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I. EUTLKITUN^G.

llachdem in Fonn eines Vorberichtcs (l) zun erstenmale sasamrnenfassend iiber

die auffallende Typenbildung bei Yacciniiun Oxycoccus L. fur ein kleines Areal

,

das anmoorige Westufer des Neuhamirier-Teiches bei Proskau Oberschlea. berichtet
nnd so ein Bild von der ausserordentlichen Tv/penbreite der Art gegeben worden

war, ist in weiteren, auf das ganae I>eutsche Florengebiet ausgedeiinton Untersu-

chungen der Typenkreis vergrossert und die Beurteil-ang dec biologischen V/ortsa

der Typen vert i oft worden-.

Durch die Hitarbeit weitor naturwissenschaftlich interessierter Kreise ist

OS vor allem moglich, die Prage der Typenverbreitung, die im Vorberi::jht proble-
matisch >7ar, 2;u beantworten und den TyperJ^reis su erweitern.

Da eine gewi'sse Ahnlichkeit der bisher belrannten Varietaten von Vacciniun Oxy-

coccus mit einigen ^?ypen besteht, rrJissen die Varietaten an Hand der Typenaufstel-

lung einer Revision unterzogen v/erden, im sie in den Kreis dor Typenbreite der

Spesies Oxycoccus einzuordnen.
Dadurcii wird 'die Frage nach der sexuellen Wertung, der eventuellen Kcnstans

der Typen, alcut. Sie muss zunachst nach okologischen Gesichtspunkten experiment

tell gelost v/erden, da erst zu erwoisen ist, ob die im Vorbericht beschriebenon
und vorlaufig als T.ypen beseichneten Porrnon unter Veranderung der Aussenfaktoren,

vor alleni Boden und Witterung, individueli konstant bleiben, oder ob sie etwa be-

sonderen Besiehungen zu Untergrunds- odor Ilachbarpflan^en odor Eigontu:r.lichkei--

ten der Witterung des ersten Beobachtungsjahres (1919) ihre intstchun.^- c:. voriar.-

ken haben - die Frage der Individuallconstans- ,

Diese Untersuehungen, die sich allein auf morphologische Bef^jr.d.n

sind dann, wenn die Typen sich als unabhangig- von okologischen Ffekt' r

durch anatomische und physiologische 2PX enveitern, ^on: den Iilorioiialck-^:.
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^rossern, der sich auf die Merlanalskonstanz sttltzt, und der Frage nacb derr. erb-

iichen Wert, die das letzte Ziel der Untersuchimg bilden mass, eine breitere

arundlage zu gcben.

Im Anschluss hieran mass, am auch die Eventual itat einer Bastardierang mit

Vaccinium macrocarpum Ait. , die verschiedentlich in Deutschland angepflanst v/ur-

de und zuin Teil vGi^vildert ist, besonders im Hinblick auf die grossbeerigen For-

men von Vacciniam Oxycoccus (Fig. l) 2ru beriicksichtigen, bei den v/eiteren Unter-

sucliungen Vaccinium macrocarpum miteinbezogen werden.

Erst v/enn die Erblichkeits- und im Zusammenhang domit die Bastardierangsfra-
ge entschieden ist, ist eine Wertiing der Typen und darait auch eine einwandfreie

Beurteilung der frdher nur nach morphologischen Gesichtspunkten aufgestell'ten

Varietaten moglich

II, l-IDHH-IOLOGISCHER TEIL,

1. Erweite Typenkreis,

Die eingehendsten Spozies-Beschreibungen von Vaccinium Oxycoccus L. geben

KOCH, Dendrologie (2) und KOCH, Deutsche Obstgeholze (3) , WILLKOIM, Forstlic'-ie

Flora (4) und vor alien J. C LOUDOIT, Arboretum Britannicum (5) Doch umfasst
keirie der Diagnosen alle beobachteten Typen, die Formenmannigfaltigkeit wird ub-

erhaupt kauin oder nur ganz kurz gestreift. Ebenso legen sich die meisten Lokal-
floreu einseitig auf einen oder einige Typen fest, die in der alten Art sussininen-

gefasst T/erden, weichen daher oft in der Artbeschreibung voneinander ab- Die Be-

siehunr der 3 Varietaten: var microcarpa Turcz, , var. intermedia Gray und var

.

citriformis Wittr. zur alten Art bsw, den aufgestellten Tjrpen bedarf besonderer
^^^eriandlung

