
. Wettstein: Saison-I>ii.i.',r|.ln.

. R. v. Wettstein: Der Saison-Dimorphismus als Ausgangs-

punkt fiir die Biidung neuer Arten im Pflanzenreiche.

Als ein erfreuliches Zeichen der Vertiefung descendenztheoretischer

Studien konnen die in neuerer Zeit sich mehrenden detaillirten Beob-

achtungen iiber verschiedene Formen der Artbildung angesehen

werden, die mir als eine gesunde Reaction erscheinen gegenuber den

lange Zeit hindurch in erster Linie theoretisch gepflogenen Betrach-

tungen fiber die Frage der Artbildung, welche nothwendiger Weise zu

der — meiner Ueberzeugung nach — unnatfirliehen Auffassung fuhrten,

dass die Vorgange bei der Entstehung neuer Arten in alien Fallen die-

selben sind.

Wenn ich mich bloss auf das Gebiet der Botanik beschranke, so

mochte ich u. a. die Untersuchungen KERNER's fiber die Rolle der

Bastardirung bei der Artbildung 1

), jene von H. DE VRJES fiber die

Steigerung individueller Variationen bei Individuen auf einander

t'olgender Generationen 2
), die Beobachtungen vou ERIKSSON 3

) und
MAGNUS*) fiber den Beginn der Artbildung bei parasitaren Pilzen als

solche anffihren, auf die sich meine einleitenden Worte beziehen; viel-

leicht darf ich meine Untersuchungen fiber den Zusamraenhang zwischen

Artbildung und geographischer Verbreitung 6
) schon jetzt hier auch an-

ffihren, obwohl ich die vollstandigen Consequenzen aus diesen Studien

erst spater zu ziehen gedenke.
Ein Ausgangspunkt ffir die Biidung neuer Arten scheint mir auf

dem Gebiete der Botanik nicht die Beachtung gefunden zu haben, die

er verdient, es ist dies der Saison-Dimorphismus, wie ich die Er-

1
) A. Kerner, Konnen aus Bastarden Arten werden? Oesterr. bot. Zeitschr.

XXI, 1871, 8.84. - Pflanzenleben, II. Rd„ 1891.
2) Vergl. u . a . Hugo de Vries, Ueber halbe Galton-Curven als Zeichen disconti-

nuirhcher Variation. Ber. der Deutsch. Bot. Ges. XII, Heft, S. 197-207.

3) J. Eriksson, Ueber die Specialisirung des Parasitismus bei den Getreiderost-

Pdzen. Ber. der Deutsch. Bot. Ges. XII, Heft 9, 8. 298.
4
) P - Magnus, Die systematische Unterscheidung parasitarer Pilze auf Grand

»«res verschiedenen biologischen Verhaltens. Hedwigia, XXXIII, S. 862.

o) Oesterr. bot. Zeitschr. 1891, S. 261; 1892, S. 192; 1898, 8. 806. - Die Flora
der Balkan-Halbinsel und deren Bedeutung fur die Geschichte der Pflanzonwelt.

Schriften der wisseusch. 01, Wien 1892. - Die gegenwartige Aufgabe der bo-

Die geographische und systematische

d. Naturf. und Aerzte. Nurnberg 1893.)
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scheinung mit WALLACE, der den Ausdruck far gewisse Eigenthfim-

lichkeiten mancher Thierarten zuerst anwendete, nenneh moehte.

WALLACE bat mit diesem Ausdrucke die Thatsache gekennzeichnet,

dass bei manchen Thieren ein ausgesprochener morpbologischer Unter-

schied zwischen den Individuen zu verschiedener Zeit zur Entwickelung

kommender Generationen besteht; ja der Saison-Dimorphismus kann

sich sogar bei demselben Individuum zeigen (Winter- und Sommer-

Stadium). In dieser Hinsicht sind am bekanntesten die Verhaltnisse

bei Lepidopte* en geworden, bei denen es nicht bloss saisondiniorphe

(Friihjahrs- und Sominerformen aufweisende), sondern sogar saison-

polymorphe Arten giebt. Diese Thatsachen sind vielfach untersucht

und auch in descendenztheoretischer Hinsicht verwerthet worden
1

).

