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Welche Umstnde befrdern und welche hemmen das Blhen
der Pflanzen.

Von M. Mbius in Heidelberg.

Im Anfang- dieses Jahres erhielt ich von Herrn Dr. Franz

Benecke, Direktor der Versuchstation fr Zuckerrohrkultur zu

Klaten auf Java, die Aufforderung-, das im Titel genannte Thema zu

bearbeiten und die Arbeit in den Mitteilungen der Versuchsstation

erscheinen zu lassen. Dr. Benecke ging dabei von der Ansicht aus,

dass man auf Grund einer Errterung-, welche sich mit der Erscheinung
des Blheus im Allgemeinen befasst, der Frage nher treten knne,
welche Faktoren speziell beim Zuckerrohr auf das Blhen desselben

von Einfluss sind, um aus deren Kenntnis eventuell Maregeln ableiten

zu knnen, die das dem Pflanzer unliebsame Blhen beim Rohr ver-

hindern. Ich ging auf den mir gemachten Vorschlag sehr gern ein,

da auch mir eine Zusammenstellung der Umstnde, welche das Blhen
der Pflanzen befrdern oder hemmen, in der Litteratur der Pflanzen-

biologie nicht bekannt war und ich glaubte, einen Beitrag zur Aus-

fllung dieser Lcke liefern zu knnen. So ist die vorliegende kleine

Arbeit entstanden, die in den Mededeelingen van het Proefstation

Midden-Java" te Klaten" (Semarang, G. C. T. van Dorp & Co. 1892,

gedruckt in Heidelberg-) erschienen ist, versehen mit einer von Dr.

Benecke geschriebeneu Vorrede und einer von mir beigefgten kurzen

Inhaltsangabe, beide in deutscher und hollndischer Sprache ab-

gedruckt. In dieser Form der Verffentlichung wird die Arbeit wohl
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nur wenigen deutschen Lesern zu Gesicht kommen, vielleicht aber

sind noch einige andere da, die Interesse an dem Gegenstand nehmen:

aus diesen Grnden drfte sich ein erneuter Abdruck in dieser Zeit-

schrift rechtfertigen lassen. Ich habe dabei den vorhandenen Text

nicht ndern wollen, obgleich er wohl manches enthlt, was den meisten

selbstverstndlich und bekannt erscheint, es mge dies mit der ursprng-
lichen Bestimmung, welche diese Schrift hatte, entschuldigt werden.

Alle hheren Pflanzen bilden in einem gewissen Stadium ihrer

Entwicklung besondere Sprosse aus, an denen die Geschlechtsorgane

angelegt werden und die wir als Blten bezeichnen. Da sich unter

normalen Umstnden aus der Blte die Frucht mit dem Samen ent-

wickelt, so ist die Blte ein Organ, das zur geschlechtlichen Ver-

mehrung der Pflanze, zur Reproduktion, dient. In der Regel unter-

scheiden sich die Blten uerlich so von den vegetativen Teilen der

Pflanze, dass man beim ersten Anblick sieht, ob die Pflanze blht oder

nicht. Es sind dann gewhnlich die die Bltenhlle bildenden Blatt-

organe, welche durch ihre andere Gestalt oder Farbe sich bemerkbar

machen. Bisweilen fehlen aber auch die Hllorgane und es sind nur

die Geschlechtsorgane, die Staubgefe als die mnnlichen und die

Pistille als die weiblichen, vorhanden. Die Ausbildung dieser Teile

ist, wie schon eingangs erwhnt, nur den hheren Pflanzen eigentm-

lich, die Linne als Phanerogamen zusammengefasst und den Crypto-

gamen gegenbergestellt hat. Letztere (die Farnpflanzen im weitesten

Sinne, die Moose, Algen, Flechten, Pilze) besitzen entweder keine

Geschlechtsorgane, wie viele Pilze, oder dieselben sind doch nicht in

der Form von Staubgefen und Pistillen ausgebildet. Zwar knnte

man auch bei den Gryptogamen den Zustand, in welchem sie ihre

Geschlechtsorgane oder die Organe, in denen die Sporen erzeugt

werden sollen, entwickeln, als Blhen bezeichnen. Allein man pflegt

es nicht zu thun und thut recht daran, denn die betreffenden Organe
der Gryptogamen haben eine ganz andere morphologische Natur als

die Blten der Phanerogamen. Nur die letzteren haben echte Blten

und werden deshalb mit Recht als Bltenpflanzen den Gryptogamen
als bltenlosen Pflanzen gegenbergestellt. Wenn mau also von einem

Moos, das seine Geschlechtsorgane in besonderen Hllen oder auf

besonderen Trgern entwickelt, oder von einem Farn, der im Begriff

ist, die Sporen zu bilden, sagt, die Pflanze blhe", so muss man
sich bewusst sein, dass man diesen Ausdruck in bertragenem Sinne

anwendet. Es braucht deshalb kaum noch besonders bemerkt zu

werden, dass wir uns im Folgenden nur mit den Bltenpflanzen oder

Pharerogamen zu beschftigen haben werden.

Das Blhen einer Pflanze bedingt nicht immer deren Fruchten,

denn abgesehen davon, dass Pflanzen, welche nur mnnliche Blten

hatten, keine Frchte produzieren knnen, so gibt es bekanntlich auch

Flle, wo aus den weiblichen Orgauen sich keine Frchte entwickeln,
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sei es dass die Befrachtung ausgeblieben ist, sei es dass trotz er-

folgter Befruchtung- die Ungunst uerer Verhltnisse die Blte nicht

zur Frucht reifen lie. Fr die Vermehrung- der Pflanzen, also fr
die Erhaltung- der Species, kommt es natrlich nur darauf an, ob die

Frchte und deren Samen reifen, und ein erfolgloses Blhen hat nicht

mehr Wert als das Ausbleiben der Blte berhaupt. Ebenso bei den-

jenigen Pflanzen, die wir ihrer Frchte oder Samen wegen kultivieren:

es kann uns nichts ntzen, wenn sie noch so reichlich geblht haben

und dann doch keine Frchte ansetzen 1

). Deshalb hat man immer
mehr Aufmerksamkeit auf die Verhltnisse gerichtet, von denen die

Fruchtbildung der Pflanzen abhngt, als auf diejenigen, welche das

Blhen hemmen oder befrdern.

Es ist mir keine Schrift bekannt geworden, welche diesen Gegen-
stand speziell behandelt, aber es werden vereinzelte Beobachtungen

mitgeteilt, die von Unregelmigkeiten im Blhen berichten oder

einzelne Umstnde behandeln, welche auf die Bltenbildung von Ein-

fluss sind. Deshalb ging ich gern auf den Vorschlag des Herrn Dr.

