steheiiden Bbittpolster zu

Stande."

Ich betoue ausdrucklich, dass ich auf die Anschauuiigeii der

Autoren, die namentlich hinsichtlidi des Yorhandenseins eines Pen-

cauloms anklingende oder mehr oder minder hinneigende Gedanken

geaussert haben, erst dann geachtet und zum Theil viberhaupt erst

kennen gelernt habe, uachdem die Thatsachen mich selbststandig zu

der Pericaulom-Theorie gefulirt batten. Erst das Bedurfniss in der

Litteratur, nach eventuellen Vorgangern oder nach Anklangeu zu

fahnden, die mich zu fordern vermochten, andererseits urn dem Histo-

rischen gerecht zu werden, hat mich mit den anklingenden Aeusse-

rungen in der Litteratur bekannt gemacht. Es geschieht dieser

Hinweis, urn den Eindruck zu verstarken, dass die Theorie wohl der

eingehenderen Berucksichtigung werth ist, da eine ganze Auzahl

Autoren, und unter ihnen Manner wie HOFMEISTER und NAGELI, von

ganz verschiedenen Seiten aus in mehr oder minder nahe sich l)t-

riihrenden principiellen Punkten in die gleiche Bahn getrieben worden

sind. Ich hatte noch eine ganze Anzahl Autoren dafiir citiren komieii.

wie Spring (1849), Leitgeb (1868), Fleischer (1874), Goebel

(1883 und spater), DE VRIES, L. J. CELAKOVSKY u. a.

Uebersichtlich ergeben sicli die Unterschiede in den Auf'fassuii^< "

der Morphologie der Stengelorgane wie folgt:

I. Der Stengel ist ein Organ fiir sich und steht in vollrni (i.i:^^"-

satz zu den Blattern (z. B. WOLFF und A. BRAIIN}-

II. Der Stengel hat Blatt- resp. „Phyton''-Natur. .t wird au>-

schliesslich von don Basaltheilen von Blattern g.^l'iM.r

(Goethe, Gaudichaud).

III. Der Stengel hat in seinem Centrum Aehseiinatur, in s*''"'^''

Peripherie Blattnatur.

1. Die Achse wird durch das Auswachsen der Basis der Bli^tf'

berindet (z. B. HOFMEISTER).
2. Die Achse, das Urcaulom, erhalt durch ihre ini ^'^'^^'^j"

der Generationen stattfindende Verwachsung mir den l>ii^''

theilen ihrer blattformigen Anhange (Urbliitter)
eiiien

Mantel: ein Pericaulom. Das letztere entsteht durch -"'

sammenaufwachsen der Basaltheile der UrbUitter.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Die Pericaulom-Theorie. 509

tranche Aoussennigeii der Autoren lassen sich nicht in eiiie

'li'-tT Kateg:orieii bringeii. da sie oft zu allgemein g-ehalten siiid.

Moiniingen dahin gehend. dass die Stengeloberflachen Blattnatiir

liiirr-'ii. findeii sich mehrfach, ohne dass jedoch nahere Andeutungeii

,vlH.t«'ii wiirden, aus denen sich ein (Jedaiiko fiber die phylogenetische

Kiit^r.'huiig dieser Blattnatur ergabe. Legon wir uns die Aiisicht

lf"!MEISTER\s phylogeiietiscli zurecht, so miissten wir die Pflanzen,

•l<ivn Stengel er\lurcli Blattbasen berindet annimmt, aus solchen

li«TV(.rgegangen denken, die wis l>ei Chara (die ja auch HOFMEISTER
al- Vergleich heranzieht) in ihrer individnellen Entwickelung noch

'hiitlicli eine nachtragliclie Berindung aus den Basalzellen der An-
liiiiiLisorgane aufweisen. wahrend nieiner Yorstelhmg nach die Basal-

