
81. C. Correns: Die Rolle der mannlichen Keimzellen bei

der Geschlechtsbestimmung der gynodioecischen Pflanzen,

Versuche, iiber die ich an dieser Stelle schon wiederholt, zo-

letzt 1906 berichtet habe, ergaben, daB sich bei den gynodioecischen

Pflanzen die verschiedenen Geschlechtsformen aus ihren Samen

vorwiegend bis ausschlieBlich wieder selbst hervorbringen, so daB

also die Nachkommenschaft der zwittrigen Pflanzen wieder vor-
j

wiegend aus Zwittern, die der weiblichen vorw iegend aus Weibchen

besteht Es gilt das z. B. fur Silene inflata und Silcne dichotomy for

Plantago lanceolate usw. und geht auch, wenngleich nicht ganz so

schlagend, aus den Versuchen RAUNKIAERs*) mit Thymus vulgan* t

und Knautia arvensis hervor. Besonders leicht und scharf war es I

aber fur Safureia hortensis nachzuweisen, von der ich nur z^ei

Formen, eine rein weibliche und eine gynomonoecische, keine rei

zwittrige, fiir die Versuche verwenden konnte.

Wie ich schon an anderer Stelle (OS, S. 661) hervorgehoben

habe, trat die Neigung dieser zwei Formen, nur Pflanzen mitdern-
|

selben Geschlecht hervorzubringen, im Laufe der ITntersuchung I

von Jahr zu Jahr deutlicher hervor; bei den heurigen Aussaaten

habe ich iiberhaupt keine einzige Pflanze beobachtet, die in ihrem

Geschlecht von der Mutterpflanze abgewichen ware. Die XJrsache

fiir das Verschwmden der gynomonoecischen Pflanzen in der

Nachkommenschaft der Weibchen ist zumTeil darauf zuruckzufubl*|

1) Im folgenden zitiere ich von friiheren Arbeiten-
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1906. Die Vererbung der Geschlechtsformen bei den gynodioecischen
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Die Rolle der mannlichen Keimzellen bei der Geschlechtsbestimmung usw. 087

daB ich erst nach und nach die echten Weibchen sieher von den

im weiblichen Stadium be i'i iui lichen Grynomonoecisten trennen

lernte; es wird aber auch eine unbewuBte Selektion zufiillig

Linien der gynomonoecischen und weiblichen Form getroffen haben,

die ihren geschlechtlichen Charakter besonders rein uberliefern. Nur
si) UiBt sich das (fast) vollige Versehwindru drr Weibchen unfcer

der Nachkommenschaft der Grynomonoecisten und umgekehrt ver-

stehen. Ermoglicht wurde das dadurch, daB ich immer melir dazu

uberging, die Friichtchen- einzelner Individuen getrennl auszusilmi.

Indem ich Genaueres auf eine spilte re Publikation verspare,

gebe ich im folgenden wenigstens den schon veroffentlichten Stamm-

baum (06, S. 465) meiner Satureia-Yersnche auf die zwei letzten

.lahrr aiisgcdrlmt. Im allgemmnen erkliirt er sicli wohl von sclbst,

nur weniges muB noch extra dazu bemerkt werden. Die einzelnen

Tersuche mit Pflanzen gleicher Abstammung sind nicht mehr, wie

friiher, zusammengezogen, sondern einzeln aufgefuhrt und zwar,

um Platz zu sparen, unter-^ nicht nebeneinander. Die Versuchs-

nummern wurden aus dem gleichen Grunde weggelassen und die

gynomonoecischen Pflanzen einfach mit z, die weiblichen mit ic

bezeichnet. Ein oc vor dem Versuch deutet an, daB bei ihm die

Friichtchen mehrerer Pflanzen (natiirlich gleicher Herkunft und

gleichen Geschlechtes) zusammen ausgesat worden waren; wo dies

Zeichen fehlt, umfaBt der Versuch nur die Nachkommenschaft einer

einzigen Pflanze.

Im Jahre 1907 sind von den im Freiland ausgesaten Xurainern

— fast alien mit oo bezeiclmeten — nur die bis zum I. August er-

mittelten Zahlen aufgenommen, weil das Geschlecht der Zwerge,

die spater mit dem Bliihen beginnen, bei einmaliger Revision nicht

sicher bestimmbar ist. In der Tat waren unter den nach dem
1. August gezahlten Individuen der Nummern, die bis dahin nur

gynomonoecische Pflanzen aufgewiesen hatten, meist ziemlich viel

„Weibchen", ganz gewiB nur Gynomonoecisten im weiblichen

Zustand.