Sclion einige verstreute Notizen iiber "monstrose Formen",. s«B. bei WILLKOIJM

(4), von C A- V/E3ER (6) und PLETTKE (7)sowie Abbildungen wie die birnenformige
Beere(8) und die Blattformen bei C- K SCHEI-
DER (9) erklaren die Differenr^f^n in den 3e-
sehreibungen der Lokalfloren (lO) . Aber erst
durch eingehende Untersuchungen der Moosbeer-
bestande verschiedener z.T. weit voneinander
entfernter Lokalitaten warde der Ilachweis er-
bracht, dass die am Heuhammer Teich bei Pros-
kau aufgefundenen Typen nicht auf dieses Geb-
iet beschrankt sind, ja dass nehen ihnen an an-
deren Stellen noch weitere Typen vorkommen

In der auf Seite 3 ge^ebenen Tabelle wer-
den einige Typenfundorte zusammengestellt . Die
tabollarische Anordnung entspricht der nachher
aufzustellenden Einteilung in der Ubersicht
des erweiterten Typenkreises.

Der Bestandsvergleich dieser aus den ver-
schiedensten Gegenden DeLitschlands ausgewahl-
ten Moore zeigt die Oberlegenheit der punktier-
ten und roten Typen tlber die rayrtenblattrigen.

Bei keinem der genannten Hoore befanden
sich Pflanzungen von Vaccinium macrocarpum.

ei Kehrberg (Pommern) und bei Forsthaus Radnitz
(bei Grossen a.d.O.) 1872 Vacc. macrocarpum-Pflanzungen dicht bei Oxycoccus-
Wuchsstellen angelegt worden. Wahrend inawischen V macrocarpum an beiden Crten
verschwunden ist, wachst jetzt an beiden nach Mitteilungen der dortigen Florist-
en allein der Oi-cycoccus-Typ der kleinen Roten.

Entgegen don alteren Angaben liber die Verbreitung von Vacciniom Oxycoccus,
die Toscana als siidlichste Verbreibungs-Grenze angeben, ist nach. brieflichen

A Vacc. macro ccrpar: (apfel-
friAcht Igor Beern-Typ).

B Vacc. 0>r,'coccus, ai^felfr.

Rote.
C Vacc. Oxj/ coccus, hagebut-

tenfr. Rote.
Dagegen waren bei Oberforste
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Mitteilungen Y Ox/coccus schon seit 1865 dort vers-Ghv.iinden. Als siidlichste Ver-
breitung,sbesirke sind Valtellina, Trento, Friaiil zu betrachten.

Im deutschen Florengebiet ist die Spezies haufig. Innerhalb der in der Lite-
ratur sehr sorgfaltig z.T. kartographioch aufgenoonenen Spesies-Verbreitung soil
weiterhin die Typenverbreitung festgestellt werden, vm nach dem Muster der folgen-
den Tabelle eine vergleichende Statistik der einzelnen Typen durchfuhren zu
konnen. (11)
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Urn in die Mamigfaltigkeit des aus ostpreussischen, brandenburgischen, t

rlngischen, harmoverschen, pfalzischen, bayriscben und andern Hoorcn iibersani-.

Materials Ordnung zu bringen, werden Grand- und Nebentypen aufgestellt: Die Ty-

pen mit kugeliger Beerenform, iind zv/ar stets die grosseren Typen sollen als GiTuid-

typen, die sonst morphologisch ahnlichen, aber in der Beerenforr. abweichenden als

ITebentypen bezel cbnet werden.
In Vorbericlat ist diese Untersci.eidiir.^ niclit gemacht v/orden. Zxi den dcr'c he-

reits bescliriebenen Grund- und Nebeiityrf^r. trcter? weitore ICeber:typer: , wobel ru be-

achiten ist, dass der Grondtypus eine rei2:e Srrtrrojig ii:- Sirine der ideoll-i'. L-K-rpho-

logia ist und die Kebentypen cunachst aus morpholo^icchen GesicntsxTanlrten, vrie

allgenieiner Ila.bitus, Blattform lond -Grosse, Eltltenanordnur.g, Boerengrosse und

-Farbe elnom Gnmdtjrp beigeordnet werden, Absichtlici! v/ird nicl^.t von abgeleite-
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ten Typen, sondem von Nebentypen gesprochen, da in dem Begriff "abgeleiteter 1^-

pus" bereits eine Wertimg liegt, deren Bereciitigang erst enviesen werden niuGS,

wahrend dcr "Nebentyp" neben dem geoetsten "arundtyp" nur die augenscheinliche

Susajnmengehorigkeit ausdriickt.