-rijck.' der Anliangsorgane selbst eine ganze Strecke mit den Achsen

v^'iwiiclisen (mit dieseu zusammen aufwuclisen) und so ein Peri-

' auloin gebiblet haben. Von eineni Auswachsen aus der Basis der

Aiihangsorgare zur Berindung der Achsen ist also in der letzt-

"iwalinten Theorie im (legensatz zur HOPMEISTERsehen nicht dif

lu<]e (vergl. die scheniatischen Figuren der Natnrwiss. Wochenschr.
4.y> und 5). Auch nehmen nach der Pericaulom-Theorie die Blatr-

hasen in sehr viel weitergehendeni Masse an der Zusammensetzung
der Stengelorgane theil. als dies nieist die Autoren annehmen, die

der P>erindungshypothese zuneigen. nach der nur die ausserste Rinde
(die Blattpcdster und <lorgl.) ihre Herkunft aus den Blattbasen er-

bli LTt'he nun aiif di." Tliarsachcn zur Begriindung der Pericauloju-

1- Dif Otirogcucso giebt, hier wenig Winke. Man kann nicht

envartcu. dass der Vorgang der Pericaulom - Bildung, der — ihre

KiHitiiik.'ir vorausgesetzt — in der geologischen Formation statt-

-fbuiden liaben niiisste. als di." ersfen Landpflanzen entstanden, jetzt

'|'">^]| an d(Mi hochsten Ptlan/en enrwickelungsgeschichtlich recapitulirt

'^''•'l<'. Die Tharsiulie. dass die Koimpflanzen der Filices nur ein

'^^'iirnil,.. Ibindcl in ihrcn Steiiii'tdchtMi hosirzen (die also monostel

^""l- audi danii. w.Min die .M-wadispnen PHanzen in ihren Stengel-

"'-•'ii-'ii z. B. .MiuMi Kr.'is V,),, P.fmdfdn aufweisen (also polystel sind),

'I'MiiMr j,.,|urli wolil ilarauf bin. dass erst spater eine Yereinigung der
'laTrtus<.> /ii |,o!ysr<-lcn Sr.Miu-.'lii stattgefunden hat.
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ail seinem (Jruiide sich bildoiidoii Vcrtiefuii^^ eiitstelit. Iniu'ilitilli ilt

Kiiospe wird nicht, wie man erwarteii sollte, sofort d(M- StniiiniMlitin

constituirt, welcher seinerseits den Blatteni den Urs])niiii; /ii mlif

liiitte, soiidern es wird der am Clrimde des Cotyledo sirli fini'"i

wolbende Hooker zum ersten Laubblatt, aus desseii Basis j^olit ilaii

in ahnlicher Weise das zweite Laubblatt horvor, bis orst bei iil

mahlichem Erstarken der Keimpflanzc die Stammspitze sioli selli>

stiindij-' o-estaltet." Danacli raiisse man init FLEISCHER, sa^t KN

weitor. dio Keinipflanze als ein Sympodiiim indifferenter Sprossinii:-.

CrUalloine) l.otrac-liton. vcn denen jede s sioli erst spater in Sta...

und Blatt zcilcut. Xacli seiner eii^eiie n Untersuchun- gewiihrr >

audi bei den Keimpflanzen .ler Farn d on Ans<"hein, ..als ^in-r j^'-l.

^Vedel aus d<'r liasis dos iijichst iiltenni |„>rvor". Selbst XAi;KIA>ai:

dass es unmoglicli sei, zwisohen Stami „ und Blatt zi. .n.t.'r>rl,.-Hle

und Kny eitirt hierzu des ersteren Satz: ..Der spaterc SciitMii fin

beblatterten Stamme.s riihrt bloss <lalu>r, weil, ^^'w hei J<m1..., ^i.rn>M.

den AVachsthum. die untersten Stiicki^ aller successive.. A.'h>rn /

sammen eine falscbe ILauptachse bilden. an welclK^r die ol.rreii Th.'i

der suceessiven Achsen als falsclie S^'ir.- iK.cli^^M. hefcsti-r sind." K>

f.iut nun aber seinerseits liinzu: ..Ai.rh Ih.j ,1.mi K..iini.tlanzrlirii v.

Cerafopteris stimmte der erste Kindrud.. u,.|,.l„.n l.h .mpiiuu- H

dtM- Auffassuni-- von XA(iELI durcliaii^ lilM-ivin. Docli lic^> >i('li '1

>'aeliwri. fuhroii. da.> rin selhsf>tini diovr Srnuiiiischcircl nn d

Zelle eine ^clirott'c Ilcterogenitat

baren Organ, dein ..Sten,i;rlor-an"