Beachtenswert ist auch, daB die zwei ± zwittrigen Pflanzen,

die 1907 einzig unter sonst lauter weiblichen aufgetreten waren 1

),

besonders angestellten Versuchen — auf die Weibchen genau

1) Obwobl alle Sorgfalt angewendet worden war, die mir moglich schien,

balte ich es nicht fur ganz ausgeschlossen, daB die Friichtchen, die die 2 gy-

nomonoecischen Pflanzen gaben, doch zufSllig unter die Frtichtchen der weib-

chen Exemplare gelangt waren.
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Die Rolle der mannlichen Keimzellen bei der Geschlechtsbestimmung usw. 089

ebenso gewirkt hatte, wie der der iibrigen, gewtttalichen Gynomonoe-
cisten, und daB die zahlreichen gepriiften weiblichen Schwester-
pflanzen dieser beiden Pflanzen 1908 nur weibliche Nach-
kommen gaben.

Sature/a hortensis verhalt sich also ganz so, daB der
Pollen der ± zwittrigen Form gar keine andere Rolle bei

der Bildung der Nachkomm en der weiblichen Form spielt,

als die eines „Entw ickl ungs anr egers". Nun Iiegen kier nicht

die beiden denkbar extremsten Geschlechtsformen einer gynodioe-

cischen Pflanze vor, sondern ich hatte, aufier der rein weibliclien

Form, nur noch eine gynomonoecische zur Hand, die zwar, unter

den gewohnliehen Kntwit-klungshedingiingen, im ganzen nur etwa

17 pCt. weibliche Bluten pro Pflanze hervorbringt (08, S. 667), der

rein zwittrigen Form also recht nahe stent, aber eben dock nickr

rein zwittrig ist
1
). Ich habe dies nicht iibersehen, vielmehr ausdriick-

lich darauf hingewiesen, die, wenn auch schwache, gynomonoecische

Tendenz der Pollenkorner konnte die Ursache sein, weshalb die

weibliche Form sich so genau wieder selbst hervorbrachte. „Ein

Teil der Schwankungen in der Zusammensetzung der Xachkommen-
schaft ist aber gewifi eine Folge davon, daB in den bisher be-

sprochenen Versuchen die Bestiiubung meist dem Zufall uberlassen

^ebheben war. Bei Satureia, wo neben den rein weiblichen StScken

nur noch gynomonoecische in nicht sehr auffalligen Abstufungen

vorkommen, wird die Herkunft des Pollens von geringem EinfluB

sein. Anders dagegen in den Fallen, wo neben weiblichen und

gynomonoecischen Individuen noch rein zwittrige vorkommen, oder

wo gar, wie bei Silem inflate, die Entwicklung von der Zwitter-

form aus zwei Richtungen eingeschlagen hat, die, die zur miinn-

hchen, und die, die zur weiblichen Pflanze fiihrt" (06, S. 473).

Wenn die weibliche Form der Satureia hm fensis mit dem
1'ollen der mir unbekannten, rein zwittrigen Stammform wirklich

eine groBere Anzahl Zwitter geben wiirde (was erst gezeigt werden

muBte), so wiirde das erste der beiden Gesetze, die ich aus meinen

Versuchsergebnissen abgeleitet habe, „daB jede Gesehlechtsform

Keimzellen mit der ihr eigenen Geschlechtstendenz hervorbringt"

(05, S. 462), natiirlich gar nicht getroffen; die Tendenz der Keim-
zellen der weiblichen Pflanzen muBte doch (fast) durchgangig

weiblich und die der gynomonoecischen (fast) durchgangig gyno-

1) Auch die Sippe „B'' (08, S. 682) ist, nur in anderer Weise, gynomo-
"oecisch, soweit die Pflanzen nicht rein weiblich sind.

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



690 C. CORRENS:

monoecisch sein. Es wiirde sich nur fragen, eine wie starke Km-

schrankung das zweite Gesetz, nach dem die Tendenz der phylo-

genetisch jiingeren, eingeschlechtig gewordenen Form iiber die

Tendenz der phylogenetisch alteren, zwittrig gebliebenen Form

dominieren soil, erleiden miiBte. Denn da die gynomonoecische Form

phylogenetisch jiinger sein wird als die zwittrige, die rein weib-

liche aber jiinger als beide, miiBte man eigentlich ein ebenso voll-

kommenes Dominieren der weiblichen Form erwarten, wenn der

Pollen von der reinen Zwitterform als wenn er von der gynomonoe-

cischen Form abstammte.