Trotsdem I^aterial von iiber 20 verscbieden'en Hooren verarbeitet wurde, ist es

nicht angobracht, die TVpe^^^^f^^-cicht als endgiltig su betrachten, vielmehr soil

sie nur 2ur weiteren floristischen und experimentell-systeinatischen Arbeit anre-

gen.

1 V Uberwiegend aufrecht-sparriger \Vuchs, kriechqnde Stengel steifrankig; Blatter

nyrtenahnlich derb, bis ca. 10 mm lang (auf die Blattgrosse als systenatisches

Kriterium wird sT^citer 'sunickgekoranen) , breit-oval, zugespitst; Bluten dolden-

ahnlich angeordnet, zu 2 - IZ und mebr'an Triebende, selten seitenstandig, hell-

x'osa bis weisslich; Beeren dunlcel blawrot, in grosserem. BiiGChel endstandig, mit

Wachsiiberzug mindestens am Kelchkroncken,

A Stegelnabel eingesenkt,
1. Weniger sparrigor Habitus; Blatter ca. 10 mm lang; Beeren ca. 10 ram Durch-

messer; yachs nur am Kelch2<:roncheii. Grundtyp: Grosse Myrtenbli:,tl:rig:e.

2. Kriechende Zweige selten^ Blatter ca. 5 mm lang; Beeren ca. 6 inmlnirch-

mosser, vollig mit Wachs ubersogen. 1. Kebentyp: Kleine I^/rtenblattrige.

B Stengelnabel ausgezogen; Kelchlcronchen ausgezogen; Sweige und Blatter v/ie

I A 1; Beerendurcnmesser ca. 6 ram, Lange ca, 9 m^:

2. Kebentjrp: Hagebuttenfrj.cht

l

ife Myrtenblattr ige

.

II. Kriechender Wachs; Blatter 2-15 r^. lai-g; Bltiten selten doldenabnlich, Trieb-

endstaudig, gev/ohnlich einzeln, seitenstandig, hell"^- dunkelrot ; Beeren ohne

Wachsuberzug Oder Wachs cm Kelclilizronchen.

A Blatter dunJielgrlin, derb; Bluten dmikelrot; Beeren- fein braunrot punlctiert.

1. Stengelnabel eingecenkt.
a. Blatter ca. 6 nm lang, schmal ; Beerendurcbrnesser ca. 10 mm, Gmndfarbe

kupferbraunrot . Grundtyp:- Grosse Punlvtierte (12).

b. Blatter- unci Beerendurchmesser wie a,; Grundfarbe der Beeren dunlcslrot,

blaurot punktiert; Wachs am Kelchkronchen. 1. Kebentyp
Dunlcle^ rtqs sq Parikticrte .

c. Blatter ca. 2 mm lang, schmal ; Beerendurcbrnesser ca. 4 mm, Grundfarbe
kupferbraunrot

:

2. Nebentyp: Kleine Parilct^erte .

2. Stengelnabel ausgezogen.
a. Kelclikronchen nicht aus^esogen; Bl&ttor v/ie II. A. 1. a,

5 Stengelnabel allmahlic'h breit ausgezogen; Beerendurchmesser 6-10 ram,

^^LJUige 8-12 mm. 3. JTebentyp: BreitbirnenformiFre Rinktierte .

§5 Stengelnabel ohne Ubergang verDc'nmalert-ausgesogen.
4. Nebentyp: Schmalbirnenfruchtigo l^inlitlerte .

b. Kelchkronchen ausgesogen; Blatter wie II. A. 1, A; Beerendurchmesser
ca. 6 mm, Lange ca. 9 mm.: 5. Nebentyp: Hagrebuttenformige Punktiert e.

B Blatter hellgriin, zarter; Bluten hellrot; Beeren rot, auch weiss und rot ge-
fleckt.
1. Stengelnabel eingesenkt.

a. Blatter schmal, bis 15 mm lang; wenig Bluten, einzeln, gewohnlich seiten-
standig, gross; Beeren apfelformig, Burchmesser bis 15 mm:

Grundtyp: Apfelfriichtifce Rote (13).
b. Blatter breit oval, ca. 2 - 5 mm lang; Bluten endr und seitenstandig;

Beerendurchmesser 5-10 mm: 1. ITebentyp: Kleine Rote .