Die ersten Beobachtungen , welche auf botanischem Gebiete zur

Entdeckung des Saison-Dimorphismus hatten fuhren konnen, sind in

systematischen Bezeichnungen niedergelegt; so kennen wir eine ganze

Reibe von Arten, deren Autoren ihr biologisches Verhalten zu be-

stimmten andereu Arten durch die Speciesbezeichnung „serotinus" kenn-

zeichnen wollten. Icb erwahne u. a. Gypsophila serotina Hayne, Chbra

serotina Koch, Rhinanthus serotinus Schonh., Odontites serotina (Lam.)-

Bromus serotinus Beneke. E* 1st rait Riicksicht auf die bier behandelte

Frage der Artbildung von Interesse, dass gerade diese Arten von zahl-

reichen Botanikern als Formen, Varietaten oder dergleichen zu anderen,

fruher bluhendeo Arten gestellt werden 2
).

Eine weitere, dem Wesen des Gegenstandes schon nalier tretende

Beobachtung ist darin ausgedruckt, das A und J. KEENER die Arten

der Gattung Gentiana, Sect Endotricha in zwei Gruppen, in jene der

nAestivales" und jeue der
r)
Autumnalesu

eiutheilten
8
).

Diese Eintheilung bestimmte mich bei Detailuntersuchungen*) uber

Pflanzen der osterreichisch-ungarischen Monarcbie, welche icn zu

dera Zwecke unternahm, um sicheres Material fur Studien

iiber die Artenbildung zu erhalten, mit der genannten Section der

Gattung Gentiana zu beginnen.

Es ergab sich mir das Resultat, dass nicht nur nach der Ge-

sammtheit des morphologischen Baues die beiden genannten Reiben

1) Vgl. P. C. Zeller, Ueber die Artrechte des Polyommatus Amynfns und T
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Saison-Dimorphismus und Bildung neuer Pflanzenarten. 305

innerhalb der Section thatsachlich zu constatiren sind, sondern dass

hochst bemerkenswerthe morphologische Beziehungen zwischen je einer

Art der einen Reihe mit je einer der zweiten bestehen, Beziehungen,

welche so klar sind, dass es, insbesondere bei Beachtung der Ver-

breitungsverhaltnisse, keinem Zweifel unterliegen kann, dass die be-

treffenden zvvei Formen auf eine gemeinsame Stammform zuruckzu-

fiihren sind. Ich habe damals dieses Ergebniss nur vorsichtig anzu-

deuten fur rathsam gehalten 1
), da ich die Resultate von Experimenten

und Beobachtungen bei anderen Gattungen abwarten wolite. Heute
spreche ich die Ergebnisse auf Grund solcher bestimmter aus und be-

haupte, dass die meisten der in Mitteleuropa vorhandenen endotrichen

Gentianen sich in je zwei saisondimorphe Formen gliederten, die

weiterhin zu zwei Arten f'uhrten. Von diesen Arten ist je eine friih-

bluhend, die andere spatbluhend, sie sind von einander durch wesent-

liche morphologische Eigenthumlichkeiten verschieden. Nachstehendes
Schema moge die gewonnenen Resultate pracisiren

3
):

Jiingere Arten

Stammarten
friihbluhend spatbMhend

1. Gent Austnaca
j
G. praefiorens Wettst.

G. AustriacaA.etJ. Kern.

t.G.praecox 8.1.
f G. praecox A. et J. Kern

G. Carpatica Wettst.

3. G. Stiriaca s. 1.
i G. praematura (Borb.)

G. Stiriaca Wettst.

4. G. ca/ycina s. 1.
) G. antecedens Wettst,

(G.iVoWcaA.etJ.Kern.el
G. calycina (Koch) Wettst.