Weil eine reine Zwitterform der Sotarcia Imtensh mir unbe-

kannt ist, muBte ich, urn den EinfluB des Pollens zu studieren,

andere Objekte wahlen, unter denen jene besonderes Interesse

besitzen, wo die Entwicklung von der Zwitterform aus nicht nur

die weibliche, sondern auch die mannliche Eichtung eingeschlagen

hat. Ich habe schon friiher kurz mitgeteilt, daB bei Silene inflate

weibliche Stocke, die sonst fast nur weibliche Nachkommen geben,

in zwei Fallen nach der Bestaubung mit dem Pollen andromonoe-

eischer (aber noch lange nicht rein mannlicher) Pflanzen viel mebr

± zwittrige und viel weniger weibliche Nachkommen (nur 35 pOt.)

hervorbrachten (06, S. 473). Diese Versuche iiber den EinfluB. des

Pollens sind fortgesetzt und auch auf andere Objekte ausgedehnt

worden, ohne daB ich zurzeit zu einem befriedigenden AbschluB

gekommen ware. Es braucht, wenigstens unter den Bedingungen,

unter denen ich arbeite, sehr lange, urn geniigend groBe Zahlen z«

erhalten. Soviel ist aber schon sichergestellt, daB der Pollen bier

uberall einen EinfluB auf das Geschlecht der Nachkommenscbaft

haben kann.

Im folgenden gebe ich nur die Resultate einiger Versuche

Plantago lanceolaia, bei denen sich ein EinfluB des Pollens sicber

zeigt, und wo ich so viel Nachkommen aufziehen konnte, daB der

Ziifall bei den Zahlen keine wesentliche Rolle mehr gespie"

Plantago lanceolaia ompfiehlt sich fur solche Versuche durcfl

ihre Geniigsamkeit, ihre auffallende Resistenz gegen aller^
Schadigungen und Schadlinge, ihre lange Bliitezeit, ihre reichlicb6

Samenproduktion (obschon in jeder Kapsel ja nur zwei San**

stecken) und, nicht zum wenigsten, dadurch, daB das GeschlecW

der Bliiten auch noch ziemlich lange Zeit nach dem Verbliibe»

sicher festgestellt werden kann, wenigstens der Hauptsache nac&
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Die Rolle der mannlichen Keimzellen bei der Geschlechtsbestimmung usw. 69

1

Dagegen sincl ihre Windbliitigkeit und ihre absolute oder doclL

fast absolute Selbststerilitat Eigenschaften, die das Arbeiten sehr

erschweren, aber fur die Versuche, die hier mitgeteilt werden

sollen, ohne viel Belang sind.

Bei Plantago lanceolata gibt es offenbar sehr zahlreiche erb-

liche Bindeglieder zwischen der rein zwittrigen und der rein

weiblichen Form. Eine Tendenz zur Androdioecie konnte ich nicht

feststellen; wenn die Blutenahren schlecht ansetzten, waren, so viel

ich sah, andere Ursachen — ungeniigende Bestiiubung oder ano-

male Ausbildung des Griffels — schuld; die letztere Ursache lieB

manchraal rein weibliche Stocke sehr wenig fruchtbar erscheinen.

Auch die Nachkommenschaft der einzelnen Individuen ist oft sehr

raannigfach, besonders bei jener der ausgepragten Zwischenstufen

ist es auffallig, wie neben Pflanzen, die in ihrem Geschlechte der

Mutterpflanze gleichen, noch andere Formen, oft die extremen, die

weibliche und die zwittrige, auftreten (06, S. 471).

In
. der Tabelle 1 ist zunachst zusammengestellt, wie viel

Prozente rein weiblicher Pflanzen 1

) sich in der Nachkommenschaft
finer Anzahl bes'timmter Stocke befanden, die sich selbst iiber-

lassen worden waren, bei denen also Pollen unbekannter Herkunft

die Samenbildung bewirkt hatte. AuBer dem Geschlecht der Stocke

ist auch noch die G-esamtzahl der Nachkommen angegeben, da

diese den Wert der Prozentzahlen fiir die Weibchen beurteilen

laBt, ferner die Nummer des Versuches. Nummer 1 bis 10 stammen
aus dem Jahre 1906 und sind schon einmal veroffentlicht worden
(06, S. 470), die Hauptmenge, Nummer 11 bis 31, aus dem Jahre 1907,

und nur ganz wenige, Nummer 42, 43, 45, aus dem Jahre 1908.