2. Stengelnabel und Kelchkronchen ausgezogen; Blatter und Bluten v/ie II B.

1. a; Beerendurcrimesser 6-10 mm, Lange 9-17 mm:
2. ITebantyp: IIa^:ebuttenfruchtin-e Rote (14)

Badurch, iass auc': von Vaccinlum Oxycoccus eine hellfriichtige Spielart, V. 0.
vc leucoc^.rpa Anchers & Llagnus (15) bekannt ist, klime hierzu ein weiterer !Te-

beityp si'dass fur die B«e-en vor. V- Oxycoccus die Farbenskala: Weiss, rot, weiss



Glei rg, Vaccinium Oxycoccus. 5.

duiikelblaurot punktiert und kupferbraunrot punk-u-nd rot gefleckt, dunkelblaurot,
tiert aufsustellen ist.

Die Typeniibersicbt stellt die hartlaubigen, sparrig versweigten und aufrech-
ten Ty-^,on den weniger derb bis zartlaiibigen, rankenden gegeniiber und st-Iitzt sich
eusnerdem auf G-rosse der Blatter, Groase und Farbe der Bliiten, G-rcsse, ?arbe und
Gestalt der Friichte,

Untersuc'-

2. Kritik der Oxycoccus-Varietaten.

ITach den eben.^ron^nnten Kriterien mirde auch eine Untersuchung der ii.i Berliner
und Breslauer Universitats-Herbar vorhandenen Exemplare von Vacciniun Oxycoccus
vorgenoranen. In Zusim>:}enhafig dainit v/urden die bisherigen Anschauungen iiber den
Forrnenlireis Vaccinitur. Oxycoccus, also unter Einbeziehung der bereits genannten Va-
rietaten, unter den Gesichtspunkt doc morphologischen Vergleichs mit don hier auf-
gestellten Typen einer Revision untersogen. Diese Revision hat mir soweit Selbst-
KVv'eck, als sie erst ens den Befund der weiten Verbreitung der Typen six stlitnen ge-
eignefc ist und zweitens zu systematiscli-theoretischen Betrachtungen Yeranlassung
gibt

.

Dievar. microcarpa (I6) ist von TURCZAITINOW (17) aufgestellt und einer var.
pusilla 3>anal (18), die in Litauen und Kurland vorkommen soil, gleichgestellt (19)
v/orden. Sie wachsfc nach TURCSANINOW mit der typischen V. Oxycoccus vermischt, aber
in verschiedenen Rasen oline verbindende Ranken (ebenso wie die hier aufgestellten
Typen) und untcrscheidet sich nach TURCZAUIKOW vor allem durch sarteren Bau der
Gesamtpflanze, einschliesslich der Bliiten und Friichte, von der typischen V, Oxy-
coccus. Daneben wird als apezifisches Merkraal die Hichtbev/inperung der Kelchblat-
ter am Rande angegeben.

Die Untersuchung des Herbar- und lebenden Materials hat aber ergeben , -^ass we-
dor die Bewiniperimg der Kelchblatter als Merkmal von V. Oxycoccus tyT>. , noch das
Fohlen der Bewimperung als Merlanal fiir die var. microcarpa (Mer irrusste sich die

srb>-rmaterial beschranken) gelten kann, da bei beiden von bewini-
. alle in)ergange vorhanden sind, Dagegen stimmen die in den

microcarpa geflihrten Exemplare in ihrem V/aciLs, ihrer
lattfom. und -C-rosse und Blutengrosse und -Farbe toils
it der kleinen PurJctierten, toils der Kleinen Roten uber-

: .-in. Wenn das einzige qualitative Kriterium der 7arietat,
lie Bewirnperang, nicht als Variationskennzeichen anerkannt
v-erden kann, bleiben nur die Kriterien der quant i tat iven
Diagnose.

Mit welcher Vorsich-t eine rein quantitative Unterschei-
^. xi-.gsdiagnose, z.B. Angaben uber Blattgrosse oder gar die
.-.a';ileruTi5.esi^-o Anordnung der Nervatur aufzunehmen sind,
zeigt die Beirierlrang von WILLKOMM (4), dass die Oxycoccus-
:;lattcr 7 - 9 nra lang, 5-5 rnni breit sind. Deragegeniiber
m-]ss fiir die Gesamtheit der 1!y^enf die die alte Spezies
.^ Ox;>^coccus umfasst, die Lange von 2 - 15 mm, die Brcite
'cv I - 7 irjn schwankend angegeben werden, ohne dass hier