Franz Benecke ein, eine solche Untersuchung in Rcksicht auf

die im Vorwort dargelegten Zwecke zu unternehmen und den Ver-

hltnissen nachzuforschen, auf denen die zu beobachtenden Eigen-
tmlichkeiten im Blhen der Pflanzen beruhen.

Wir sehen, dass die einen Pflanzen nur in einer kurzen Pnriode

ihrer Entwicklung blhen, whrend andere, besonders tropische, fast

unausgesetzt immer neue Blten produzieren; es gelingt in der Kultur

bei der einen Pflanze leicht, bei der andern schwer, sie zum Blhen
zu bringen; auch dieselbe Pflanze kann sich verschieden verhalten:

wenn sie in dem Klima ihrer Heimat leicht blht, so gelangt sie in

einem andern Klima, das ihrem Gedeihen sonst nicht schadet, nicht

zur Blte
;
schlielich verhlt sich eine Pflanze auch in verschiedenen

Jahren ungleich, in dem einen Jahre blht sie reichlich, in dem andern

wenig oder gar nicht.

Fr letztgenannten Fall bietet das Zuckerrohr ein gutes Beispiel,

ber welches folgende Angaben eines durchaus sachverstndigen
Forschers 2

) vorliegen.

1) Ich hatte schon frher Gelegenheit, auf die Erscheinung hinzuweisen,
dass es Pflanzen gibt, die regelmig die Ausbildung reifer Samen unterlassen,

indem sie entweder keine Blten und nur vegetative Verniehrungsorgane bilden

und zwar blhen, aber keine Frchte reifen (conf. meine Abhandlung: Over
de gevolgen van voortdurene vermenigvul diging der Phanero-
gamen lngs geslachteloozen weg in Mededeelingen van het
Proefstation Midden - Java" te Semarang, 1890, p. 46).

2) Dr. Ben ecke in der Vorrede zu dieser Abhandlung im Mededee-

lingen ..." Es mge dadurch auch meine aus Hack eis Bearbeitung der

Gramineen (in Engl er-Prantl's natrlichen Pflanzenfamilien) entnommene
Notiz (im Biolog. Centralbl., Bd. IX, S. 36) ber das seltene Blhen des Zucker-

rohrs berichtigt werden.

39 *
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In der Litteratur wird bis auf die neueste Zeit die Behauptung"

aufgestellt, dass das Zuckerrohr selten" blht. Jeder Pflanzer auf

Java wei, dass dies leider x

) nicht der Fall ist. Woher dieser Irrtum

stammt, ist mir unbekannt; immerhin ist nicht unmglich, dass es

Gegenden gibt, wo das kultivierte Zuckerrohr klimatischer Verhlt-

nisse wegen bis zur Zeit seiner Verarbeitung nicht zur Blte gelangt;
darauf knnte die irrtmlicher Weise allgemein gehaltene Behauptung
basieren.

Wir haben Jahre auf Java, in welchen das Zuckerrohr berreich-

lich blht, so dass man schon aus weiter Ferne die Zuckerrohrfelder

an den wallenden Bltenbschen erkennt, die aus Hunderttausenden

von einzelnen Inflorescenzen bestehen. In solchen Jahren knnen
nicht- blhende Felder zu den Seltenheiten gehren. Anderseits gibt

es Jahre, in welchen im Allgemeinen wenig Bltenstnde sichtbar

sind. Schlielich kommen Jahre vor, in welchen man bald Felder

sieht, auf welchen fast jeder Stock im Blhen begriffen ist, und bald

Felder, wo man nach einem blhenden Stock suchen muss; dabei

knnen solche blhende und nichtblheude Felder in nchster Nhe
sich befinden. Man sieht auch hufig in einem und demselben Feld

zwei unter anscheinend gleichen Verhltnissen gewachsene Pflanzen,

von denen die eine nur blhende, die andere nur nichtblheude Stcke
besitzt. Schlielich kann man auch an einer und derselben Pflanze

beobachten, dass sie aus Stcken besteht, von denen die einen vllig

ausgebildete Inflorescenzen tragen, whrend die anderen solche nicht

einmal in der ersten Anlage aufweisen, trotzdem sie sich, was Hhe
und Strke betrifft, keineswegs von den blhenden Stcken prinzipiell

unterscheiden".

Auch bei andern Grsern, besonders Bambusen, treten auffallende

Unregelmigkeiten im Blhen auf, indem nur einzelne Jahre eine

reichliche Bltenbildung bringen, zwischen denen lngere sterile

Perioden liegen.

Fr die hier angedeuteten Erscheinungen wird sich zur Zeit nicht

immer eine Erklrung finden lassen, aber eine Uebersicht der Um-

stnde, welche auf das Blhen der Pflanzen von Einfluss sind, wird

uns auch diesen Lebensprozess der Pflanzen hoffentlich besser ver-

i) Mit dem Beginn der Bildung der endstndigen Iuflorescenz hrt ja

selbstverstndlich die Bildung neuer, fr die Zuckergewinnung brauchbarer

Stockglieder auf und das ganze Wachstum des Stockes kann nur noch auf

der Vergrerung der bereits vorhandenen Internodien beruhen. Kommt nun

das Zuckerrohr, wie es z. B, im letzten Vegetationsjahre (1891 92) leider

vielfach der Fall war, frhzeitig zum Blhen, so bleiben die Stcke kurz und

der Schaden kann dadurch ein sehr bedeutender werden. Dazu kommt noch,

dass in Blte befindliches Rohr leicht austrocknet, und besonders auch, dass

solches Bohr keineswegs empfehlenswerte Stecklinge liefert. Schlielich ist

noch zu erwhnen, dass Sereh"krankes Rohr Neigung zum Blhen besitzt".

Ben ecke 1. c.
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stehen lehren. Wir werden sehen, dass einesteils nur innere, dem
Charakter der Species eigentmliche Grnde magebend sind, dass

aber anderseits auch uere Agentien eine Wirkung ausben. Natr-
lich ist mit der Erkenntnis des Zusammenhanges eines Lebensprozesses
mit einem ueren Faktor noch keine Erklrung gegeben. Wenn wir

finden, dass Feuchtigkeit die Entwicklung der vegetativen Orgaue
der Pflanze befrdert, die Bltenbildung dagegen zurckhlt, so beruht

dies eben auf dem inneren Wesen der Pflanze, auf die Feuchtigkeit

derartig zu reagieren. Indessen sind wir doch insofern etwas weiter

gekommen ,
als wir es nicht mehr mit speziellen Eigentmlichkeiten

bestimmter Pflanzenarten zu thun haben, sondern mit einer fr viele

Pflanzen giltigen Regel. Dazu kommt noch, dass sich aus der Kenntnis

derartiger Regeln unter Umstnden gewisse Lehren fr die Behand-

lung der Pflanzen in der Kultur ableiten lassen. Nur sind wir leider

nicht immer im Stande, und dies trifft gerade bei der Zuckerrohr-

kultur ein, die betreffenden Verhltnisse, wie Wrme, Feuchtigkeit,

Beleuchtung, so zu gestalten, wie es fr unsere Zwecke wnschens-
wert erscheint.