Die meisten Versuchspflanzen wurden zwei oder drei Jahre auf

ihr Geschlecht untersucht, nur wenige bloB in dem ersten Jahr;
diese sind in der Tabelle mit „" bezeichnet.

Eine Pflanze, die ausschli eBlich weibliche Nachkommen
gegeben hatte, ist nicht darunter, vielieicht nur zufallig nicht. Es
rat auch deutlich, wie sich die Prozentzahlen der Weibchen iiber

die ganze Strecke von pCt. bis 100 pCt. verteilen, wenn auch
la«ge nicht gleichmaBig. Ob Anhaufungen, wie sie z. B. zwischen
67 pCt. und 71pCt. vorkommen (wenn wir von den Yersuchen ab-

sehen, die pCt. ergaben, fallen 6 = \ 4
der Gesamtzahl auf diese

trecke y n 5 Zahlen), nur zufalliger Natur sind, miissen weitere

uche zeigen; wahrscheinlich ist es gerade nicht.

bl
') Rein gefallt bluhende St6cke, bei denen die StaabgefaDe in Fttll-

\nfk
Venvandelt sind, sind eingerechnet, solche mit lauter kontabeszenten

'
nu*eren jedoch nicht, obwohl sie physiologisch auch rein weiblich sind.
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Die Rolle der mannlichea Keimzellen bei der Geschlechtsbestimmung usw. 693

Von fiiaf StOcken wurden die Samen zweimal, 1906 und 1907,

ausgesiit (sie waren 1905 und 1906 geerntet worden); die Versnche

e und m, g und h, o und v, p Und w, endlich ag und ah gehoron

deshalb zusammen. Die Ergebnisse stimmen nur bei g und h und

ag und ah gut iiberein, bei e und m, bei o und y und bei p und w

dagegen schlecht genug 1

). Bedenkt man, daB es sich hier urn moist

noch recht geringe Individuenzahlen handelt, daB Pollen unbe-

kannter Hcrkunft die Samenbildung veranlaBt hatte, und daB, wie

wir sehen werden, der Pollen EinfluB hat und urn so einfluBreicher

sein kann, je weniger die Pflanze einen ausgesprochenen Charakter

hat, die die Eizellen liefert, so wird man, da wenigstens die Ver-

suche o und y und p und w gerade von solchen Pflanzen stammen,

a. if die Abwoichungen nicht allzuviel Gewicht legen dtirfen.

Immerhin kann man aus ihnen schlieBen, daB bei unbekannter

Herkunft des Pollens die Prozentzahlen an weiblichen Nachkommen

nur dann ffir die einzelnen Stocke charakteristisch sein konnen, wenn

tee eine ganz ausgesprochene Gesehlechtstendenz haben (Ver-

such g und h und Versuch ag und ah), oder wenn ausser-

ordentlich groBe Zahlen vorliegen.

Fur die Yersuehe nun, die den EinfluB des Pollens priifen

I, wurden eingetopfte Stocke verwendet, deren Geschlecht

im Vorjahr bestimmt worden war. Sie wurden in Gruppen

iigt, die je aus einem „Bestauber", einer zwittrigen Pflanze,

einigen zu bestaubenden St5cken bestanden: rein weiblichen

solchen, die ganz kontabeszente Antheren fuhrten. Diese

pen wurden auf verschiedene Stellen des botanischen Gartens

lit. Zu Beginn waren naturlich alle Ahren entfernt worden,

>Hihten oder gebliiht hatten, wobei die Protogynie selbstver-

lich beriicksichtigt werden muBte. Nach einigen Wochen

en die inzwischen abgebluhten Ahrengesackt, allenoclibluhonden

"it und nun die „Bestauber" der verschiedenen Gruppen ver-

»t, wahrend die zu bestaubenden Pflanzen an Ort und Stelle

?n - Auf diese Weise erhielt ich also von denselben Pflanzen

,n
, die durch den Pollen verschiedener, bestimmter zvvittnger

«en entstanden waren. Obschon nur ganz wenige Gruppen

det wurden, und sie sich an moglichst weit auseinander-
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liegenden und sonst gunstig gewahlten Stellen befanden, ist es bei