Oder ^Blattern" postuliren. sn nii

Sclieitelzclle sei ein Hinweis auf das Vorhandei

satzlichen Stammes durchaus nur eine De
Rahmen einer bestiinmten Theorie moglich ist.
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ich U('ber;4ipfellln^^' dcr „Solieitt'l/elle" .M-imiert. Dasb bei spatereji,

li. iiuch liohert'ii F*flanzeii (lie^e KriiiTieniii<>; endlich ganz aus-

losclit ist, wie z. B. bei Elodea mit dcni aiisscrst charakteri'.tischen

t.inmisohoir(«l\ ini (b^m von rob.M'iripf.^hinu-tMi nichts inclir wahr-

iH-hin.-u i.t ,.r Jinvli.u. lu.^i.Mflbl,. .1 h st,.ht <lunli.m. m Zu-

lr^M.k."hilus-\,.lh.^ln^^>. II, ,li. tin .Im tVirmn, Zu^r.t.irl knur Ib>-

iH' .lui t.'iri,. 11 /ii.r.iii.l Mliih-lbM un.l be^MT rnviclieiKlc Wouu-uXo

2) Zur i:ntwickelimpsgesoliichto des Blattes. Marburg 1861, S. 9.

3^ Vergl. Paul Sonntag, Ueber die Dauer des Scheitelwachsthums und Knt-

x-lvelunpsgeschichte des Blattes. Inaugural- Dissertation. Berlin 1886.
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Ks sei daran erinnert, dass auch bei Fucaceen iind iindeicii

Algeiigruppen intercalares Wachsthura eine gaiiz allgemeiiie Va-

scheinung ist.

3. Sodann sei erwahnt, dass die palaeozoischen l.epidophyteii

(die Lepidodendren, Bothrodendraceen und die Sigillariaceeii), sei cs

ilir ganzes Lebeii hindurcli, sei es nur in ihrer.lugeiid reap, an ihreii

diinneren (jiingeren) Zweigen, sich mit wohl abgegrenzten Blatr-

polstern derartig besetzt zeigen, dass zwischen diesen waiter keiiie

Oberflache am Stanim iibrig bleibt. Ein voll entwickeltes Lepi-

dodendren-Fohtev zeigt die Blattnarbe, dariiber eine LigulargriilM'

und unter der Narbe zwei lenticellenartige Transpirationsoffnungeii.

ahnlich denen auf den Blattfiissen mancher tropischer Fame. Dit'

den Stamm bekleidenden Blattpolster sind aber Basalstucke der

Blatter und bilden die Peripherie des Stammes. Bei den Bothm-

dendraceen mit ihren kleinen, weit von einander stehenden Blattnarben.

muss man aus der Thatsache, dass auch sie in der Jugend wie die

Lepidodendren gepolstert sind und die Polstergrenzen sich nach

Massgabe des Dickenwachsthums ausloschen, schliessen, dass die

Stammfiachen zwischen den Blattnarben ebenfalls aus den Basal-

stiicken der Blatter hervorgegangen sind. Auch an den dicksten

Stammresten der Bothrodendraceen ist das ubrigens noch dadurch

erweisbar, als sich oberhalb der Blattnarben (also auf der Stengel-

flache zwischen den Narben) die Ligulargruben deutlich markirtTi.

Ueber die Sigillariaceen endlich ist das Folgende zu sagen: Es muss

angenommen werden, dass die Yorfahreu der polsterloseu Sigillariacirii

Oder diese in ihrer Jugend Blattpolster besessen haben, so dass di.'

freilich an Stammoberflaehen starkerer Reste meist nicht abzii-

grenzende Umgebung der Blattnarben als zum Blatte (als dessen

Basis) gehorig anzusehen ist. Zu einer Blattbasis wurde oberhalb

der Blattnarbe der Theil zu rechnen sein, der die Ligulargrube

tragi, und unterhalb der Narbe der Theil, der die eigenthumlicben

lenticellenartigen Oeffnungen, die ^Transpirationsoffnungen" tragt ).

Einen Sinn hat die Zurechnung der Blattnarben-Umgebung zum

Hlatt nur durch die Annahme, dass bei der Starambildung <lt^r

Pflanz.Mi im Yerlaufe der Generationen die untersten Theile der

niarrsti.'le resj). Blatttheile nach und nach vollkommen mit dem ur-

spruuglichni Stamm, der Centrale, verwachsen siud. Diese An-

nahiiie wird durch die Reihenfolge <l('s Auftr.'feiis «lor SigiHari''''

selir schou unterstutzt: in der chronolnnisi'li I. IMora >iiid naineiit i' i

die gepolsterten Sigillarien zu Hause. wiihreiul Ix'i SiuillaruMi ''''"' ;'

und (). Flora vorwiegend die Blattnarlieu auf lvii)|»''ii
sr(>li('ii.
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aiule koinmen, oline dass jedoch die Narben