Wir wollen zunchst das Blhen der Pflanze als eine Phase ihres

Entwicklungsganges betrachten, die aus inneren, durch Vererbung
fixierten Grnden zu einer bestimmten Zeit eintritt. Wir wissen, dass

die Entwicklung der verschiedenen Pflanzen derartig ungleich ist,

dass die genannte Phase nur einmal, sei es frher, sei es spter,
eintritt oder dass sie sich in mehr oder weniger regelmigen Perioden

wiederholt. Man kann danach hauptschlich zwei Gruppen unter den

Pflanzen unterscheiden: die einmal und die wiederholt blhenden, die

ersteren pflegen als hapaxanthische oder morsokarpe, die letzteren als

polykarpe Pflanzen bezeichnet zu werden.

Die hapaxanthischen Pflanzen wiederum kann man unterscheiden

nach der Lnge der Zeit, welche sie von der Keimung an bis zur

Bltenbildung in Anspruch nehmen. Wir haben hier zunchst die

sogenannten einjhrigen Pflanzen, die in einer Vegetationsperiode ihren

Entwicklungsgang, somit auch Blhen und Fruchten, beendigen. Sie

finden sich besonders reichlich in solchen Zonen, wo scharfe Unter-

schiede der Jahreszeiten herrschen, wo der Pflanzenwuchs durch Klte
oder Trockenheit auf eine lngere Zeit unterbrochen ist. Europa ist

reich an solchen einjhrigen Pflanzen, die im Frhling keimen, im
Sommer blhen und nach der Fruchtreife im Herbst vollkommen ab-

sterben bis auf die Samen, die den Winter im Ruhezustand verbringen.
So verhalten sich auch viele Grser, besonders die in den gemigten
Zonen als Sommergetreide angebauten Arten. Gerade dem Umstand,
dass diese Grser bereits in demselben Jahre, in dem sie ausgeset
werden, zur Blte und Fruchtreife kommen, verdanken sie es, dass

sie zu den Pflanzen gehren, die von dem Menschen zuerst in Kultur

genommen wurden.
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Manche Pflanzen aber entwickeln sich noch schneller, so dass

whrend eines Sommers mehrere Generationen von ihnen zur Blte

kommen und Samen reifen, die sofort keimfhig sind. Man unter-

scheidet sie von den oben erwhnten einjhrigen Pflanzen als ephimere
1
):

als Beispiel sei nur der fast ber die ganze Erde verbreitete Hhner-

darm (Stellaria media) genannt.

Ihnen gegenber stehen dann diejenigen hapaxanthischen Pflanzen,

welche mehr als ein Jahr brauchen, um zu blhen, Viele derselben

besitzen eine zweijhrige Lebensdauer, entwickeln im ersten Jahre

nur Vegetationsorgane, im zweiten auch Blten und Frchte. Es sind

dies die sogenannten Stauden und zu ihnen gehren viele Umbelliferen,

Cruciferen, Scrophidariacaeen und andere Formen des europischen

Florengebietes. Sie produzieren im ersten Jahre nur einen kurzen,

unten in die Wurzel bergehenden Stamm, der ber der Erde eine

Blattrosette entfaltet. Die Bltter sterben im Winter ab, Wurzel und

Stamm bleiben aber erhalten und letzterer treibt im nchsten Jahre

nicht nur Bltter, sondern wchst auch in einen bltentragenden

Stengel aus. Damit ist aber die Kraft der Pflanze erschpft und sie

stirbt, nachdem die Frchte ausgebildet sind, ab

Auch von Grsern gibt es mehrere, die sich im ersten Jahre nur

bestocken und erst im zweiten die hrentragenden Halme treiben.

Etwas anderes ist es mit dem sogenannten Wintergetreide, das zwar

auch unter die zweijhrigen Pflanzen gerechnet wird. Hier ist nur

insofern ein Unterschied von dem rein einjhrigen Sommergetreide,

als ersteres im Herbst geset, noch vor dem Winter keimt, dann eine

Ruheperiode durchmacht uud sich im Frhling direkt weiter entwickelt,

so dass es im Sommer zur Blte kommt. Es gehrt also das so

kultivierte Getreide eigentlich zu den einjhrigen Pflanzen, die nur

durch die Aussaat im Herbst zu einer unterbrochenen Entwicklung

gezwungen werden. Bei den eigentlichen Stauden dagegen ist der

Stamm im ersten Jahre noch nicht krftig genug, um Blten treiben

zu knnen; er beschrnkt sich zunchst darauf, Assimilationsorgane

zu produzieren; durch deren Thtigkeit wird soviel Stoff aufgespeichert,

dass im zweiten Jahr genug Material zur Blten-, resp. auch Frucht-

bildung vorhanden ist.

Andere Pflanzen brauchen noch lngere Zeit, um diesen Zustand

zu erreichen, besonders solche, die sehr groe Inflorescenzen ent-

wickeln. Es knnen hier wieder manche Umbelliferen genannt werden,

z.B. die in den persischen Steppen einheimischen Scorodosma foetidum

Runge und Dorema Ammoniacum Don. Bei ihnen werden in mehreren

Jahren nur Blattrosetten gebildet, bis schlielich die groe Inflorescenz

erscheint, nach deren Ausbildung die ganze Pflanze abstirbt. Wohl

das bekannteste Beispiel dieser Art ist die sogenannte hundertjhrige

Aloe, Agave Americana. Es vergehen oft 20, 30, angeblich selbst

1) Wiesner, Biologie der Pflanzen (Wien 1889) S. 22.
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100 Jahre, in welchem langen Zeitrume diese Pflanze ber die Bil-

dung des bodenstndigen, mit rosettig gruppierten Blttern besetzten

Kurztriebes nicht hinauskommt. Endlich erhebt sich aus der Mitte

der Rosette ein Langtrieb, welcher mit einem umfangreichen Blten-

stande abschliet. Sobald sich aus den Blten Frchte herausgebildet
haben und die Samen ausgeflogen sind, stirbt dann, hnlich wie bei

den zweijhrigen Pflanzen, nicht nur dieser Langtrieb, sondern auch

der Kurztrieb mit seinen groen, dornig gezahnten, starren Rosetten-

blttern gnzlich ab" 1

).