|

der Windbliitigkeit nicht ausgeschlossen, daB sicli fremde Pollen-

1

korner hie imd da eingestellt haben. Ernstlich zu beriicksichtigen
J

ist diese Fehlerquelle nicht. Einmal setzten die „Bestauber"

w&hrend der Yersuchsdauer nur ganz einzelne Samen an, obschon I

sie sich vorher ganz frnchtbar gezeigt hatten (und es ist nicht

einmal ausgemacht, ob diese Samen nicht doch einer gelegentlich

eintretenden Selbstbefruchtung ihr Dasein verdankten), und dann

sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Yersuchen so

deutlich, daB ein paar Pflanzen mehr oder weniger nicht viel

ausmachen.

Die Keimlinge wurden meist zu 12 in Topfe piquiert und

bliihten fast alle im ersten Jahr; Erfahrungen von friiheren Ter-

suchen her haben mich belehrt, daB die Eigenschaft, zu „trotzen
a

.

nicht mit irgend einer bestimmten Geschlechtsform korrelativ ver-

bunden ist.

Die Tabelle 2 gibt nun das llesultat jener 6 Yersuche, bei

denen zwei rein weibliche Pflanzen (Xr. 122 und 124b) und erne

daneben noch kontabeszent-zwittrige (Nr. 128) mit denselben :

zwittrigen Bestaubern (Nr. 149 und 118) verbunden worden waren.

Der Ubersichtlichkeit halber sind hier zwischen die Extreme:

Stocke mit lauter staubenden Bliiten und Stocke mit lauter wei

"

lichen Bliiten, nur drei Zwischenstufen eingeschoben worden, ob-

wohl bei der Untersuchung viel mehr, bis zu 30 Kategorien, unter-

schieden worden waren. Diese Kategorien sind natiirlich «
scharf abgegrenzt, auch konnten die Pflanzen nicht so oft revidieTt

werden, als ich eigentlich gewiinscht hatte, so daB sich hier schon

aus diesem Grande die Beibehaltung dieser fein abgestuften Ei»'

teilung der Nachkommenschaft nicht empfahl. Die Pflanzen, &

denen ich nur Bliiten mit kontabeszenten Antheren fand, sind
jj

1

die dritte Ubergangsstufe, nicht zu den rein weiblichen g&&1

worden, schon deshalb, weil man nie ganz sicher wird, ob

nicht doch noch einmal bei ihnen schlieBlich einige taugliche An-

theren findet. Dagegen sind unter die edit weiblichen Pfla^
auch die gefiillt bliihenden und die „geschlossen" bliihenden')

ein
*
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Ich schlieBe noch zwei Yersuche an, wo eine weitere weibliclie

Pflanze (Nr. 186) nacheinander mit deni Pollen zweier verschiedener

zwittriger Pflanzen bestaubt worden war; die eine davon ist Nr. 149,

die audi zu den Versuchen von Tabelle 2 gedient hatte, die andere

dagegen, Nr. 113, neu.

Tabelle 3.

Einflufi des Pollens auf die Zusammensetzung der Nachkommenschaft

Pflanze 186, weiblich, gefiillt n. geschlossen, oft nicht ansetzend:

1906, 1907, 1908

bestaubt mit
gab

Pflanzen zwittrig

Vers. 39. Pflanze 149
zwittrig: 1906, 1908 190

14,7

2

pCt lO.lpCt. 22,lpCt 16,3 pCt

Vers. 40. Pflanze 113,
iwittrig: 1906, zwittrig,
einzelne Antheren konl 2,9 pCt.

4

2,4 pCt.

26

15,4 pCt 14,8 pCt

109

64,5 pCt

Die Zahl der Nachkommen ist bei den einzelnen Versuclien

noch immer relativ klein; wenn man aber die Prozentzalilen rein

weiblicher Pflanzen fur die einzelnen Topfe vergleicht, gebt aus

innen mit Bestimmtheit hervor, daB kein Zufall im Spiele ist.

Fur Versuch 37 nnd 38 (Tabelle 2, C) stelle ich bier diese Zahlen

zusammen

:

moil 14 s
12101; ii!

nisser T
m deD Tabellen 2 nnd 3 zusammengestellten Er

n-enlassens.ch
folgendeSchliisse Ziehen:

himicfctli
16

!.