-=1^^ Gr'^ssenverhaltnisse mehr Gewicht gelegt wird, ...
;

z a dio kleine Rote und die kleine Rinlctierte
' '„

.-. 3]-.itrelgroGseri, die apfelfiuchtige -^d die hage-
: -u-r-.-i.Llchtige Rote Typen mit stets grcssen BXattern in-

'

^^^^^^silc der angegebenen quantitativen Variationsbreite des
?ig. 2. ::acr. ?.r.r- Oxycoccuc-Blattes darst alien. Also eine gewisse Bedeutung
r.er Here --Material- v/ird qu?ntitativen Befiuiden auch hier beigemessen.
Unzulanglich isl auci: die Angabe von KOCH (3), dass bei V. Oxycoccus der Mit-
rprv nur Z oder 4 Aste in wagrechter Ricgtung entsendet, bei V. macrocar-num
igst^n:: fi. Dagegen sind bei V, Oxycoccus auf derselben Pflanze die verschie-
Dtor Tahlevi voo. 3-9 festgestellt , bei V. macrocarpuni nicht unter 4, aber
'-"-^i" his 9. Eir.^ gevvi S39 Kons-f-p-jiz weisen die versciiiedener: ^yper. iiisofer-i
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clen kleinen Tyoen absteiaiif , ale die Vari.ationsbreite dor IlGrvensahl bo
£;cnd, bei don c^rossen niehr 3nstelgcr.d scliwankt.

Die Aufstelluns der var. ir.ten-iedia ist vor. CrBJ.Y {21) erfolgt. Die Blatter
boncichnct er rJs eiformi^; bis el] i-tisc/., .iieist abgectumpft ("from ovate to ob-
long-, ncctly o^-tase"). vrdlirond alle anderon scniiit an^sgebsnen MeiVi^.le pber.rso dor
alten typischon Oxycoccus-Form ei£;nin, sc^eirt das "abt'est-^nfft" "iberhaupL von V
Oxycoccus ;ve^- zv V. nacrocarpuin r.it seinon an der Spit^e aboonmietcia Bld^xcm zu
f:::rer^, un] die Vorirratun- C. K, SCiilMilTDER' s (9), dass die ver : l^-n.-o-a Cra^-
der. Bastard Vacciniuji O^q/coccus x nacroca^-^jn entspricht, ict, aofern dioser iiicht
problenatisch ist, nicht von der Hand ;ju wcisen. Ein ilerbarblatt von V, Oxycocciis
var. intermedia Gr, (ex herb. Geol Surv. Canada, Skagitt Valley), der. Porliner

5- 1 (AbbildL^ng 3) auf, "v^Gist inrem
HabitiLS durchauG den ^-rossblatl rigon
- ii-heimischen Tyien entspricht und kein^
'b£-eGtimiprtei. Bllitter cel^t, v/i e pjg der
:ojeni:berstellunG der Yariationsbreite
iGG Inter; edia-Plattes (Vi^ 2, Abbili*
3 oben) imd einec ^.roscblattrigen Oxy-
ooccuG-Typs (2, unten) zu crsehen ist

I'OCL klarer liegt die I'bere-inDtim-
^nnng der var. citrifomiG V/ittr. jr.it e-'-

nem grossblattri^en T^^, u-d zv/ar der
: j^ebuttenformic-on Ro-on I^[ach WIT'TEoCK

-'. die var. citriformis, r^ic- an elri-
<^ei. Stellen Scbwedcns fest^est-^'ll t y^i^-
'^^:. 1st, "baccis oblorgo-c: tri loriric ic

l-.rgit-Jdine (12 - 17 mm) fere da,.do ma-
,ore quam crassjtudino (6,5 - 9 ram)",
:nd diese besondero Deerengestalt let
3 - s G i nz i ^e IJnt ers c h e i dMngj^Tr.erkmal

.

':leim var. microcarpa Turc:: , var.
-'

-: t ermed ia Gray und var c i t - i fc rr, i s
Tittr. sis konotante li'ornen vur -iinor
Stani^.form V. Oxycoccus abgesondcrt wer-
den scllen, dann genligen ilie ^afLir an-
gegebenen Unterscheidungsmerkmc^lo, s;icb
die qualitativen, nicht, so3an. e iiicht

erwiesen ist, dass die Ilcrkmale konstant sind. Es geniigt aber dann auch'nicht
dass, wie WITTROCK berichtet, bei 20 Jahrc dauernder Beobachtung "die Form der
Beeren sich vollig konstant erhalte". Diese Konstann berechtirt noch nicht '^uip
Aufstellen einer Yaxietat. Die lokale Beschranloir^ der Konstann kann auf spesi-
fische Einfliisse des Standortes zuriickzij luhren sein.