Solche, mehrere und selbst viele Jahre ausdauernde, aber nach

einmaliger Blten- und Fruchtbildung zu Grunde gehende Pflanzen

knnen als perennierende Monokarpen bezeichnet werden 2
). Die Ursache

ihres Absterbens ist die Erschpfung, in die sie durch die Entwicklung
des groen Blutenstandes geraten; derselbe erreicht bei der erwhnten

Agave die Hhe von 57 Meter! Zu einer solchen Leistung ist die

Pflanze erst nach lngere Zeit fhig und so knuen wir sagen, das*

das Alter des Individuums von wesentlichem Einfluss auf das Blhen
der Pflanzen ist. Wir sehen' dies aber nicht nur bei den monokarpen,
sondern auch bei den perennierenden wiederhoL blhenden Pflanzen,

von denen wir wiederum verschiedene Formen unterscheiden knnen.
Zunchst gibt es solche, bei denen nur die unterirdischen Triebe

ausdauern und die oberirdischen in jedem Jahre neu gebildet werden.

Hierher gehren die meisten Grtet- und vor allem diejenigen, welche

eine geschlossene Grasnarbe bilden. Solche Pflanzen auer den

Grsern zhlen noch viele andere zu ihnen pflegen in dem ersten

oder auch in den ersten Jahren nach der Keimung nur Blatttriebe zu

entwickeln, bis der Wurzelstock krftig genug ist, auch Bltentriebe

zu produzieren, welche aber nun in jedem Jahre wieder erscheinen

im Gegensatz zu den Stauden und perennierenden Monokarpen.
Als Bsche oder Virgulia

3
) werden sodann solche Pflanzen be-

zeichnet, deren unterirdische Triebe ausdauern und deren oberirdische

Teile zu ihrer Entwicklang mehr als ein Jahr gebrauchen oder sich

berhaupt unabhngig von der Jahreszeit entwickeln, so dass jeden-
falls immer solche oberirdische Triebe vorhanden sind. Die ober-

irdischen Triebe knnen bereits im ersten Jahre, in dem sie entstanden

sind, blhen, z. B. bei Rubus odorafus, bei welcher Art sie dann im

zweiten Jahre nochmals blhen, um darauf abzusterben. Bei Rubus

Idaeus dagegen blhen die ebenfalls zweijhrigen Triebe erst im

zweiten Jahre, whrend sie im ersten nur Bltter treiben. Zu dieser

Gruppe der Virgulta gehren die Bananen, aber auch bei Musa ver-

halten sich die einzelnen Arten verschieden und bei manchen (z. B.

1) Nach Kerner, Pflanzenleben, Bd. I, S. 618.

2) Wiesner 1. c. S. 22.

3) Vergl. den Aufsatz von Krause in den Berichten der deutschen bot.

Gesellschaft, 1891, S. 233.
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Musa Enseta) dauert es mehrere Jahre, bis aus dem Blatttrieb, der

den scheinbaren oberirdischen Stamm darstellt, ein Bltenstand her-

vorkommt; nach der Fruchtreife stirbt dieser ganze Trieb ab.

Das Zuckerrohr findet hier am besten seine Stelle. Ha ekel be-

zeichnet die Arten der Gattung Saccharum als perennierende Pflanzen.

Auf Java allerdings und auch in anderen Gegenden lsst man (nach

gtiger Mitteilung des Herrn Dr. F. Benecke) das in Kultur befind-

liche Zuckerrohr gewhnlich nur ein Jahr 1

) alt werden; als aber die

Serehkrnkheit" die Kulturen auf Java noch nicht bedrohte, erntete

mau oft auch den zweiten und sogar den dritten Schnitt 2
). Wie nun

oben geschildert wurde, kann das Zuckerrohr schon im ersten Jahre

reichlich blhen; wenn zweifer und dritter Schnitt angewendet wird,

knnen die Stcke dieser weiteren Ernten ebenfalls zum Blhen ge-

langen. Auch das kultivierte Zuckerrohr mss also als perennierende

Pflanze betrachtet werden. Wie alt eine solche Pflanze werden kann,

zeigt ein von Dr. F. Benecke im botanischen Garten zu Genua

neuerdings gesehenes Exemplar, das (bei der geringen Hhe von

3^2 Mtr. inkl. Blattkrone) nach Mitteilung von Prof. Dr. 0. Penzig,
5 Jahre alt ist.

Dr. F. Benecke hlt es auch nicht fr unwahrscheinlich, dass

in den Tropen alle Varietten zum Blhen kommen wrden, wenn

mau ihnen die dazu ntige Zeit liee und nicht die Ungunst uerer

Umstnde (siehe spter) das Blhen verhindern knnten 3
).

In seinem

Versuchsgarten auf Java besitzt er viele Varietten, die noch nie

geblht haben, aber besonderer Verhltnisse wegen auch nie lnger
als ein Vegetationsjahr stehen gelassen werden konnten.

Schlielich haben wir die eigentlichen Siammpflanzen. die Halb-

strucher, Strucher und Bume, bei denen die oberirdischen Triebe

in der Regel verholzen und nebst den Wurzeln die ausdauernden

Teile der Pflanze bilden. Bei der Mehrzahl der hierhergehrigen

Formen tritt das Blhen und Fruchten erst ein, wenn sie sich nach

der Aussaat mehrere Jahre hindurch gekrftigt haben. Denn die

Pflanze muss anfangs ihre Assimilationsprodukte auf die Ausbildung

der holzigen Triebe verwenden und bedarf lngerer Zeit bis Material

genug zur Entwicklung der Fortpflanzungsorgane vorhanden ist. Doch

gibt es auch einige holzige Pflanzen, die bereits im ersten Jahre

1) Das Vegetationsjahr des Zuckerrohrs dauert nicht genau 12 Monate,

sondern ist teils viele Wochen Lnger, teils entsprechend krzer, indem der

Eintritt der Reife in hohem Mae von der Witterung des Jahres abhngig ist.

2) Mau schneidet dann nmlich am Ende des ersten Vegetationsjahres die

Stcke behufs Zuckergewinnung am Boden ab und lsst die unterirdischen

Sprossaugen der im Boden verbleibenden Stockreste zur Entwicklung kommen :

ihre Sprosse liefern die zweite Ernte, d. h. den zweiten Schnitt, u. s. w.

3) Versuche nach dieser Richtung sind von Dr. F. Benecke auf Java in

Angriff genommen.
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blhen, wie den Ricinus. Derselbe wird deswegen in klteren Lndern

(Mitteleuropa) leicht fr eine einjhrige Pflanze gehalten, weil er nach

dem Blhen im Herbst zu Grunde geht. In seiner Heimat ist er ein

Baum, der auch in den folgenden Jahren regelmig blht. Im Gegen-
satz dazu befinden sich die Waldbume der nrdlichen gemigten
Zone, da bei ihnen meist viele Jahre vergehen, bevor sie zum ersten

Male blhen.