Z"sammensetzung der Nachkommenscl

f ' hres Geschlechtes hangt von der die

" hef"nden Pfl anze ab Jede de; drei versuchspfl»
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Die Rolle der mannlichen Keimzellen bei der Geschlechtsbestimmung usw. 697

122, 124b, 128 gab mit dera gleichen Bestauber eine anders zu-

sammengesetzte Nachkommenschaft; sie brachten z. B. mit Nr. 118

97, 81 und 59 pCt. rein weiblicher Pflanzen heivor.

2. Die Zusammcnsetzung der Nachkommenschaft
hangt aber audi von der die Pollenkorner liefernden
Pflanze ab. Nach der Bestaubung mit dem Pollen von Nr. 118

bildete jede der drei eben genannten Yersuchspflanzen mehr rein

weibliche Nachkonimen, als nach der Bestaubung mit dem Pollen

von Nr. 148, durch den jedesmal mehr zwittrige entstunden.

3. Je ausgesprochener eine Pflanze Keimzellen mit
der weiblichen Tendenz bildet, urn so geringer istderEin-
flnfi der Herkunft des Pollens. Bei den Stocken Nr. 122 und
124b, die offenbar selir stark und edit weiblich sind, lieB sichdurchdie

Bestaubung mit dem Pollen von Nr. 149 statt mit dem von Nr. 118

die Prozentzahl der Weibchen nur um 7 pCt. herabdriicken, bei

^i". 128, die nur teilweise echt weiblich ist und schon mit dem
1'ollen von Nr. 118 nur 59 pCt. gebildet hatte, dagegen um 40 pCt.

Dabei kann es unentschieden bleiben, ob die Unterschiede in

der Entfaltungsstarke der weiblichen Anlagen liegen oder in der

Prozentzahl, in der neben den Keimzellen mit weiblicher Tendenz
solche mit mehr oder weniger zwittriger Tendenz gebildet werden.

4. Der EinfluB des Pollens zeigt sich aber nicht nur
°ei den zwei extremen Geschlechtsformen, er tritt auch
bei den Zwischenstufen hervor. Unter dem EinfluB des
Pollens von Nr. 149 steigt die Prozentzahl der iiberwiegend zwitt-

ngen Nachkommen, unter dem des Pollens von Nr. 118 die der
uberwiegend weiblichen Nachkommen. Wenn sich in den Tabellen
ganz einzeln das Gegenteil zeigt, so hat dabei wohl nur der Zufall
Se'n Spiel gehabt.

Es verdient nocli hervorgehoben zu werden, daB die Ausbil-
ln
g von Androeceum und Gynaeceum bei einem bestimmten

0cke und die Zusammensetzung der Nachkommenschaft dieses
•

[

t "' ^ s nicht immer ganz parallel gehen. Nr. 122 und 124b sind

iblich gefunden worden, trotzdem iiberliefert

mit Pollen gleicher Herkunft die erste ihren
'aKier getreuer als die .zweite.

m den ersten Satz fiber den EinfluB der Eizellen recht

neben dem zweiten iiber den EinfluB der Pollenkorner

e

°rt
!"eten ™ lassen, habe ich die Tabelle 5 zusamraengestellt.

ntbalt, auBer den schon in den Tabellen 2 und 3 mitgeteilten,
e*em Sternchen b.zeiclnu-ten Ver.uehen noch fiinf weitere.
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Es stehen jetzt immer alle Versuchspflanzen, die den gleichen Be-

stauber gehabt haben — fur Nr. 149 sind es ftinf — beisammen.

Dabei ist unter anderem gut zu beobachten, wie ahnliche Pro/ent-

zahlen in einer bestimmten Klasse, z. B. unter den echt weiblichan

Pflanzen, durchaus nicht immer ahnliche Zahlen in den anderen

Klassen bedingen. Gleich die ersten zwei Versuche, 47 und 41,

sind ein gutes Beispiel dafur und zugleich auch dafur, wie

kompliziert die Verhaltnisse liegen.

Tabelle 5.

Einflufi der Pflanze, die die Eizellen liefert, auf die Zusammensetzung der

Nachkommenschaft bei Plantago lanceolata

Bestauber
Ver"

such
Bestilubt

gab

Pflanzen

|

?
TT

5
I

|

11
|

HI

Nr. 127,

17 Nr. 134, weibl. ge-
fiillt, geschlossen

Nr. 138, weibl. ge-
fullt

ISh

29

24

27

33

104

39

26

32

15,4

12,8 17,5

55,3

20,7

18,8

110

36*

Nr. 122, weiblich

Nr. 124 b, weiblich

Nr. 128, weiblich u.

zwittrig kontabes-

An^!Rur
e

besond.

