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Der von Ch. Darwin ^) in nmfassender Weise experimentell be-

wiesene Satz, dass aus Kreiizmig-en getrennter Stcke hervorgegan-

gene Pflanzen die aus Selbstbefruchtung hervorgegangenen derselben

Art im Wettkampf um die Lebensbedingungen besiegen, und dass nur

beim Unterbleiben dieses Wettkampfes auch Selbstbefruchtung oft

viele Generationen hindurch die Fortpflanzung weiter zu fhren ver-

mag, findet in den Tausenden von Tieflands -Pflanzen, deren Blten-

einrichtungen von diesem Gesichtspunkte aus bis jetzt untersucht wor-

den sind, seine ausnahmslose Besttigung. Dass er nicht minder

alpenaufwrts bis zu den uersten Grenzen der Blumenwelt gilt,

wird in dem vorliegenden Werke an den Bestubimgseinrichtungen
und der tatschlich durch Insekten vermittelten Kreuzung einiger
hundert Alpenblumen nachgewiesen.

In der Tat lsst sich das Gesammtergebniss aller hier mitge-
teilten und grtenteils durch Abbildung veranschaulichten Blumen-

untersuchungen dahin zusammenfassen, dass, wie im Tieflande, so

bis zum ewigen Schnee hinauf alle Blumen, die durch Farbe, Duft,

Honig oder Pollen eine ausreichende Schar von Kreuzungsvermittlern
an sich locken, ausschlielich der Kreuzung durch dieselben ange-

passt sind, whrend die in dieser Beziehung weniger erfolgreichen
Blumen bei ausbleibender Kreuzung mit dem Notbehelf der Selbst-

befruchtung vorlieb nehmen.

Fr ein volles Verstndniss der Blumenformen gengt es indess

nicht, die Bedeutung ihrer Eigentmlichkeiten fr das Leben der

Pflanzen zu kennen; vdr mssten vielmehr auch wissen, wie sie zu

dem geworden sind, was sie sind, d.h. durch welche aufeinander-

folgenden Abnderungen aus ursprnglichen einfachen die heutigen

complicirteren Blumenformen hervorgegangen sind, und welche Ver-

nderungen der Lebensbedingungen die Ausprgung ihrer morpho-
logischen Umwandlungen bedingt haben. Dem ersteren dieser Ziele

knnen wir durch palontologische und morphologische Vergleiche
nher kommen

;
ein Anstreben des letzteren ist nur auf Grund sicherer

Erkenntnis des Zusammenhanges zwischen der Form der Blumen und

1) Ch. Darwin, the eflfects of cross- and selffertilisation in the vegetable

kingdom. London 1876.

Ch. Darwin' s gesammelte Werke. Aus dem Englischen bersetzt von
J. Victor Carus. Zehnter Band.
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der Art, wie sie von Insekten besucht werden, dureli biologischen

Vergleich verwandter Formen mglich und wird in dem vorliegenden
Werke in der Tat in Bezug auf diejenigen Familien und Gattungen
versucht, in denen dazu geeignetes Beobachtungsmaterial vorliegt,

namentlich in den Familien der Liliaceen, Crassulaceen, Caryophylleen,

Eosifloren, Boragineen, Scrophulariaceen, Primulaceen, Ericaceen und

Caprifoliaceen und in den Gattungen Saxifraga, Viola und Gentiana.

So hatte z. B. in der letztgenannten Gattung, nach der auf die-

sem Wege gewonnenen Auffassung, die Stammform vllig offene Blu-

men mit fast unverwachsenen Blumenblttern, deren Kreuzung trotz

des mannigfaltigsten Insektenbesuches nicht gesichert war, hnlich

wie jetzt noch Gentiana lutea. Spter entwickelten sich aus dem ge-
meinsamen Stamme ZAvei Familienzweige mit verschiedener Honig-

absonderung, die beide durch glockiges Zusammenschlieen der Blu-

menbltter, brigens aber auf verschiedene Weise, den Hummeln als

ihren wirksamsten Kreuzungsvermittlern sich anpassten. Nach dem
Vorrcken in falterreiche alpine Gegenden endlich ging aus dem einen

dieser beiden Familienzweige (der Untergattung Coelanthe) ein durch

Verengung und Einfaltung der Blumenglocke und scheibenfrmige Er-

weiterung der Xarbe den Faltern angepasster neuer Familienzweig,

(die Untergattung Cyclostigma) hervor, whrend aus dem anderen

(Crossopetalum) ein durch Verengung der Corolla und Ausbildung
eines den Blteneingang schlieenden Fransengitters ein den Hummeln
und Faltern zugleich angepasster Familienzweig (Entotricha) seinen

Ursprung nahm.