Arn besten sind wir in dieser Beziehung ber die deutschen

Waldbume orientiert, ber welche ich die folgenden Angaben aus

Nor dlinger's Forstbotanik entnehme 1

): Das Blhen beginnt bei der

Lrche (Larijx europaed) im Tiefland mit 1520, im Gebirge mit

20 30 Jahren, bei der Kiefer [Pinus silvestris) auf trockenem,
warmem Boden zum Teil schon mit 15, im Bestand mit 3040 Jahren

(bei Pinus montana dagegen schon mit 4 5 Jahren), bei der Eibe

{Taxus baccafa) mit 20, bei der Fichte {Picea vulgaris) mit 30 40,

bei der Tanne (Abies pectinata) erst mit 60 Jahren. Von Laub-
bumen blht die Hasel (Corylus avelland) schon mit 10, die Birke

(Betitla alba) mit 15 20, die Weibuche {Carpinus betidus), die

Edelkastanie (Castanea vesca), die Zitterpappel (Populus tre-

mula) etwa mit 20, die Erle (Alnus glutinosa) im Buschwald mit

12 20, im Hochwald mit 40, die Buche (Fagus silvatica) im Bestand

nicht vor 60 Jahren (freistehend 20 Jahre frher) und die Stiel-

eiche (Quercus pedunculata) erst im 60. 8'. Lebensjahre.
Dass der Zeitraum, in dem diese Bume zum ersten Male blhen,

ziemlich unbestimmt ist, zum Teil zwischen 20 Jahren schwanken

kann, rhrt daher, dass uere Umstnde von groem Einfluss auf

das Erscheinen der ersten Blte sind; allein es ist hier nicht der

Ort, diese Umstnde nher zu bercksichtigen, weil wir von ihnen

erst spter zu sprechen haben. Erwhnt sei nur, dass jene Regeln
nicht ohne Ausnahme sind: so wird angefhrt, dass gelegentlich in

Samenbeeten Eichen und Gtterbume (Ailanthus glandulosa) im

ersten bis dritten Lebensjahre zum Blhen kommen, dann aber bald

absterben.

Bei den Hochpflanzen haben wir aber auch noch auf eine andere

Erscheinung hinzuweisen: nicht nur erlangt der Baum in einem be-

stimmten, von der Species abhngigen Alter die Fhigkeit zu blhen,

sondern bei manchen Arten ist auch die Wiederholung der Blte nicht

blo von der Jahreszeit, sondern auch von der Lebenszeit der Pflanze

abhngig. Wir beobachten nmlich, dass manche Bume nicht jedes
Jahr blhen, sondern in lngeren Zeitintervallen 2

). Unter den Nadel-

hlzern blhen Taxus und Juniperm alljhrlich, die Tanne (Abies

pectinata) dagegen blht in milder Gegend etwa alle 25, in rauher

1) 2. Band. Stuttgart 1876.

2) Etwas hnliches beobachtet man brigens auch an einigen perennierenden

krautartigen Pflanzen, z. B. Erdorchideen.
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Gegend nur alle 68 Jahre, die Kiefer (Pinus silvestris) alle 35,
die Fichte [Picea vulgaris) alle 3 4 Jahre. Von den Laubhlzern
der nrdlichen Wlder blht wohl die Mehrzahl alljhrlich, aber die

Birke (Betula alba) etwa alle 3 Jahre und die Eiche [Quereus pedun-

calata) in Intervallen von 4 6 Jahren 1
). Dass auch in wrmeren

Lndern analoge Erscheinungen im Blhen der Bume auftreten, zeigt
der Drache n bum {Dracaena Draco), von dem Schacht sagt, dass

er auf den kanarischen Inseln verhltnismig selten blhe 2
).

Eine ganz eigentmliche Periodizitt im Blhen zeigen die Bambus-

Gewchse. die gewissermaen eine Zwischenstufe zwischen den Virgulta
und den Bumen bilden

;
denn sie gleichen den letzteren zwar darin,

dass sie holzige, ausdauernde oberirdische Stmme bilden, aber diese

scheinen doch regelmig, wenn sie einmal zum Blhen gekommen
sind, nach der Fruchtreife abzusterben. Dabei ist aber zu bemerken,
dass sich die einzelnen Arten sehr verschieden verhalten und dass

darauf die Angaben immer Rcksicht nehmen mssen. Es gibt Arten,

die alljhrlich blhen, whrend bei anderen Arten die Sprosse eine

ganze Reihe von Jahren alt werden mssen, ehe sie blhen 3
). Was

aber das besonders auffallende bei manchen Bambusen ist, das ist

das Auftreten von Bltenjahren in groen Zwischenrumen (bei Bam-
busa arundinacea z. B. 32 Jahren) und das dann gleichzeitig erfolgende

Blhen aller Sprosse, mgen sie von noch so verschiedenem Alter

sein. Es scheint also in diesen Fllen hauptschlich das Alter des

Rhizoms, das unter dem Boden wchst und nach oben die verholzten

Halme aussendet, von Einfluss auf das Blhen zu sein, wenn auch

auerdem klimatische Verhltnisse eine Rolle spielen. Weitere An-

gaben ber das Blhen der Bambus- Grser findet man gesammelt
von Schrter in seiner Arbeit ber den Bambus*), auch Ha ekel

hat in seiner Bearbeitung der Gramineen dieser Erscheinung eine

lngere Besprechung gewidmet
5
).

Wir haben also im vorhergehenden das Blhen als eine zu ge-

wisser Zeit im Leben der Pflanze eintretende Erscheinung kennen

gelernt und die Hauptgruppen, welche sich nach diesen Verhltnissen

bei den Pflanzen bilden lassen, unterschieden. Es ergibt sich daraus,

wie auch schon erwhnt, dass das Alter der Pflanze, sei es des

ganzen Organismus, sei es nur gewisser Sprosse, das Blhen bestimmt.

1) Ueber die Buche siehe weiter unten.

2) Schacht, Madeira und Teuerife, S. 26.

3) In den Tropen wird sogar von gewissen Bambusen angenommen ,
dass

sie niemals blhen, was aber nicht erwiesen sein drfte.

4) C. Schrter, Der Bambus und seine Bedeutung als Nutzpflanze.

Basel 1885.