11 nachststeheiiden durch Querfurchen p:o-

idlich fijelaiio-eii wir zii den Si^nllarien dor

lolii'iKMi. <ou(loni das rcricauloin bildendon

iivl, niarkirt. <lass sich dicht iiber die Ligular-

m'hI.m- -riadf' Oder bogoiiformige Abgrenzungs-

\til<'iiii!iiiL:- der Poricaulom-Theorie ebenso

.|<'. wi.'.iir .lirXnrb(Mi-Orthostichen trennenden

II (III- r.Tiraiilniii niit l>i]dendoiibasaleii Blatt-

,o\\rir 41." ail -In- .'pi.lermaleii Oberflache des

ile ill lirtraclir kommeii. <rohoreii: zuniichst die

die Ligularji-rube besitzeiide Flaehentheil fiber

ahiiten queren Hegrenzung-st'urohe und dritteiis

rliandene Flaohe bis zur Qiierfurcbe oberhalh

•e. In Uebereinstimmung niit deni unter "2

p. l.asiliirr \V:,<-li<thinn iler Hlarn>r (u'sagten

rwahiite Kigentlninilichkeit

iliircli die pliylogenetische

^' loll liahe iiiicli in Obi^'om absiciiilicii luo-jlichst worllich an mnae friiheren

I'arsiellunjreu des Saclivcrhiilts (vurgl. -Die Metamorphose der Pflaiizen im Lichte

Palaeontologischer Thatsaohcn-, Berlin 1898, S. 20 flf. und Lehrbuch der Pflanzen-

palapontolosie, Berlin 1899, S. 245) gehalten, urn recht aufflillig zeigen zu konnen,

wie sehr diese Darstollim?en missverstanden wurden sind. FriedriCh Toblkr
s-'gr namlich in yeiner vorn citirten Arboit: .Die Funde an Sigillariaceen, vom

rebergangc darbieten von kleinen

lam bedecken und ihn deinnach bc-

iieincr Auseinandcrsetzung fiber den thafsach-

Saohvorhalt .sein! Icli kcnne koine Sigillarien init klemeren Blattbasen, die

viclmehr sind alle Sieillariaceen ber?its

Pericauloin-Pflanzen.
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Entstehung des peripherischen Stengeltheils aus verwachsenen (Ur-)

Blattbasen.

Auch die Lepidodendren zeigen tibrigens den Uebergaiig von

der Polsterung zur Leiodermie gelegentlich sehr schon und dies

sogar bei ein und derselben Species. Mir sind Arten aus dem

Culm {Lepidodendron Volkmannianum) und aus dem productiven

Carbon bekannt, die diese Erscheinung zeigen. Lepidodendron Volk-

7nannianum ist gewohnlicli gepolstert und zwar konnen (1.) die Polster

ringsum olnie Unterbreehung geschlossen sein; (-2.) oft jedoch zeigen

sich Unterbrechuugen oben und unten, wodurch ein Anklang an die

RhT/tidolepis-^cul'ptur zuwege komnit, wie er aucli sonst gelegentlich

bei Lepidodendron beobachtet wird; (3.) bei der in Kede steheud.'U

Art konnen endlich auch die seitlichen Polstergrenzen scliwin<l(Mi

und wir haben dann eine epidermale Oberflache, die im Quincunx

und entfernt von einander Blattnarben tragi, olme dass diese irgeii'l-

wie von Polstergrenzen umgeben werden. Was Graf SoLM^ uVmi-

Lepidophyten und NAGELI iiber Selaginella sagt, wurde schon S. .)i'<

Fur den, der librigens uocli weitere Thatsachen wiinsclit zur hv-

weisung, dass die gesammten Stanimoberflachen lioherer Pflaiiziii

aus Phyllombasen hervorgegangen sind, sei uoch auf das Yerlialtfii

der seinerzeit auch in diesen Berichten*) besprochenen Lepidodcn-

dvaceen-Gsittniig Lepidophloios hingewiesen. Boi dieser Gattung bleilH'U

am Stamm nach dem Blattfall Blattfiisse stehcii. und zwar^ scliupiHi'-

formige Gebilde, die auch der energischste (Jogncr der reiirauloui-

Tlieorie, sofern er auf dem Boden der ublichcn l>otanik stclir. t'bi'ii>o-

wonig in morphologischer Hinsicht zum Stengelorgaii rcclnifn '^''"'"
' '

wie man die bei Farn oft stehenbleibenden Basaltheilc 'hr ^^ "l'''

stiele (ebenfalls also von Bbittfiissen) jemals anders als ('Imii als I'.as;)
-

theile von Wedcdn angesehen hat.