5. G. Sturmiana s. j
1 G.spathulata (Bartl) J

'J

Kern (?)

I G. obtusifolia (Schm.)
G. Stunt/ianaA.et J. Keru.

6-G.Wettsteinis.L 4

)|
Willd. ad int.

G. Wettsteini Murb.

t-G.Rhaetica 6
)*. j

1 G. obtusifolia ad int.
6
)

<-iVl. O.st. U,t. Zeitschr 1892, S. 195.

ober die Nomenclatur, Charakteristik und Verbreitung der Arten vergleiche
rbeit „Die Arten der Gattung OtnUana aus der Section Emdotrickef in

t. Zeitschr., 1891—1892.
ni neue Namen zu vermeiden, bezeichne ich die muthmasslichen Sraram-

.lWrit'it.M Sinne (s. 1.).

non Froel. (Vergl. Murbeck in der unten

vo I"

5

fi

ICh bezeichne die Sommert'ormen der G. Wettsteini s. 1. und G. Rhaetica s. 1.

onaufig mit demselben Namen, weil sie morphologisch nicht verschieden sind.
6
) Nicht saison-dimorph sind. soweit meine bisherigen Erfahrungen reichen,
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MURBECK hat in einer schonen und griindlichen Abhandlung 1

) in

analoger Weise die von mir nicht in Betracht gezogenen, mit Gentiana

Amarella verwandten Arten der Section, welche vorherrsehend im

Norden Europas verbreitet sind, behandelt, und ist zu gaDz aDalogen

Resultaten gelangt, ja er vermochte fur diese Arten sogar in gewissem

Sinne einen Saison-Trimorphismus nachzuweisen, was aus dem nach-

stehenden, seine Resultate kurz zusammenfassenden phylogenetischen

Schema hervorgehen mag:
Jiingere Arten

Stammarten
0Art

\G.BalticaMx

J

G. uliginosa

I Willd.

Arten

ntiana cam-

pestris s. 1.

ntiana Ama-

friihbluhend

irb.

lG.SuecicaM.urh.

pestrusL.
| Froel

G. Ama- f G. lingulata Ag.
rella L.

(
G.axillarisSchm.

Gewisse vorlaufige Beobachtungen brachten mich auf die ver-

muthung, dass ahnliche Verhaltnisse wie bei Gentiana auch bei der

Gattung Euphrasia vorliegen. Eine eingehende Untersuchung der Arten

dieser Gattung erwies diese Vermuthung als vollkommen gerechtfertigt.

Ich kann hier nicht auf alle Details eingehen, sondern verweise dies-

bezuglich auf meine kleine daruber veroffentlichte Arbeit*), sowie auf

e im Druck befindliche Monographic der Gattung. Ich mochte

nur zusaramenfassend bemerken, dass, wenn man die Morphology

der am wenigsten differenten, also muthmasslich jungsten Arten dieser

Gattung in Betracht zieht, sich in mehreren Fallen sehr bald deuthche

Beziehungen zwischen je zwei Arten herausstellen, von denen die eine

fruh im Jahre, die andere spat bluht. Gemeinsame Merkmale sind fur

die fruhbluhenden Arten, gemeinsame fur die spatbluhenden bezeichnend.

Als solche Arten-Paare nenne ich Euphrasia Rostkoviana Hayne

und E. montana Jord., Euphrasia curta (Fries) und E. coerulea Tauscb,

Euphrasia brevipila Burn, et Gremli und E. tenuis (Brenn.).