Nr. 186, weiblich,
gefullt, geschlossen

J 5 2

1:5!)

190

13

55

11

28

42

21

20

4

85

42

11

8

124

43

<;3

09

2.8

7,7

236

7,9

14.7

1,2

18,0

10,5

36,5

18,7

4,8

6,5

3,4

13,0

16,3

8»,»

73*

18>

Nr. 118,

46

auch Btlubend!

Nr. 12!), weiblich
gffiillt, geschlossen,

186 94 80

4

3! 23 -

07

60,5

2,1

16 1

Nr. 122, weiblich

Nr. 12-1 b, weiblich

zwittrig kontabes-

17:

174

131

2

5 lb

3 168

14141

31 77

1.7

1,8 3,8 12,2

s k
28,7^
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Unsere Versuche leliren also, daR auch bei den gynodioc-

cischen Pflanzen das Geschlecht nicnt unabanderlich in der Eizelle

vorher bestimmt sein kann, so wenig wie bei den zweihausigen.

Wenn sich Satareia so verhalt, daR der Pollen gar keinen UinfluR

ausiibt, so kann das nur daran liegen, daR bier die Eizellen der

Weibclien alle die weibliehe Tendenz haben, und daR diese Tendenz

s i stark ist, daR sie stets iiber die gynomonoecische Tendenz der

I'ollenkiirner dominiert. Eine entsprechende weibliehe Form liegt

mir fur Plmitago !unrealuta nicht vor; die mannigfaltigen Ab-

Btafangen lassen aber vernraten, daR sie sich nocli finden lassen

wml. Si,. muRte selbst mit dem Pollen von Pflanzen, wie Nr. 149

'ii'' ist, lauter weibliclie Naehkommen geben.

Worauf der EinfluR des Pollens beruht, wie er es zusfcande

bringt, daR z. B. eine Pflanze statt 97 pCt. rein weiblicherNaehkommen
nur 90 pCt. bildet, oder statt ^59 pCt. nur 19 pCt., kann ich noch

nicht angeben. Zwei Annahmen liegen besonders nahe.

Es konnten einmal alle Keimzellen einer Geschlechtsform die

gleiche Tendenz besitzen, aber in verschiedener Starke. Bei den

Pollenkbrnern von Nr. 149 miifite dann z. B. die zwittrige Tendenz

durchschnittlich viel starker sein als bei denen von Nr. 118, so

daR mehr von den weiblichen Keimzellen von 122 oder 124b —
fttr die man unter sich auch nicht ganz gleich starke weibliehe

Tendenz annehmen wiirde — zb zwittrige Embryonen geben wiirden.

Das Auftreten der Zwischenstufen ware so ziemlich leicht ver-

^andlich. Was wir aber von der Geschlechtsbestimmung vbllig

g*trenntgeschlechtiger Pflanzen wissen, spricht gegen einen solchen

^Wfcwnpf ungleichartiger, annahernd gleich starker Tendenzen,
Vo » denen bald die eine, bald die andere den Sieg davontruge

Man kiinnte aber aueli annehmen. es liigen ganz bestimmte

z. B. die weibliehe Tendenz stets iiber die zwittrige,
! '

: 1 aber nicht jede Form ausschheRlich Keimzellen mit der

)!e Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes, S. 28.

'*Rl. dazu auch E. BAUR, Bot. Ztg. Bd. 65, II Abt. Sp. 337 (1907)
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spiel zeigen. Fassen wir die Versuche 35 und 36 (Tabelle 2, B)

ins Auge, und erleichtern wir uns die Eechnung dadurch, tlaB wir

nur zwei Kategorien von Tndividuen unterschcidm, ± zwittrigv

und nun weibliche. Wir nehmen an, daB Nr. 149 lauter Pollen-

korner mit der (rezessiven) ± zwittrigen
r

l\'ndenz hervorbrin.nt.

und Nr. 124 b 74 pCt. Eizellen mit der weiblichen und 26 pCt. Ei-

zellen mit der ± zwittrigen Tendenz. Dann kommen die bi-oli-

achteten 74 pCt. weiblicher Nachkommen (von der Abstammung

$ wT 4- 6 zwT) und die 26 pCt. db zwittriger (von der Abstammung

$zwT 4- £zwT) heraus (Vers. 36). Wenn nun Nr. 124b mit dem Pollen

von Nr. 118 81 pCt. weiblicher Nachkommen und nur 19 pCt. ± zwitt-

riger geben soil (Vers. 35),so muB dieseNr. 118 Keimzellen bilden, von

denen 73 pCt. ± zwittrige und 27 pCt. rein weibliche Tendenz be-

sitzen, wie sich leicht zeigen laBt 1

).