Die (nach abwiirts gerichteten) schuppenformigen Blattfiisse ^"

Lepidophloios tragen auf ihrer oberen Flache die Ligulargrube. an

ihrer unteren die Transpirationsoffnungen. Im Vergleich mit der rii^^

vorvvandtcn (Jattunii' Lepidochvrlron waren demnach hier nur z^^''

.M.\oHelila>iteii otfVn. urmilich .-ntweder gehort darnach das Lep»l'-

</r/u/roH-lMartf)..lstrr -h.Mifalls /urn Blatt oder aber die Blattfiisse
voii

Lvuklophloios sind nn-rkwur.lii.,. Aus^Yiichse des Stammes, auf derni

ohcreii I'Han/.cn auch auf ihro anatoniischen Verhiilrii]

1) „l)ie Zugehorigiceit von Haloniu". Bd. XI, 1893. S. 484 f
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A 01 VUein i'-.t da an <lio Th.itbaclie zu eriniierii, da&b die allermeii>teii

Pflanzeii nur Blattspureu in ihren Stengeln aufweisen, wahrend ,,btamin-

eigene" Biindel sclttMi ^iiid. Nun wird man erwidern, dasb dock die

Blattei iiotln\ondi«> in ihreni Loitungssystoni eines Anschlusses an das

-. nit'jnsanie Syhtem m den SrtMigchi Ix'durt'cii und damit stelic notli-

uMidiii das Vorlumdcnsein von Blattbpnr .".i m Vcil.m.lnnu Icli niu^ste

'l.'in inbofoni widor^jm'cl.cn, als damir di. Aun..ll.olveit un.-rklart

lilu'be. warum denn nun die BLitthpuien uin diescn Vn&Llilu^^^ /ii uf-

wnnien, nicht den hequenisten diiecten Weg wahien. .sondeni eI>^t

eine gan/e Strccke al)^^arts dureli die Kinde verlaufen (Alan d.Mik.

z. B. an die Stengel-Anatomie \ou Lycopodmw u. s. w.) Dei 11 AN-

6TELN\(he 'I'onninu^^ Jilatts])ur- (rebel den Zubainmenhang dei

lliirr.t.dh.iiu ,nir dun l^au d.- du oulen Hol/unges .lahrosber ubei

"nr.
, dMii LwidMiJ. dM luttaMuMi Linheitludikeir de. Blat^mren

il^ d.n uiir.Mcn stu. k.n ^ou Ulatten, ^ellud.en IlVN.MElN". Fm 10

zu den Wedoln n(
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Melastoinaceen) markstandige Biindel vorfinden. Wiederum sind es

die Pteridophyten, die treffliche Uebergange zeigen.

Hydroiden-Zwischenformen zu Markzellen sind bei Isoetes, Lepi-

dodendrmi und Magaloxylon vorhanden. Bei Medullosa anglica und

anderen Arten ist an Stelle des „Markes" ein vollstandiges Priraiir-

Xylem entwickelt.

Yergleichen wir die unter einander verwaudton Sphenophyllacocii,

Protocalamariaceen und Calamariaceen, so ist der Schluss, dass die

Leitbiindel-Elemente im Centrum im Verlaufe der Generationen ver-

schwinden, urn dieselben nur im Pericaulom iibrig zu lassen, sehr gut

begriindbar. Yergleiche diesbeziiglich das, was ich u. A. in den

Naturlichon Pflanzenfamilien I, 4, S. 561—56-2 gesagt habe. Um hier

oin anderes Beispiel anzufiihren, sei erwalmt, dass die beidfii

verwandten Gattungen Heterangium, die vom Culm ab vorkoramt, \x\v\

Li/ginopteris, die erst vora unteren productiven Carbon ab bekaniit

ist, dadurch unterschieden sind, dass Heterangium gewohnlich eiuo

diinnere Lage von secundarem Holz besitzt und ein gut entwickeltes

Centralbiindel, wahrend bei der erst spater auftretenden Form Lygi-

n(ypteri8 an Stelle der Central-Stele ein Markkorper vorhanden ist

und ein starker secundarer Holzring.