Ich mochte das erstgenannte Arten-Paar etwas genauer besprechen,

urn an diesem Beispiele die in Betracht kommenden Thatsachen zu eI
"

lautern. Euphrasia Rostkoviana ist eine durch die grossen Corollen mj

gegen das Ende der Anthese sich stark verlangerndem Tubus, dure

die Bedeckung aller vegetativen Theile mit langen gegliederten Drusen-

haaren von fast alien europaischen Arten der Gattung stark »

weichende, wohl allgemein bekannte Art; dieselben Merkmale findeD

1) Studien fiber Gentianen aus der Gruppe der Endotricha. Acta horti Berg-

2^ Vergl „Die Arten der Gattung in Euphrasia" in Oest. bot. Zeitschr.
1893-
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sich bloss bei E. montana wieder. Diese ist nun von E. Rostkoviana

durch die viel fruhere Bliithezeit, durch die einfachen oder im oberen

Theile verzweigten Stengel, durch die stumpfen Stengelblatter und die

langen Stengelinternodien auffallend verschieden. Trotzdem liegt fur

den fluchtigen Beobachter die — auch schon von anderer Seite aus-

gesprochene — Vermuthung nahe, dass E. montana nur fruhzeitig zur

Entwickelung gekommene Individuen der E. Rostkoviana umfasst. Dass

dera nicht so ist, konnte ich mit voller Sicherheit durch das Experi-

ment beweisen. Ich habe durch drei Jahre hindurch im Prager bo-

tanischen Garten sowohl E. Rostkoviana als E. montana aus Samen

unter ganz gleichen ausseren Bedingungen cultivirt. Die beiden

Pflanzen erwiesen sich in all' ihren Merkmalen, in ihrem ganzen Ver-

halten als vollkommen constant. Wahrend nun dieser Uinstand daiur

spricht, dass wir es hier mit zwei verschiedenen Pflanzen zu thun

haben, deutet die grosse, oben hervorgehobene morphologische Ueber-

einstimmung im Blatt-, Stengel- und Bluthenbau doch wieder sehr nahe

Verwandtschaft an. Beidem wird

durch die Annahme Kechnung
getragen, dass wir es hier mit

zwei Arten gleichen Ursprungs

zu thun haben, dass die gemein-

same Stammart sich in zwei '

Arten gliederte, von denen die

eine den Lebensbedingungen des

Fruhjahrs, die zweite
#
jenen des

Sommers angepasst ist. Die

gleiche geographische Verbreitung

beider Arten unterstiitzt diese An-
nahme. Mit dieser Deutung steht

der morphologische Bau beider

Pflanzen in vollem Einklange,

lndem die Beziehungen desselben

zur Vegetations da uer sich ohne
Weiteres erkennen lassen:

E. montana (vergl. Schema 1)

ist eine sehr friih im Jahre, im
April, Mai und Juni bliihende

Art. Der erst im Fruhjahre des-

selben Jahres aus dem Samen auskeimende Stengel wachst daher rasch

in die Lange und hebt die bei alien Euphrasia- Arten abgerundeten

Primordialblatter (P) mit in die Hohe; die Folge davon sind die ver-

laogerten Stengelinternodien und die stumpfen Stengelblatter. Die Ver-

zweigung erfolgt bei den meisten Arten der Gattung aus den Acbseln

der uber den Primordialblattern folgenden Blatter (£), sie erfolgt hier

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



m
in Folge der Streckung des Stengels im oberen Theile desselben. —
E. Rostkoviana bliiht erst im Sommer und Herbste. Die Stengel,

welche zur selben Zeit wie bei E. montana den Samen verlassen,

bleiben lauge Zeit gestaut; kurze Stengelinternodien, Haufung der Pri-

mordialblatter (P) an der Basis der Stengels, spitze Stengelblatter (B),

Verzweigung im unteren Stengeltheile sind die Folge (vgl. Schema II).

Genau so wie das Verhaltniss der E. montana zu E. Rostkoviana

i«t jenes der schon erwahnten E. eoerulea zu E. curta, der E. tenuis

zu E. brevipila.

Die wechselseitigen Beziehungen aller dieser Arten lassen sich

durch folgendes Schema ausdriicken

:

q.^-..-* Jungere Arten _
( E. montana Jord.

spatbliihend

. Rostkoviana Hayne.

[ E. eoerulea Tausch.