III. CPIOLOGISCIIER TEIL,

Die am lTeuhoj:2ner-Teich 1915 gefundenen Beerenti^^en, von denen eine genaiie
tToersichtskarte (Ausschnitt aus der Karte Fig. 4, Seite 7) aufgsnoiimen worden
war, sind 1920 an denselben Steilen wieder aufgetreten,, Sie erscheinen also ort-
lich konstant zu sein, soweit eine in so kurzem Zeitrai:jri durchgefiihrte Beobach-
tung liberhaupt als Beweis gelten kann.. Hierbei ist nur das Kennzeichen der dif-
ferenten Beoren-Ausbildung bertlcksichtigt,

Wichtiger a,ber ist, dass ein Yerpflanzen der^ ITeuhammer-Teich-d^^pen zu keiner
morphologischen Anderung gefiihrt hat: Habitus, Grcsse und Gestalt der Blatter
Grosse und Farbe der Bliiten, Grosse und Farbe der Beeren sind in anderem BodeA
dieselben geblieben. Somit ward© in dsn Grenzen der Yersuchsanordnu-'-- die I n -dividualkonstans erv/iesen,

Pflanzen aller Typen mrden im Spatsommer (1919) in Glasschalen \.m Laboratc-

Gros
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Ordnung dei.i Typ entspreci
selri trieben und dsnn vo:

sprossten, ja sogar vereinzelt
Parallel su diesem V

rrm ill eiiiheitlichen 3phagnuin..Untergr-,uid und im Frtihjahr in Heideerde ins Ge-
^v.^ch^nau.'. verpflanzt Sie bK^hton und fruchteten ihrem Typ entsprechend. Dem Ein-
wand, G.ass aie Blute scfcon im vf,rgB.ngenen Jahr untor den anderen Bodenverhaltnis-
sen angftx^s:t wa.r, dass der Versuch also nicht be;veisend sei, ist entge^en zii hal-
ten, das8 aach das 31att der im SewachshaiiG Gtaric treibenden Sprossel und 2.

)lieb, dass aucb angedriickte Seitensprosse, die Wiir-
Usprung-spflanae getrennt mirden, typisch weiter

Jweite Bliite in tjrpischer Form gebildet tiaben.
1 all© Typen des ITeuhsjranGr-Teich-aelandes an
©iner feuchten Gartenstelle in gate Garten-
erde ausgepflanst , Von ihnen gilt dasselbe
wle von den Pflansen im Gewfichshaus, mit
dem Untersc'iied, dass aie nicht so stark
sprossten.

Das ortlich gomeinsame Vorkoniinen ver-
cchiedoner Typen (v/ie am ITeu-ha^Tmer-Teich)
lasst die Annabne einer Yerschiedenheit
der okologischen Bedingungen auf eng-begren-
ztem RaujTi zu, der die Typen ihre Exist ens
zn daiiken xhatten - freilich eine bei dem
engen Nebeneinander wenig berechtigte An-
naiuTie Zwei wichtige Faktoren, die Feuch-
tigkslt rund dor Untergrand, •/AxxdQn durch
das ^'"Grpflanzan fii.r alle Typen derart gleich
gem^^cht, dass eino Reaktion hatte eintreten
miissen, wenn dieselben Falttoren in anderer
Form Oder Intensitat einen Typ bedingt hJit-
fcen Bine Rea2K.ticn \mrde nirgends beobach-
tet, die Pflanzen behielten ihren n.gtur-
^vuchsig:en T^Ten-CharalctGr. Beziiglich der

'/ereinneitlichtenPaktoren ist durch die Verpflanzungsversuche sontit «rwiesen,
dass die Pyperibi Idung nicht durch eine weitbegrensie Platizitat der im plpsr.ati-
scken Chexrtisnius der Spezieg V. O^^coccus begrtindeten forrnbildendAr. Ele-'ente als
clirekte AnUK>Tt auf besticsate aussere Einfliisse zu erklaren, also in dleseni !=5inn
nicht Icksl bedingt ist, dass z.B. aucJi (wie diff BecbacMungen in mehreren Moo-
ren gszeigt haben) Untergnuadsmoos© weder direkt einen Typ so beelnflusson dass
er uberha-upt nur an ein besiimv.tes Moos gebunden siuftrate. nocri indirpkt snt-
sprechend ihren Anford.erangen an Boden, Feuchtigkeit , chemische Sigenscfcaft des
^Vaosers etc als Indikatoren fur bestimmte Terpen gelt en kormten