Bei den Cycadaceen, die ebenfalls altere Typen sind, sind isolirte

Leitbiindel im Marke als normale Erscheinungen bekannt, so bei

Encephalartos. Im Mark von Cephalotaxus^) sind Tracheiden vor-

Wir haben also alle Uebergange von centralen Leitbiindeln audi

doit, wo die Bundel im Umkreise der Pflanze geniigen wiirden, bis

zum abnormen, gelegentlichen Yorkommen von Bundel-Elementen m

einem sonst wohl ausgebildeten Mark. Der Markkorper der Steng.d-

organe oder ein Theil desselben wurde also morphologisch dem I r-

Centralbundel entsprechen; bei Isoetes z. B. koniien somit die Mark-

spiralzellen als letzte Rudimente des ursprunglichen centralen Stamni-

leitbiindels, das bei den Yorfahren vorhanden war, gelten. In deni

Markkorper der hoheren Pflanzen durften wir somit das [morpho-

logische Aequivaleut des Ur-Cauloms zu erblicken haben.

Yon Wichtigkeit ist es fur die Frage nach dem Yorkommen von

markstandigen Leitbiindeln, dass dort, wo es sich um Ausnahms-

Erscheinungen wie bei Alnus handelt, solche Bundel sich vorw^egen<

in den schneller aufwachsendf^n Trieben zu find<>n scheinen (KCNKE >

I.e. p. 1,2 des Soparat-AlMln.cks^, Kn-iliHi muss das noch ein-

gehender gepriift w.nhM,. da KrxKKl, ^ir AlH.urniitiit uborliaupt

nur in 3 Trieben M.u-unr.r i' Srl.r,>>lin,.) ,.m..atn-t hat. Ich selbst

habe sie in dem iiiii' g.M-adH zur Vcrfiii^Mmg >r.'lienden Material nicli

1) Vergl. KOTHKRT. B(>r. dor Deut3<hon botan. Ges., 1899, S. 275 ff.
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finden koimeii. Sclineller aufwachsende Organe — wiederhole ich —
sind fur Ruckschlage geeigneter als langsam wachseude (vergl. S. 511).

Dass unter den Pflanzen mit stammeigenem Biindel die Wasser-

pHanzen eineu hervorragenden Platz einnehmen, ist besonders be-

iiierkenswerth. Bedeutet doch die Anpassung hoherer Pflanzen an

•las Wasserleben ein Zuriickgehen in Verhaltnisse, die fur weit weit

fiitlegene Vorfahren die ublicheu waren, worait auch im Bau ein

Zuriickgehen in alte Zustande bedingt ist.

6. Auch dem anatomischen Bau dor Leitbundel selbst sind Daten

zu entnehmen, die darauf hinweisen, dass dieselben als urspriinglich

eoncentrisch gebaut anzunehnien sind und erst im Verlaufe der Gene-

rationen zu collateralen geworden sind. Darauf weist in ersterLinie

das haufige Vorkommen diploxyler Biindel im Palaeozoicum hin, wie

^olche bei jetzt noch lebenden alteren Typen wie den Cycadaceen
partiell erhalten sind.

7. Grewisse Thatsachen iiber Gewebespannungen sind vielleicht

ebenfalls auf die Pericaulom-Bildung zuriickzufiihren. ERNST KCSTER
hat nachgewiesen ^), dass bei alien von ihm untersuchten Algen

(Florideen und Fucaceen u. a.) die Gewebespannung sich insofern

iT'Tade umgekehrt verhalt wie sie in den Stengelorganen der hoheren

I'tlanzen constatirt werden kanu, als bei den ersteren die ausseren

< "webeschichten, die ^Rindenschichten", sich bei einer Trennung von
'!< n centralen verlangern, also die „Mark8chichten'* sich entsprechend

'"•I'kiirzen. Bei den hoheren Pflanzen jedoch verkiirzen sich be-

kanntlich im Allgemeinen losgetrennte Rindenstiicke, wahrend ein

^riiek des Markkorpers sich verlangert.