E. curta (Fr.

Auf meine Anregung hin unteruahm es Herr Dr. J. V. STERNECK

die Arten der Gattung Alectorolophus monographisch zu bearbeiten una

insbesondere mit Rucksicht auf den Modus der Artbildung eingehend

zu studiren. Auch in dieser Gattung zeigten sich auf das Deutlichste

genau dieselben Verhaltnisse, wie ich sie im Vorstehenden fur GenUana-

und Euphrasia-Arten erliiuterte
J

).

Es soil in dem nachfolgenden Schema die Zusammengehorigkeit

der auf Saison-Dimorphismus zuruckfiihrbaren Arten ersichtlich gemacht

werden.

su™™* Jtogere Arten

fruhbliihend

Alectorolophus minor s. 1.
j

A
-
minor (Ehrh.)

A. goniotrichus s. 1
\

A - gonwtriehus (Borb.)

A. major s. I. . . .

A. Alectorolophus i

A. alpinus s. I. . .

A. angustifolius s.

[ A. major (Ehrh.)

[
A. Alectorolophus

. pulcher ^Solium.)

. lanceolatus (Neilr.)

spiitbluliend

.stenophyllus (Schur)

mosus Stern.

-otinus (Schonh.)

. Kerneri Stem-

alpinus Baumg-

i der Qathmg Ah'ctoroi
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selben Verhaltnisse finden sich endlich bei der

Gattung Odontites und bei Chlora. Die Eingangs erwahnten ausser-

liehen Momente machen es sehr wahrscheinlich, dass fortgesetzte Be-

obacbtuDgen den Kreis der hier in Betracht kommenden Gattungen

noch erweitern werden.

In alien den besprochenen Fallen zeigt sich niithin

dieselbe Erscheinung, namlich die, class einzelne Arten in je

zwei gegliedert sind, in eine friih- und in eine spatbliihende-,

ein und derselbe morphologische Gesammtbau ist fiir die ersteren, ein

und derselbe Bau fur die letzteren bezeichnend (vgl. Schema I und II

ferner die Abbildungen auf Taf. XXIV). Dieser Bau ist aber, wie ich

schon darlegte, aus der Vegetations d a uer erklarlich.

Wie konnte nun das Zustandekommen der Gliederung
von Arten in je zwei Arten von der angegebenen Beschaffen-
heit erklart werden? Inwiefem ist diese Gliederung fiir die

betreffenden Arten ein Vortheil?; ein solcher muss doch an-

genommen werden, da diese Gliederung sich erhalt und bei mehreren

Gattungen wiederholt.

Ich glaube das irn Nachstehenden beschriebene Experiment diirfte

erne Beantwortung der Frage zulassen.

Im Prager botanischen Garten machte ich 1894 Parallelculturen

mit Euphrasia montana und E. Rostkoviana. Die Samen wurden im
October 1893 in Rasen im Freien ausgesaet und keimten bei beiden

Arten ungefahr urn die Mitte Marz (15. bis 28.). Die jungen Pflanzen

von E. montana wuchsen rasch an, hielten in der Verlangerung des

Stengels gleichen Schritt mit den herumstehenden Grashalmen und ent-

wickelten am 14. Mai die ersten Biuthen.

Bei E. Rostkoviana blieben die jungen Pflanzen langere Zeit kurz,

ihre Internodien verlangerten sich nur wenig, die Stengelblatter er-

schienen gestaut. Alsbald wurden die Pflanzen vom umgebenden Grase
uberragt und am 14. Mai, als E. montana bereits bluhte, hatten sie erst

wenige Centimeter an Hohe erreicht. Am 1. Juni liess ich das die

Euphrasien umgebende Gras bei einem Theile der Versuchspflanzen

mahen, so dass die Gipfel der Euphrasia-?Mm then dasselbe uber-

ragten. Alsbald streckten sich die Endinternodien der Stengel und

entwickelten am 14. Juni, also nach 13 Tagen, die ersten Biuthen. Die

Exemplare, welche noch von hohem Grase umgeben waren, wuchsen

mdessen nur langsam fort und entwickelten bis zum 15. Juni keiue

Bl&the. Am 15. Juni liess ich bei einem zweiten Theile der Versuchs-

pflanzen das Gras abschneiden, es wiederholte sich dieselbe Er-

scheinung; am 24. Juni standen die ersten Exemplare in Bluthe. Den

.