Als Probe nehmen wir zunachst die Versuche 37 und 38

(Tabelle 2, C) vor. Wenn Nr. 149, wie wir annehmen, lautt-r

Keimzellen mit der db zwittrigen Tendenz bildet, muH Nr. 128

nur 18,5 pCt. Eizellen mit der rein weiblichen und 81,5 pCt. Ei-

zellen mit der ± zwittrigen Tendenz hervorbringen; nur so kommt

die tatsachlich beobachtete Nachkommenschaft fur Nr. 128 heraus.

Bei Versuch 38 war Nr. 128 mit Pollen von Nr. 118 bestaubt

worden, fiir den wir vorhin aus Versuch 35 73pCt. Keimzellen

mit zwittriger und 27 pCt. Keimzellen mit weiblicher Tendenz an*

gerechnet haben. Legen wir dieses Verhaltnis auch hier zugnm^

so erhalten wir fur Nr. 128, bestaubt mit Nr. 118, 59,5 pCt. ± zwitt-

rige und 40,5 pCt. rein weibliche Nachkommen, wahrend 41,2 P
a

± zwittrige und 58,8 pCt. rein weibliche beobachtet wurden.

Ziehen wir auch noch die Versuche 33 und 34 heran (Tabelle 2, A),

so berechnet sich die Nachkommenschaft von Nr. 122 mit dew

Pollen von 118 auf 7 pCt. ± zwittrige und 93 pCt. weibliche Indi-

1) Die Rechnung ist sehr einfach. Bezeichnen wir mit wT die Tendei*

weibliche Nachkommen zu geben, und mit zT die. zwittrige hervorzubrin
Kombi-

nen der Keimzellen 8 (Q 124 b wT 4- ^ 118 wT 2 124 b wT + 6 118

zT4-dll8wT) we
>er zT dominiert) un

ihkommen (weil

$ 124 b zT + $ 1

Die Prozentzahl dei

mit der fraglichen Prozentzahl x der Ken

zT, muli diese 19 pCt. geben, also 26 x =

veiblichen Tendenz bilden.
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311, wahrend 3 pCt. d= zwittrige und 97 pCt. rein weibliche beob-

*t worden waren 1
).

Die tibereinstimmung zwischen den berechneten nnd den ge-

enen Zahlen laBt ja gewiss zu wiinschen iibrig, sie zeigt aber

MQglichkeit, mit einer derartigen Annahme zu arbeiten. Ja

wird kaum eine groBere tibereinstimmung erwarten diirfen,

i man die Willkiirlicbkeit der ersten Annahme (daB Nr. 149

er Keimzellen mit der zwittrigen Tendenz hervorbringe) und

zahlreichen Zwischenstufen bedenkt, durch die die Verhaltnisse

viel komplizierter werden miissen, als wir angenommen haben.

Es ware eine der Konsequenzen der zweiten Annahme, daB

118 bei Selbstbefruchtung viel mehr weibliche Nachkommen

m miiBte, als Nr. 149 — etwa 7 pCt. Das laBt sich aber in-

b der Selbststerilitat nicht priifen; als die Pflanzen sich selbst

•lassen worden waren und Pollen unbekannter Herkunft auf sie

;ewirkt hatte, gab Nr. 149 4,6 pCt. rein weiblicher Nachkommen

lamtzahl 109) und 118 gar keine (Gesamtzahl 13). - Die Frage,

der EinfluB des Pollens zustande kommt, wird sich also erst

i weiteren, langwierigen Untersuchungen entscheiden lassen,

tweilen geniigt es mir, hier genau gezeigt zu haben, daB er

rhaupt eine Eolle bei der Geschlechtsbestimmung der Gynodioe-

3n spielt, und daB Tersuche, bei denen die Herkunft des be-

ibenden Pollens unbekannt ist, nur eine beschrankte Tragweite

tzen konnen, wenn nicht besondere Verhaltnisse, wie z. B. bei

ireia hortensis, vorliegen.

Leipzig, Botanisches Institut der Universitat.

73 pu. = 5W.5 pCt.
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