Wie in der Gattung Gentiana, so sind berhaupt die Alpen vor

dem Tieflande durch einen groen Reichtum von Falterblumen aus-

gezeichnet; in vielen Fllen ist dieselbe Gattung (Orchis, Viola,

Daphne, Rhinanthus, Primula, Erica, Asperula), deren tiefland-

bewohnende Arten durch Hummeln, Bienen oder Fliegen Kreuzung
erfahren

,
auf den Alpen durch falterblumige Arten vertreten

;
in meh-

reren dieser Flle lsst sich die alpine Art (Viola calcarata
,
Rhinan-

thus alpinus, Erica carnea) als aus einer Hummelblume nachtrglich
in eine Falterblume umgezchtet erkennen. So hat sich z. B. an den

ursprnglich den Hummeln angepassten Blumen der Gattung Rhinan-

thus zuerst in gleichzeitiger Anpassung an Hummeln und Falter neben

der Hummeltr eine besondere Faltertr geftuet (Rh. Alectoroloplms),
sodann in ausschlielicher Anpassung an Falter die Hummeltr ge-

schlossen und die Faltertr ist allein geffnet geblieben (Rh. alpinus),
hnlich wie die ursprnglich kiemenatmenden Wirbeltiere erst Doppel-

atmer, dann Lungenatmer geworden sind.

Der in diesen Erscheinungen mittelbar zu Tage tretende ber-

schwengliche Reichtum der Alpen an Faltern und deren Einfluss auf

Blumenbefruchtung tritt unmittelbar und in voller Bestimmtheit zu

Tage in den dem letzten Teile des vorliegenden Werkes eingeschal-
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teten 12 Tabellen, in denen ber zelmtausend teils im Tietlande,

teils auf den Alpen beobachtete verscbiedenartige Blunieubesnche der

Insekten, nach den Anpassmig-sstiifen einerseits der Blumen, anderer-

seits der Insekten geordnet, statistisch zusammengestellt sind. Die-

selben ergeben zugleich, dass die fr Kreuzung und Zchtung der

Blumen so hervorragend wichtigen Hummeln auf den Alpen relativ

noch hufiger sind als im Tieflande, dass dagegen die einzeln leben-

den Bienen alpenaufwrts sehr sprlich werden, whrend gleichzeitig

die Dipteren, besonders die meist kurzrsseligen Museiden, an rela-

tiver Menge zunehmen. Es kommen nmlich von je 1000 verschieden-

artigen Blumenbesuchen :
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liehen Falterreichtum verdankt sie aiisser den nachtbltigen weien^)
und einigen blauen (Globularia) zahlreiche prchtig- roth gefrbte^)
und mehrere durch krftigsten wrzigen Duft ausgezeichnete ^) Blumen,
den im Vergleich zum Tieflande relativ hufigeren Hummeln dagegen
die anscheinend noch grere Farbenmannigfaltigkeit ihrer Bienen-

und Hummelblumen. Als intelligenteste und eifrigste von allen Kreu-

zungsvermittlern, die berdies als staatenbildende und daher massen-

haft auftretende Blumenbesucher auch als unbewusste Blumenzchter
am erfolgreichsten sind, haben nmlich die Hummeln fr ihren spe-

ciellen Gebrauch eine auerordentliche Mamiigfaltigkeit verschieden

gefrbter Blumen gezchtet und sich so ein sofortiges Erkennen und

unmittelbar nach einander Ausbeuten der einzelnen Arten und dadurch

raschere und erfolgreichere Arbeit ermglicht.
Es ist in der Tat eine bemerkenswerte Erscheinung, die hier

zum erstenmale beleuchtet wird, dass die einem gemischten Kreise

kurzrsseliger Gste angepassten Blumenformen gewhnlich durch um-

fassende Gruppen verwandter Arten hindurch dieselbe (meist weie
oder gelbe) Blumenfarbe besitzen, selbst wenn mehrere Arten an

denselben Standorten gleichzeitig neben einander blhen*), dass da-

gegen nchstverAvandte Hummelblumen desselben Standortes in der

Regel von verschiedener Farbe sind, die sie auf den ersten Blick

unterscheiden lsst^).