st der Pflanzen liess ich auch weiterhin vom hohen Grase umgeben,
sie entwickelten sich nur langsam weiter und kamen vereinzelt viel

' "has zum guten Theile nach erfolgter Fruchtreife ab-

(2. Juli bis 4. August).
Maii,.
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Aus diesem Versuche geht Folgendes hervor. Die frfihbliihenden

Arten (hier E. montana) besitzen eine rasche EntwickeluDg, sie eilen

zur Blfithe und Fruchtreife, ihr morphologischer Bau steht damit im

engsten Zusammenhange ; sie sind insbesondere bestrebt, fiber die be-

nachbarten Pflanzen empor zu korumen and fiber denselben ihre assi-

milirendeD Blatter, ihre an den Insectenbesuch angepassten Bliithen zu

entwickeln.

Die spatbluhenden Parallelarten dagegen besitzen Anfangs eine

sehr langsame Entwickelung, sie werden daher alsbald von den um-

gebenden Pflanzen an Hohe fiberholt, erst weDn diese auf irgend eine

Art beseitigt sind, erlangen sie ein rascheres Wachsthum, bluhen und

fruchten. Der ganze morphologische Bau steht mit dieser Entwickelung

im Zusammenhange.

Wir finden mithin eine Gliederung von Arten in je zwei

Arten, von denen die eine vor einem gewissen Zeitpunkt ihre

gfinstiger sein; er fallt zusammen mit dem Hohepunkte in der

Entwickelung der mitteleuropaischen Wiesen und mit detn

plotzlichen Ende desselben durch die erste allgemeine Heu-

mahd.
Damit glaube ich die Ursache der Ausbildung saisondimorpber

Formen bei den besprochenen Gattungen gefunden zu haben. lc"

stelle mir demgemass die Entwickelung dieser Formen und deren

Fixirung zu Arten etwa in folgender Weise vor:

Ursprfinglich waren die in Rede stehenden Pflanzen sommerbluthig-

Durch die ungfinstige Beschaffenheit der Lebensbedingungen zur Zeit

des Hohepunktes in der Entwickelung der Wiesen ,
einerseits in Folge

der fiberwuchernden Nachbargewachse, andererseits in Folge des regel-

massigen Schnittes, gelangten insbesondere jene Exemplare zur Frucht-

reife und damit zur Vererbung ihrer individuellen Eigenthumlichkeiten,

welche entweder besonders frfih oder besonders spat bluhten. D]eS

waren aber jene Individuen , welche die oben charakterisirten morpho-

logischen und biologischen Eigenthumlichkeiten besassen. Durch fort-

dauernde Zuchtwahl im gleichen Sinne entstanden schliesslich die erb-

lich fixirten saison-dimorphen Formen.
Was den Grund der Ausbildung dieser Formen anbelangt, so habe

ich als solchen die Ueberwucherung der Ptianzen durch umgebende

andere Pflanzen und die Heumahd angegeben. Ich glaube, dass der

erstere Grund vorbereitend, der letztere ausschlaggebend war 1
).

Far

1) Die Annahme gilt nur fiir die Gliederung der Arten in friih- und spat-

blfihende, nicht fiir jene in annuelle und bienne, wie sie Murbeck fur Oentiana nacJi-

wies. Die Ausbildung einer herbstbliithigen Pflanze, die im Friihjahre keimt, setit
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1

die Richtigkeit dieser Annahme spricht der Umstand, dass alle hier in

Betracht kommenden Arten Wiesenpflanzen sind, dass die in Folge

des Saison-Dimorphismus entstandenen Arten zweifellos sehr jungen

Datums sind, was eine Beeinflussung durch die menschliche Cultur

durchaus nicht ausschliesst, besonders, wenn die grossen Veranderungen

in Betracht gezogen werden, welche der Mensch bei den sogenannten

Culturpflanzen hervorrief 1
).