Die in dieseiD Jahre angestellten floristischen Untorsuchungen Relirerer 14oor©
sov/ie die Umfragen haben gezelgt, dass am natiirlichen Standort alle typisetien
Moorpflan^ien als Begleiipflanzen al3«r Typen von V. Oxycoccus enzu sprechen sinj
50 najuentlich Drosora rotundifolia, D. intermedia, Andromeda pelifolia. Ledum
palusire Maiaxis paludosa, Meziyanthes trifoliata, Comarum palustre u.s. Irgend
welcbe besonders Bioconosen sina nicht festgestellt worden, mithin fallt auch die
im Vorberictit ausgesprochene Verautung, dass die kleine Bmktierte an Dieranum
gebunden ist, fori.

Im Vexein mit dem Wiederauftreten derselben Typen an den im ersten Beobach-
tungsjabr fixiertea Steilen des anmoorigeri Teichufers sind die Versuche auch er-
veisend fur die Konstanz gegeniiber dem okologischen Pakior der l^itterung und Be-
1 i chtung

,

Die im 2iimrer Uberwirrterten und dann. im Glashaus kultivierten Pflan2eK. haben
denselben r-yp-Charakter behalten wie die wabrend der grossten Teile des Tagss
b?iscliattetea im Garten und wie die Pflanzen des naturlichsn Standortes.
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IV. ANATOMISCIIER TEIL.

Die anatomische UntersuchrLng dsr Typen ergab eine v/ei tg^ehende Ubereinsiim-
mung. Ihre Srgebnisse haber. jedoch mir soweifc Bedeutung- flir die Klariing- uncerer
Fragen, als ontweder enj; uiTiSohriebene Quantitative oder qualitative IJntorocliie-
de auftreten od-er v/onigatena der Vergleich 5^a.hlrcicher Hxemplare desselben Type
Durchschnittswerttir-g-en gestattet, in ahnlicher V/eise, wie das. bereits flir die
Verbeilung des kleinen, mittelgrosssn imd grossen Blattes auf die ^inzelnen Typcn
gesagt wurde. Es gehort dann su der Kcnstans eines Oilyps, dasn alle depart ujnscbr-
iebensn Merkxnale in den bestimmten Grsnsen an demselben ExeKiplar sovwiil v/ie gji
verschieden«n stets wieder auftreben. Wieoft die spater zu nennenden unterschei-
denden Merkrjale dieser Forderung gerecht v/erden, lasst sich allein iriit morpholo-
gischem, okologischem oder ajiatomlschem Rustseug nicht ertscheiden. Es ist^wohl
aioglich, dass sich s.B. in der weiteren Unter suehung 4 oder 5 als verschiedcn
gewertete Typenmerkmale in 2 oder^S er.veiterte Kreise zusajuraenfasssn Isussen. E3
gilt nur, alle Kenn^^eichen jedes I^pas heraussrustellen, um d^or. Typus als Merk-
"lalskomplex festsuhalten.

1. Blattanatomie.
a. Allgeineine anatomische Artdiagriose,

Bevor auf die anatomiscaen Bcficnderheiten im Blatt der einzelnen Typen riiher
eingeg-aixgen v/erden kann, aiiissen einige Differenzen allgemeinerer Bedeutung der
jetsigen Befande gegeniiber friihreren "klargestellt werden. Dabei nnisc anch Vacci-
niuin Tnacrocai-pi-i^ beriicksichtigt warden.

In seinem. anatojnischen BestirniT!'jiig-sschlli3sol stellt ITIEDMZU (2^) fiir Oxycoc-
cus palustriB Pers. (= Vacciniiuii 0:>rycoccus L.) und 0. nacrocarpus Fers, (= V.
nacrocarpum Ait,) folgende Diagnosen auf:

"1. Obere Epid«rmiszellen niedrig, wenigstens 2nial so breit als hoch. - Pali-
ssadenzellen und Gefassbtindel etwa doppelt so hoch als breit. - ArnHande v/enige
lange Deckhaare, keine Brusenhaare: Ox^'coccus palustris.