5) In Engler und Prantl, Natrliche Pflanzenfamilien, II. Teil, 2. Ab-

teilung, S. 89.
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Die Grnde, die bei der einen Pflanze das Erscheinen der Blte
im ersten, bei der andern im zweiten oder einem spteren Jahre

veranlassen, liegen in der Natur der Pflanze und da wir sie nicht

weiter verfolgen knnen, nennen wir sie innere Grnde. Allerdings
stehen diese Eigentmlichkeiten einer Pflanze, nmlich ihre Lebens-

dauer und ihre Bltezeit, nicht unvernderlich fest, aber sie verndern
sich in der Natur doch nur bei der allmhlichen Abnderung der

ueren Verhltnisse, unter denen die Pflanzen wachsen. Wir knnen
diese darum nach besagten Eigenschaften in der Weise, wie es eben

geschehen ist, einteilen. Nur ist die Schwierigkeit vorhanden, dass

wir noch keineswegs gengend unterrichtet sind, wie sich die ein-

zelnen Pflanzen im Verlaufe ihres Lebens verhalten; besonders ber

tropische Gewchse, auch kultivierte, findet der, welcher sie nicht an

Ort und Stelle beobachten kann, oft nur mangelhafte Angaben in der

Litteratur. Die Mitteilung von weiteren Beobachtungen in dieser

Hinsicht wre demnach durchaus wnschenswert.
Im Allgemeinen also knnen wir sagen, dass jede Pflanzenart

die durch Vererbung fixierte Eigentmlichkeit besitzt, in einer be-

stimmten Phase ihrer Entwicklung Blten zu produzieren und dass

diese Phase je nach der Species nur einmal oder wiederholt in der

Entwicklung eintritt. Wie aber der ganze Lebenslauf der Pflanze

abhngig ist von ueren Faktoren: Wrme, Licht, Feuchtigkeit,
Bodenverhltnisse u. s. w., so natrlich auch das Blhen. Es kann

demnach die oben bezeichnete Phase in der Entwicklung sowohl durch

die in der Natur sich abspielenden Vorgnge, als auch durch knst-
lich vom Menschen herbeigefhrte Verhltnisse nicht blo verschoben,
sondern sogar unterdrckt weiden, allerdings nur innerhalb gewisser
Grenzen. Wir hatten schon eine solche Verschiebung der Bltezeit

zu erwhnen Gelegenheit gehabt, nmlich beim Wintergetreide: da-

durch, dass man die Samen nicht im Frhling, sondern im Herbst

ausset, wird die Entwicklung der Pflanze derart verzgert, dass die

Blte viel lngere Zeit nach der Keimung auftritt als bei dem nor-

maler Weise im Frhling geseten Getreide. Es wird nun unsere Auf-

gabe sein, die verschiedenen Agenden, deren Wirkung fr das Blhen
in Betracht kommt, zu besprechen und zu sehen, was sich ber ihren

befrdernden oder hemmenden Einfluss auf diese Erscheinung des

Pflanzenlebens sagen lsst.

Es bietet sich aber hier die Schwierigkeit, dass selten ein Agens,
wie Wrme oder Licht oder Feuchtigkeit allein zur Wirkung kommt,
sondern vielmehr in Kombination mit den andern auftritt. Wenn
dieselbe Pflanze in dem einen Klima regelmig blht, in dem andern

aber nicht oder schwer zur Blte kommt, so sind auch dabei ver-

schiedene Agentien im Spiel und es ist die Frage, welches derselben

vornehmlich die Wirkung ausbt. Auch experimentell hat es seine

Schwierigkeiten, derartige Fragen zu entscheiden: z. B. kann man
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nicht leicht zwei Pflanzen bei verschiedener Temperatur und gleicher

Feuchtigkeit halten, um die reine Wirkung der Wrme zu studieren;

denn die klter gehaltene Pflanze wird auch durch ihre Wurzeln

weniger Wasser aufnehmen und somit den oberirdischen Teilen weniger

Feuchtigkeit zufhren, als die wrmer gehaltene. Besser schon kann

der Einfluss des Lichtes beobachtet werden und wir knnen hier

gleich sagen, dass das Licht, sowohl inbezug auf verschiedene Hellig-

keitsgrade als auch betreffs seiner verschiedenen Farben von groem
Einfluss auf die Bltenbildung ist.

Es wird zunchst zu untersuchen sein, ob das Lieh! fr die Pflanze

notwendig ist, damit sie blhen kann. Ohne weiteres lsst sich diese

Frage nicht beantworten, denn wir sehen, dass einige Lebensvorgnge,
wie Keimen und Wachsen, auch im Dunkeln sich abspielen knnen,
und wir werden finden, dass es sich dabei nicht so sehr um den

direkten Einfluss des Lichte^ auf die Bltenbildung als vielmehr um

seinen Einfluss auf die ganze Entwicklung der Pflanze handelt.

Wenn man von einer Pflanze mit grnen Blttern Keimlinge im

Dunkeln erzieht, so gelingt es nicht, dieselben zum Blhen zu bringen,

weil die Pflanze ihre Organe berhaupt nicht in normaler Weise aus-

bilden kann. Die Stengel und Bltter solcher, als etioliert bezeich-

neter Pflanzen, haben eine abnorme Gestalt, die Bltter meist eine

geringere Gre und keine grne, sondern eine wei-gelbliche Farbe.

Die ganze Pflanze geht zu Grunde, sobald die im Samen aufge-

speicherten Nhrstoffe aufgebraucht sind, denn sie kann sich ohne

Licht keine organische Substanz neu aus den ihr dargebotenen un-

organischen Substanzen bereiten. Anders ist es, wenn man Zwiebeln

oder Knollen im Dunkeln austreiben lsst. An diesen sind nmlich

meist schon die Blten in ihrer ersten Anlage vorhanden und selbst

wenn das nicht der Fall sein sollte, so ist doch soviel Reservematerial

da, dass es zur Bltenbildung ausreicht. Dies Reservematerial, also

die ganze Knolle oder Zwiebel, hat sich aber nur bilden knnen durch

die Thtigkeit der vorjhrigen grnen Bltter am Licht, welches

somit auch indirekt zur spteren Bltenbildung notwendig ist. Treibt

nun eine Knolle oder Zwiebel im Dunkeln aus, so zeigen sich die

Bltter mehr oder weniger im etiolierteu Zustand, die Blten aber

knnen sich in ihrer normalen Schnheit entfalten, wie es z. B. bei

den Tulpen nach Sachs 1

) der Fall ist. Bei anderen Pflanzen, z. B.

blaublhenden Hyazinthen entfalten sich die Blten auch in normaler

Gre, zeigen aber blassere Farben 2
).

Dass das gewhnliche Sonnen-

lieht die Ausbildung der Blten viel weniger beeiuflusst als die der

Bltter und Stammorgane, zeigt sich auch aus folgendem Versuch.

1) Siehe dessen Vorlesungen ber Pflanzenphysiologie.