Dass es wirklich in erster Linie das durch die massenhafte Brut-

aufziehung gesteigerte Nahrungsbedrfniss ist, welches die Hummeln
zu den eifrigsten Aufsuchern tiefer Honigquellen und dadurch zu un-

bewussten Zchtern zahlreicher verschieden gefrbter Hummelblumen

gemacht hat, wird am anschaulichsten durch die zur Kukukslebens-

weise bergegangenen Hummeln (Psithyrus) illustrirt, die in aller Be-

haglichkeit meist nur solche Blumen besuchen, aus denen sie mit ge-

ringster Mhe den fr ihre eigene Bekstigung ntigen Honig gewin-
nen kmien.

Wie Falter und Hummeln so haben die als unbewusste Blumen-

zchter wirkenden Insekten berhaupt ihrer eigenen Unterscheidungs-

fhigkeit und Neigung entsprechend auch die Farben und Dfte der

Blumen beeinflusst. Aasfliegen und sonstige fulnissstofifliebende Dip-
teren bevorzugen und zchten in Blumen trbe, schmutzig gelbe,

leichenfarbig fahlbluliche oder schwrzlich purpurene Farben und

1) Paradisia Liliostrum, Asperula taurina u. a.

2) Saponaria ocymoides, Silene acaulis, alpine Primula- und Dianthusarten,

Erica carnea u. a.

3) Gyranadenia, Nigritella, Daphne striata.

4) Z. B. Umbelliferen, Ranunculus, Potentilla, Alsineen, Cruciferen
, Com-

positen.

5) Z. B. Lamium, Salvia, Teucrium, Pedicularis, Trifoliumarten.
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solche Gerche; durch die sie zu ihren gewhnlichen Nahrungsquellcn

geleitet werden. Die brigen kurzrsseligen Blumengste werden

durch die lichtstrkereu weien und gelben Blumenfarben auffallend

strker angelockt^ als durch die lichtschwcheren roten, violetten und

blauen, wogegen die langrsseligen (unter den Dipteren z. B. die lang-

rsseligsten Syrphiden: Volucella, Rhingea und die Bombyliden) wie

an Rssellnge so auch in ihrer Unterscheidungsfhigkeit fr Blumen-

farben fortgeschritten sind und daher vielfach gerade die von der

Concurrenz der kurzrsseligen am meisten verschont bleibenden roten,

violetten und blauen Blumen bevorzugen. Dem entsprechend sind in

den verschiedendsten Familien (z, B. Liliaceen, Ranunculaceen, Caryo-

phylleen, Gentianeen) die ursprnglichsten offenen Blumen mit allge-

mein zugnglichem Honig gelb oder wei gefrbt, und erst mit der

Anpassung der Blumen an langrsseligere Gste pflegen auch rote,

violette oder blaue Blumen zur Ausprgung zu gelangen. Dem ent-

sprechend ist ferner die hochalpine Region, in der ein Reichtum an

Dipteren, besonders Museiden stark hervortritt, auch durch massen-

haftes Auftreten weiblumiger Alpineen, weier und gelblicher Saxi-

fragen ausgezeichnet.

Die Alpenblumen variiren in Bezug auf Farbe, Gre, Zahl der

Bltenteile, Stellung und Gestalt der ganzen Blumen und ihrer Teile,

endlich in Bezug auf die Entwickelungsreihenfolge und Verteilung der

Geschlechter und Sicherung der Kreuzung bei eintretendem, der Er-

mglichung spontaner Selbstbefruchtung bei ausbleibendem Insekten-

besuch, wie durch zahlreiche Beispiele belegt wird, noch jetzt in dem

Grade, dass eine von jeher stattfindende gleiche Variabilitt sie be-

fhigen musste, nicht zu pltzlichen Vernderungen der Lebensbe-

dingungen sich immer von neuem anzupassen, so sich immer wei-

ter zu differenziren und im Laufe ungemessener Zeitrume aus einigen

wenigen einfachen ursprnglichen Blumenformen zu der erstaunlichen

Mannigfaltigkeit zu entwickeln, die uns heute vorliegt.

Hermann Mller (Lippstadt).

E. Schulze (Zrich), lieber den Eiweissurasatz im Pflanzen-

organismus.

(Landwirthscbaftl. Jahrbcher Bd. IX p, 689.)

Wenn ber die Entstehung und Umwandlung der Kohlehydrate,
namentlich des ersten sichtbaren Assimilationsproductes ,

der Strke,

einige Klarheit vorhanden ist, so mangelt dieselbe in Bezug auf die

Eiweistoflfe. Der Verf. vorliegenden Aufsatzes hat in demselben seine

frher ber denselben Gegenstand publicirten Arbeiten (Vgl. Landw.

Jahrb. 1876, 1877, 1878) mit durch neue Versuche erhaltenen Ergeb-

nissen zusammengefasst.
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