Nach all' dem Gesagten erscheint die Entstehung saison-

dimorpher Formen einer Art, und weiterhin die Fixirung

WIN's. Der Angriffspunkt fur die Selection liegt hier in indi-

viduellen, weder durch Hybridisation, noch durch aussere
Einflusse bediugten Variationen. Es handelt sich mithin um
eine Artbildung ganz in der Weise, wie sie DARWIN annahni,
um eine der wenigen Formen der Artbildung, auf die gegen-
wartig noch dessen Annahmen uneiugeschrankt zutreffen.

Die Variation, welche zur Entstehung saison-dimorpher Formen
fiihren kann, besteht, wie wir sahen, in der verschiedenen Bluthezeit

der Individuen einer Art, also in jener Eigenthumlichkeit, welche

KEENER 2
) als Asyngamie bezeichnete und deren Bedeutung fur die

Entstehung neuer Arten dieser Autor mit voller Bestimmtheit erkannte.

Aus diesem Grunde diirfte eine Klarstellung des Verhaltnisses des

Saison-Dimorphismus zur Asyngamie nicht uberflussig sein. Unter

Asyngamie ist bekanntlich im Allgemeinen die verschiedene Bluthezeit

der Individuen einer Art zu verstehen. Asyngamie braucht aber

keineswegs immer zum Saison-Dimorphismus zu fuhren; letzterer wird

nur dann zu Staude kommen, wenn die asyngamen Individuen morpho-

logisch verschieden sind und wenn durch irgend einen auslesenden

Umstand diese Verschiedenheiten fixirt und erblich werden. Insofern

ist der Saison-Dimorphismus eine der Folgen der Asyngamie, letztere

kann uberdies auch, wie bereits KERNER hervorhob, durch Begunsti-

gung der Bastardirung und durch Ermoglichung der Ausbildung localer

Rassen zur Artenbildung fuhren.

In den im Vorstehenden behandelten Fallen hat der Saison-

Dimorphismus zur Ausbildung sehr junger, also morphologisch noch

relativ wenig differenter Arten gefuhrt; eine naheliegende Betrachtung

allerdings auch die Fahigkei
''" "'"'i-'laiiern; der Schritt I

m
1) Von 1

Braasica Rapa , Brimica
getreide etc.).
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zeigt aber, class in weiterer Folge derselbe auch zum Anla

gehender Differenzirungen innerhalb einer GattuDg werden kann. Es

braucht da nur in Betracht gezogen zu werden, dass von den zwei

darch den Saison-Dimorphismus entstandenen Arten die eine (die fruh-

bhihende) an eine sehr kurze, die andere (die spatbluhende) an eine

sehr lange Vegetationsdauer angepasst ist. Denken wir uns nun

die betreffenden Artenpaare durch Kliina-Aenderungen oder durch

Wanderungen in Gebiete mit kurzerer (arktische oder alpine Gebiete)

oder mit langerer Vegetationszeit versetzt, so wird in dem einen Falle

die friihbluhende, in dem anderen Falle die spatbluhende Form He-

gunstigt und die jeweilig andere in kurzer Zeit unmoglich sein. That-

sachlich sind mir einige Beispiele bekannt, die in dieser Hinsicht sehr

lehrreich sind. Wahrend z. B. Euphrasia curta s. 1 in den niederen

Gebieten Mitteleuropas weit verbreitet ist und dort die saison-dimorphen

Arten E. coerulea und E. curta Fr. zeigt, wird sie im Riesengebirge mit

seiner relativ kurzen Vegetationszeit durch die ffuhbluthige E. coerulea

zum grossten Theile vertreten. — Euphrasia brevipila s. 1. ist in Europa

von Skandinavien bis zu den Siidalpen verbreitet; in mittleren Gebieten

erscheint sie in die beiden saison-dimorphen Arten E. tenuis (Brenn.)