Nach der Pericaulom-Theorie, nach der der Markkorper dor

li"lieren Pflanzen morphologisch etwa den iibergipfelnden Tropliosomen.
''i«' Peripherie des Stengels jedoch und die Blatter als Fortsetzuno-.n

'leu iibergipfelten Trophosomen entsprechen wiirde, ist es danach be-

irreiflich, wenn letztere in der Energie des Langenwachsthums vcm
den ersteren ilbertrofifen werden, nach der Regel namlich, dass die

Organe, die sich der Senkrechten am moisten nahern, auch diese

hnergie am stiirksten zeigen. Das Pericaulom muss daher von der

Centralen, deren Streben nach Langenwachsthnm iiitonsiver ist. mit-

genommen werden.
8. Dass Abnormitaten sich in Zusaiiiiiu'iiklanii mir eiii.T -uten

morphologischen Theorie bringen lasseu miissen, ist t'lir mich zweifrl-

'(»«. Sie sind ebenso Naturerscheinungen wie alles andere. l)it>

'"'uerliche Neigung sie beiseite zu schieben und moglichst uii-

I'tachtet zu lassen, ist ein Ausdruck fiir die Unbequeralichkeir.
•lie sie den gegenwartigen nicht haltbaren morphologischen Theorieu

1) Sitzungsber. der Akad. des Wiss. in Berlin, 1899.
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schaffen: der Priifstein fur eine brauchbare Theorie ist die Moglicli-

keit alle Formgestaltungen durch Zuhilfenahme derselben erklareii

d. h. mit einander in Beziehung setzen zu konnen.

Ich wahle als Beispiel das altbekannte von der Birne.

Die Fahigkeit der Birnenfrucht gelegentlich ihr ausseres Fruclit-

fleisch in richtige Schuppen aufzulosen, die sogar noch in gruiif

spreitige Theile ausgehen konnen, weist auf die Phyllomnatur dcs

Fruchtfieisches bin. Man konnte bier ganz gewiss ira Sinne voii

Sachs sagen, dass wohl besondere Emabrungs- und sonstige ausseiv

Verbaltnisse vorgelegen baben, die die Entstebung von Blattern auf der

Birne zur Folge batten und in der Tbat ist es aucb so. So bbihten

z. B. nach UUSTAV CABANfiS (Bull. Soc. d'etude sciences nat. Nimes

1897/98) in Folge des milden Herbstes 1897 viele Obstbaume in der

;N"ahe von Nimes zum zweiten Mai, und mancbe trugen aucb nocb einmal

Friicbte. Diesen sassen aber grune Laubblatter auf, aucb mitten auf

dem Frucbtfleiscb, die kleiner als sonst Birnblatter, im Uebrigen aber

vollkommen ausgebildet waren. Der Grund fiir die Deformation

liegt nun darin, dass die zweiten Friicbte sicb nicbt unter den

iiblicben Bedingungen entwickeln konnten; es feblte ibnen die nothige

Temperatur, Nahrung u. s. w. Dies ist die Ansiclit des i:;eiiininten

Gewiss: aucb icb zweifele nicbt im mindesten daran — und

scbone Experimente von FeYRITSCH, SACHS und GOEBEL beweisen

dies — dass bei der Entstebung von Abnormitaten iiussere mid Er-

nabrungs-Yerbaltnisse mitspielen. Die Aeusserungen, die an den

Pflanzen durcb diese Einfliisse zu Wege kommen, liegen aber in der

Balm des ( iesiiintiitaufbaues des ergriffenen FflanztMitlicilcs.

iiiisercin Fallc Ub^iljf aber die Frage iibrig, warum, \v(M1ii ii''i'>'
'

..FauM.liittstoir- .Tzriigt wird, dieser so und immer in dry lu'stimnirfH

ng ko
trucbtanlagen <Uis Fleisch derselben sicb zu Schuppen miu i.ai.

blattern gestaltet, und die Antwort kann keine auderr sriii als di.^:

weil die Nabrung nur solcbe Babnen leicbt bescbreiren kann. <i"|

gewobnte sind oder docb gewesen sind, weil Neubildungt'ii ant (<ruiii

ilieser specifiscben Nabrmig nur da entsteben werdeii, wo dn' iia< li>f''

Ankniipfung an diese neuen Organe zu tinden ist. ^^^•nn al>y '

•-

Frucbtfleiscb der Birne niorphologiscli im Verhiufe der ( i(
neiatuau'ii

aus verwachsenen Blattbasen hervorgegangen ist, so liegt e^

nacbsten, bier fiir den durcb abnorme Verbaltnisse gebildeten „Laub-

blattstofe" einen Ausweg zu finden durcb Bildung von Blattern gerade

an Stelle des Birnenfleisches.