2) Siehe Askenasy's Arbeit ber diesen Gegenstand in Botanische Zei-

tung, 1876, S. 1.
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Man fhrt von einer Pflanze, die am Licht wchst, einen Spross, der

auch unter normalen Verhltnissen Blten entwickeln wrde, in einen

dunkelen Raum ein. Danu bildet derselbe seine Bltter in abnormer

Form und nicht grner Frbung- aus, die Blten aber produziert er

ganz normal, in derselben Gre und meist auch in derselben Farbe

wie die am Licht gewachsenen. Die Blten im dunkelen Raum ent-

falten auch funktionsfhige Geschlechtsorgane, denn sie knnen, wenn
nur die Bestubung richtig erfolgt, zu reifen Frchten werden. Das

Material aber fr die Ausbildung der Blten und Frchte wird von

den nicht verdunkelten Teilen unter dem Einfluss des Lichtes produ-
ziert und in die verdunkelten Teile weitergeleitet: also auch hier ist

das Licht die indirekte Ursache der Bltenbildung.
Beim Wachstum der Pflanzen in der Natur wird es sich nun

kaum jemals um eine vollstndige Verdunkelung, sondern vielmehr um
eine strkere oder schwchere Beleuchtung handeln. Doch auch dabei

zeigt sich deutlich, dass das Licht einen befrdernden Einfluss auf

das Blhen ausbt. Allerdings ist es nur ein auf Erfahrung be-

ruhender Satz, dass schwcheres Licht ein strkeres Wachstum der

vegetativen Teile und eine Verzgerung der Bildung von Blten und

Frchten bewirkt und dass diese letztere einesteils dem direkten Ein-

fluss der Beschattung, andernteils dem Ueberwiegen des vegetativen

Wachstums zuzuschreiben ist 1

). Wir knnen aber nicht sagen, in

welcher Weise das helle Licht einen Vegetationspunkt beeinflusst, so

dass aus ihm ein Bltenspross wird, whrend er im Schatten sich

vielleicht zu einem vegetativen Spross entwickelt htte. Wir schlieen

nur aus den Thatsachen, dass die Sonnenstrahlen als Anregungs-
mittel fr die Anlage bltentragender Sprosse"

2
) zu betrachten sind.

Als solche Thatsachen seien folgende angefhrt.
Einzelne umfangreiche Pflanzenstcke, welche im Sommer an der

einen Seite beschattet, an der andern besonnt sind, legen im Bereiche

des beschatteten Teils ausschlielich oder vorwaltend Laubknospen,
im Bereiche des besonnten Teils dagegen zahlreiche Bltenknospen
an (Kerner, II, S. 478). Ebenso findet man, dass Pflanzenstcke,
welche das eine Jahr im Schatten gehalten und das darauffolgende
Jahr vom Beginn ihrer Entwicklung an in die Sonne gestellt werden,
in diesem reichlicher blhen als im vorigen Jahr (1. c. S. 500). Ein

hnlicher Versuch im Groen lsst sich bisweilen bei im Walde

wachsenden Pflanzen beobachten. Whrend dieselben nmlich, so

lange sie im dichten Schatten des Waldes standen, viele Jahre hin-

durch blutenlos blieben und sich dort nur mittels Laubknospen er-

1) F. Hildebrandt, Die Lebensdauer und Vegetationsweise der Pflanzen,

ihre Ursachen und ihre Entwicklung- (Engler's Jahrbcher, Bd. II, S. 100).

2) Kern er, Pflanzenleben, Bd. II, S. 388. Ueber den Vorteil, den die

Pflanze von der Ausbildung der Blten im Sonnenlicht hat, ist hier nicht zu

sprechen; man vergleiche darber das angefhrte Werk von Kerner, 1. c.
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hielten, so setzen sie nach dem Fllen der Bume im sonnendurch-
leuchteten Holzschlag wieder Bltenknospen an und gelangen zur
Blten- und Fruchtbildung (1. c. S. 478). Hierher gehrt auch die

von mehreren Reisenden gemachte Beobachtung, dass auf dem Boden
des Urwaldes, durch dessen dichte Belaubung nur wenig Licht ein-

dringt, kaum blhende Pflanzen sich finden, sondern der Boden von

Farnen, Pilzen und verwesenden Organen bedeckt ist
1

). In den nrd-
lichen Wldern ist zwar Aehnliches der Fall, allein die Erscheinung
ist weniger auffallend, da auch sonst im Wald keine hervorragende
Bltenentfaltung stattfindet, in den Tropen dagegen ist der Kontrast
mit der Bltenpracht der hheren Gewchse und der auf denselben

angesiedelten Epiphyten um so grer. Auch sonst sehen wir in der

Natur, dass starke Beschattung die Bltenbildung hemmt und dass
manche Pflanzen an schattigen Standorten entweder gar keine Blten
anlegen oder die angelegten Bltenknospen nicht zur Entwicklung
und Entfaltung bringen. Als Beispiel will ich nur noch nach Kerner
(1. c. S. 448) das schmalblttrige Weidenrschen (Epilobium
angusfolkim) erwhnen, das seine purpurnen Blten nur an sonnigen
Pltzen entfaltet und zwar um so schner rot gefrbte Blten treibt,

je krftiger der Sonnenschein ist. Wird dagegen die Pflanze in

dichten Schatten versetzt, so verkmmern an ihr die Bltenknospen
viel frher, als sie sich geffnet haben und fallen als weiliche ver-

trocknete Gebilde von der Spindel der Bltentraube ab.

Wie ist diese Empfindlichkeit gegen den Schatten in Einklang
zu bringen mit der Erscheinung, dass auch in voller Dunkelheit, wie
wir oben sahen, andere Pflanzen normale Blten produzieren? Teils

mssen wir annehmen, dass sich die verschiedenen Pflanzenarten in

dieser Hinsicht eben ungleich verhalten, teils erklrt es sich aus den
verschiedenen Wachstumsbedingungen : bei den austreibenden Tulpen-
zwiebeln waren die Blten noch unter normalen Verhltnissen vor-

bereitet worden, bei dem Versuch, wo ein Zweig im dunkeln Kasten

blt, befindet sich der grere Teil der Pflanze unter gnstigen Be-

leuchtungsverhltnissen, bei dem genannten Weidenrschen aber ist

die ganze Pflanze in ungnstiger Lage und in solcher werden auch
die Blten angelegt.

Dass die Intensitt der Beleuchtung, die zur Hervorbringung von
Blten notwendig ist, je nach den Pflanzenarten verschieden ist, lsst
sich nicht bezweifeln. Fr viele tropische Pflanzen gengt das so oft

durch Wolken gedmpfte Sonnenlicht im mittleren Europa oder das

auch noch durch die Scheiben der Glashuser geschwchte Licht nicht,

um die Anlage von Blten zu erzielen. Der Mangel an Helligkeit ist

es, wie auch die Grtner wohl wissen, der so viele tropische Gewchse
in den nrdlichen Lndern nicht zum Blhen kommen lsst, auch

wenn sie sonst gut gedeihen. Denn fehlte es nicht daran, sondern

1) conf. Grisebach, Die Vegetation der Erde (1884) Bd. II, S. 344.
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an der gengenden Wrme oder Feuchtigkeit, so knnte dem ja leicht

abgeholfen werden.