und E. brevipila Burn, et Gremli gegliedert, je weiter wir nach Norden

vorschreiten, desto mehr herrscht die fruhbluthige E. tenuis vor, wahrend

im Suden des Areales nur die spatbluthige E. brevipila B. et Gr. sicb

findet. Denken wir uns die Art aus irgend eiuem Grunde im Zwischen-

gebiete ganz aussterbend, so werden wir im Norden und im Suden

Europas zwei morphologisch bedeutend verschiedene Arten finden,

deren so nahe phylogenetiscbe Beziehungen nur schwer zu errathen

sein werden.

Als Ursacbe des Auftretens saison-dimorpher Formen und weiterlnu

ebensolcher Arten habe ich bei den hier besprochenen Gattungen (£#»"

tiana\ Sect. Endotricha, Euphrasia, Alectorolophus , Chlora, Odontic)

ein Ereigniss angenommen, das nur im letzten Abschnitte der Erd-

geschichte eine Rolle gespielt haben kann. Trotzdem glaube ich, dass

auch fruher der Saison-Dimorphismus dieselbe Bedeutung fur die Ent-

stehung neuer Arten gehabt hat. Eine Reihe biologischer und morpho-

logischer Eigenthumlichkeiten bei Pflanzen unserer Flora deutet daraut,

ja zwingt geradezu zu dieser Annahme; ich denke dabei insbesondere

an das Vorkommen uahe verwandter annueller, bienner und perenner

Arten innerhalb derselben Gattung 1
), an die Existenz zu verschiedenen

Zeitcn bluhender und morphologisch differenter Artenreihen io
manclieu

Gattungen, wie z. B. Uelleborus, Crocus, Cokhicum, iScilla u. a. (*

1 In dieaex Hinsicht ist iusbesondere die von Murbeck a. a. O. nachgewiesene

GUederung der Gtnttana campatrit and del Q. Amarella in je eine aunuelle und

eine bienne Art sehr bemerkenswerth.
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Pig-. 1. Genliana Sturmiana A. et J. Kern.

„ 2. Gentiana Norica A. et J. Kern.

„ 3. Euphrasia Rostkoviana Hayne.

„ 4. Euphrasia montana Jord.

Darbishire: Dendrographa, eine

gattung.

Eingegangen am 12. Juli 1«95.

Die Gattung Roccella DC. (5, p. 3b4) hat in ihrem anatomischen
Aufbaa ein sehr charakteristisches Merkmal. Die Kinde besteht in

ganzen Ausdehnung aus Zellreihen, welche senkrecht zur Ober-

des Thallus verlaufen. Sowohl SCHWENDENER (12, p. 165.

Tab. VI. Fig. 2— 6, und 17), als auch NYLANDER (10, Tom. I.

Tab. VIII. Fig. 3 a) bilden diese Verhaltnisse ab, als typisch fur diese

Gattung. SCHWENDENER bespricht als in dieser Beziehung gleich-

werthig die Arten R. phycopsis Aeh., R. tinctoria DC und R. fuci-

formis Ach., wahrend NYLANDER R. phycopsis Ach. abbildet.

Im Jahre 1858 fugte TUCKERMANN der Gattung Roccella DC.
e^e neue Art ein, die er R. leucophaea nannte (13, p. 423). Bei einer

anatomischen Untersuchung dieser, sowie anderer Species von Roccella

fiel mir sofort die den letzteren gegenuber vollstandig verschiedene

Ausbildung der Rinde bei leucophaea auf, so dass ich Zweifel hegte, ob

diese Art wirklich eine Roccella sei. Auf meine Bitten hin ubersandte

mi '' Herr Professor W. G. FARLOW bereitwilligst reichliches Material
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