So einfacb, wie das nun aber oben zur Darstellung gelangt ist,

d aus Centrale und einfachem Pericaulom, sind die Stenge
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lioht'ren Pflanzeii nicht zusammengesetzt, vielmehr ist zu it-

kennen, dass die Neigung- zur Pericaulom-Bildung dauernd bestanden

hat. Wir werden also annehmen, dass eine Pericaulom-Pflanz<>

iliiroh Zusammenaufwachsen ihrer Stengel mit den basalen Theilen

ilirer Blatter unter Umstanden ein secundares Pericaulom bilden

Dann ist aber noch zum Verstandniss der Mannigfaltigkeit der

STeiiirelbildungen zn beachten, dass nicht nur Centralen und Peri-

'Hulonic mit ihren Appendices (Blattern u. dergl.) zusammen anf-

warhs.ii koiiiu'n, sondern auch Stengelorgane unter einander. Darauf
\\t'i8(n (lie Sclilingpflanzen bin. Bei dem an Etiolement erinnernden

- htiplb'ii Liingenwachsthum der Lianen-Stengel, die aus dem Dunkeln
til s IJcht streben, bleiben dieselben vergleichsweise diinn; diircli

/•iisaninienaufwachsen mehrerer derselben wird die nothige Starke

' i'i"»iclit und zugleicb die fiir solche Pflanzen zweckraassige Tau-
'"nstruction.

In dem Abschnitt ^Cijcadofilices'' habe ich in den „Naturlichen

I'ttanzenfamilien" I, 4, S. 781—782 if. (1901) auseinandergesetzt, in-

^v IffPin man fur die Cycadales kletternde Filicales als Vorfahren
V'Minuthen konnte. Ihr „anormales" Dickenwachsthum deutet u. A.
I'liauf hiu; diese sogenannten Anomalien sind ja fur Lianen charak-
f'vistiseh. Das Vorkommen von Periderm-Lamellen im Stamme bei

~''\v)ssen recenten Cycadaceen, die bis in's Mark hineingreifen, und
'li'stdbe Erscheinuug bei raesozoischen Bennettitaceen, in beiden
I rtii<'n also wiederum bei alteren Typen, wiirde ich als Hinweis aiif

1 1*' Zusammensetzung der Stamme aus verwachsenen Stengelorganen
iiii^^elion, die aussen ein Periderm besassen. Bei Stangeria entstanden
"^^nospen an Stiicken von Queischeiben, die in Erde gesetzt worden
^vaien, auf der Markseite des Holzkorpers'). Diese Thatsache bleibt

^le so viele — fiir die BRAUN'sche und gegenwartige Morphologie
gaiizlich unerklarbar, d. h. lasst sich nicht in Beziehung zu bereits

Bekanntem setzen. Fiir die Pericaulom-Theorie liegt in dieser That-
S'lche jedoch gar nichts Ueberraschendes, da die Entstehungsstelle
dieser „abnormen'' Knospen der urspriinglichen Aussenflache eines

viiinuiit'lir verwachsenen) Stengelorganes entspricht.

(^('hrv di,. Veranlassung zur Bildung von Pericaulomen habe ich

""'b sehoii friiher geaussert (vergl. Die Metamorphose der Pflanzen
"" l^ichte palaeontologischer Thatsachen, Berlin 1898. S. -Jtv -27).

"=i^ Resultat lautet dort: Ein Pericaulom entsteht durcli das B.-
' """"ss, einen festen Hohlcylinder fiir die aufrechten Stainiue der
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zum Luftleben gekommenen Pflaiizen zu habeii; das wird ebeii i;i

Anschluss an das Gegebene am besteii durcli Yerwachsung zunach--

der Trophosom- resp. Trophosporosom-Baseu erreicht. Da aber dam

die letztereu die Leitung der Nahrung in Kichtimg der Stammliiii-'

besorgen, wird das urspriiiigliche Centralbiindel iiberfliissig, desst i

schliessliches Verschwinden iiberdies dadurch unterstiitzt warden nui>^

als die meclianische Construction im Centrum der festen Elemeutr

die bei den meisten Pericaulom-Stengelpflanzen an die Leitbiindc

geknupft sind, nicht bedarf.
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