Wir haben bisher von dem Sonnenlicht im Allgemeinen und von

dessen grerer und geringerer Intensitt gesprochen. Das Sonnen-
licht ist aber bekanntlich kein einfaches Licht, sondern setzt sich

aus verschiedenen Farben zusammen, die wir teils im Sonnenspektrum
sehen, die aber teils auch fr unser Auge unsichtbar sind und nur

aus ihren thermischen and chemischen Wirkungen wahrgenommen
werden. Wenn nun auch unter natrlichen Verhltnissen die einzelnen

Farben des Sonnenlichtes nicht gesondert iu Wirkung treten, so liegt

doch die Frage nahe, ob sie alle von gleicher Bedeutung fr die

Bltenbildung sind. Dies konnte bezweifelt werden, seitdem man
wei, dass fr die Kohlensureverarbeitung einerseits, fr die vom
Licht abhngigen Beweguugserscheiuungen anderseits ganz verschie-

dene Farben des Sonnenlichtes magebend sind. Wirklich hat sich

auch das interessante Resultat ergeben, dass die Bltenbildung nur

von gewissen Lichtstrahlen abhngt und zwar von denen, die, fr
unser Auge unsichtbar, aus ihren chemischen Wirkungen erkannt

werden. Sie liegen auerhalb des violetten Teils des Sonnenspek-
trums und werden deshalb ultraviolette Strahlen genannt. Sie haben

die Eigentmlichkeit, von einer Lsung von schwefelsaurem Chinin

in Wasser, durch welche man das Sonnenlicht scheinen lsst, ab-

sorbiert zu werden, whrend alle andern Lichtstrahlen ungehindert

passieren. Fr unser Auge ist natrlich kein Unterschied, ob man
durch jene Lsung oder durch eine Schicht reinen Wassers sieht: die

Helligkeit ist in beiden Fllen die gleiche. Lsst man aber Pflanzen

hinter jener Lsung wachsen, so dass sie kein anderes Licht erhalten,
als das die Lsung passiert hat, so kann man beobachten, welchen
Einfluss das Fehlen der ultravioletten Strahlen auf die Entwicklung
der Pflanzen hat. Diese von Sachs 1

) angestellten Versuche fhrten
nun zu folgendem berraschendem Resultat: Die hinter einer Wasser-
schicht gewachsenen Pflanzen (Kapuzinerkresse, Tropaeolum majus)

erzeugten normale Blten; die hinter einer gleichdickeu Schicht von

schwefelsaurer Chininlsung wuchsen zwar anscheinend ebenso normal
und krftig; allein die Bltenknospen blieben winzig klein und ver-

darben nach wenigen Tagen". Weitere Versuche zeigten sogar, dass
vielfach hinter Chininlsung nicht einmal Knospen angelegt wurden
und whrend an 20 Pflanzen hinter Wasser 56 Blten entstanden, war
von 26 Pflanzen hinter Chininlsung im Ganzen nur eine verkmmerte
Blte hervorgebracht worden. Leider sind die Versuche bisher auf

Tropaeolum beschrnkt geblieben, doch lsst sich wohl annehmen,
dass ihre Resultate auch fr andere Pflanzen Giltigkeit haben und

1) J. Sachs, Ueber die Wirkung der ultravioletten Strahlen auf die

Bltenbildung (Arbeiten aus dem bot. Institut in Wrzburg, III. Bd., S. 372388).
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dass man sagen kann, fr die Bltenbildung ist nicht da* Sonnen-

licht im Allgemeinen, sondern sind nur die ultravioletten Strahlen

desselben notwendig.
(Schluss folgt.)

Zur Phylogenie des Sugetiergebisses.

Von Privatdozent Dr. med. C. Rose.

(Aus dem anatomischen Institute zu Freiburg i. B.)

Neue fruchtbringende Ideen liegen meistens eine Zeit lang in der

Luft und werden von mehreren Forschern zugleich teils empfunden
teils als Hypothese mehr oder minder klar ausgesprochen, bis es

einem Autor gelingt hinreichendes Beweismaterial zusammenzubringen,
um der Idee den Wert einer Theorie zu sichern. Schon im Jahre

1890 bei Beginn meiner Untersuchungen ber die Zhne kam mir der

Gedanke, ob nicht die Molaren und Prmolaren der Suge-
tiere entstanden seien durch Verwachsung aus mehreren

reptilienhnlichen Kegel zahnen. Da ich im Allgemeinen kein

Freund der vorlufigen Mitteilungen" bin, so erfolgte die erste Mit-

teilung ber vorliegendes Thema erst Ende Mrz 1892 x

), nachdem ich

hinreichendes Beweismaterial fr meine Theorie gesammelt zu haben

glaubte. Die bereits im April geschriebene ausfhrliche Mitteilung

konnte erst im Juni d. J. verffentlicht werden 2
).

In meiner ersten Mitteilung habe ich ausgehend von der Zahn-

entwicklung der Krokodile bereits die Ueberzeugung ausgesprochen,
dass das Gebiss der Sugetiere sich entwickelt haben msse aus einem

vielzahnigen, thekodonten Reptiliengebisse, hnlich wie es heut-

zutage nur noch die Krokodile besitzen. Ferner: Die Zahn leiste

der Sugetiere vor der Bildung der Milchzhne muss auf-

gefasst werden als ein Gebilde, welches in nuce eine

ganze Reihe verloren gegangener Zahnreihen umfasst."

Ferner: Die erste Zahn reihe der Sugetiere, die soge-
nannte Milchzahnreihe, ist entstanden durch Zusammen-
ziehung mehrerer aufeinanderfolgender Zahnreihender
Vorfahren in eine einzige mit soliderem Ausbau des Ein-

zelzahnes. Die Summe aller brigen frher vorhandenen
Zahnreihen ist dann bei den diphyodonten Sugern zu-

sammengedrngt in die zweite oder bleibende Zahnreihe."

Hinsichtlich der Entstehung der Backenzhne sagte ich in meiner

ersten Mitteilung: Schon bei Ansicht meiner Zahnmodelle vom

1) C. Rose, Ueber die Zahnentwicklung der Reptilien. Deutsche Monats-

schrift fr Zahnheilkunde, 1892.

2) C. Rose, Ueber die Entstehung und Formabnderungen der mensch-

lichen Molaren. Anatomischer Anzeiger, 1892, Nr. 13 u. 14.
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