2. Obere Spidemiissellen fast ebenso hoch als breit. - Palissadenzellen und
Gefassbundsl fast ebenso- breit als hoch. - Wenige kleine Drdsenhaare am Ran-
'^^^-

_ Oxycoccus macrocarpa."
i'ur die PrLifung dieser Angaben, fur die nur frisches, kein Herbarmaterial

beniitzt wurde, standon ^xon Oxycoccus die aafgefuildenen Typen von .-natmigfachen
Standorten, von macro carpuir. eine vor dein Jahr 1893 auf de.T. Gclande der^ehraii-
stalt flir Obst- und G-artenbau in Proskau angelegte Y. raacrocarpum-Pflari;-Jxmg und
Material aus den Kultui-en von IIELLEM^lillT-Bremen .Tur Verftiguiig,

Bei der Aufstellung der Epidemistypen praecisiert TTIBBiiUJZU seine Auffacsunj^-
von den iSpidermissellen von V. macrocarpijun naher, indem or sie dcm Typ 4 suteilt,
der sich durch hohe und enge, mehr oder vreniger diclavandige Zellen auszeichnet.
Die Entwickelung dieses Typus geht so weit, wie 1TIEDM2U sagt, "dass die Epider-
missellen hoher und etwa ebenso eng, wie die anliegenden Palissadenzellen war-
den ". SOLERSDER (23) iiberninm-t diese Charakteristik "Palissadenartig gsctal^
tet und dabei diclaTandig" fur V. macrocarpmn neben einigen anderen Vaccinieen.

l^hrand mm die Gesamtheit der Oxj^coccus-Typen unter niEBEKSU's Diagnose nilt
einigen erv/eiternden Vorbehalten zu stellsn sind, entsprechen die Quersciinitts-
bilder der uacrocsrp.un-Epidennis in keiner Weiss der Diagnose, die in dera Se-
stirinnungsscliliissel nicht so auffallig v/arc, wenn' der bestiininte Vergleich mit Pa-
li ssadenzellen nicht voraoiGgegangen v/s.re , v/ohl aber der Oxycoccus-^ (paluetrl s-"^

Dingnon^ ^,. -^ -n Abbildung 10), wobci, v/io spater geseigt wird, eine Bi-ngriipT^ie-
^^^^^ '' '' :-ing dor Bia^^.nse nach dP,u b.>sonderen Merlanalen der Typen' inb^r-

^.-"glichicGit nj.r leri Bsfuiid NIEDElCZU's ware, dass ikun zur Un-
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tersuchuiig nur ajiieriksnicchcs Material vorgelG^en hat. Werm aber uiater den ^re'-
lich wenig veranderten Standortsverhaltnissen in De-atschland eine Unl^nde-ui'g'\des
urspriiiiGlichen macrocarpiyn-Typus vor sich gegangen ist, dann ware das ar.atonische
Llcrkrial der EpidorniiG-A-asbild-ang nicht -a den Organisations- Oder phyletischen
Kerlvniaxen (24;, sondern den Anpassun^^s- odor ephaniionischen Perianalen zu rochnen
(falls nan digse Einteilung als uu Hecht bostehend ansieht) , Wc'lro also nicht -zvr
Artcharalcteristik zu verwenden,

Ebenso liegt. das bei den -antersC eidenden Kennseichen der P.-lissadenzellen
und Gefassblindel (Abbild 10), bei denen nur eir ein.^i-Gr T^^us fiir V, Oz^^coccus
und ?. macrocarpumi gefiinden werden konr.to. Diesor T^^pus entspricht aic- ''i'^- d^^n
Oxycoccus- (palustris-) T^'pus der FISDElTZU'schen Dia^'nose ^^nd gestattet e^'nc Gll^-
derung, in die V. macrocarpuir. in bestimmt mschriebener V/eise einhezog-en we^den
kann. '

Hach 1-TIEDMSU's Erklanms der Begriffe: Deck- imd Dniseniiaar, die das physio-
logische Moment, das besonders in der Beseic'aiung Driisenhaar liegt, stark zuriick-
trot en Idsst und vor allem nach morphologisch-anatonischen Befunden gruppiert
sind sicherlich langgestreckte, engluinige "Deckhaare" bei V. Oxycoccus wie bei V
nacrocarFon, bei beiden a-a Blattrand, z.T. in bestii^mten Zonen des Randes, etwa
der Basis oder Spitze des Blattes, lokalisiert, ousserdoin aber aach bei beiden
vorojainosere Haargebilde vorhanden, die den Abschluss der ^andzahne darstellen,
bzw. diGse selbst, die aber nicht als Drlisenhaare bezeichnet werden konnen wenn
nicht die rot bzw. braunrot gefarbte Gerbstoffeinlagerung in den Wandungen'der
Ilaarkopfzellen. als Ergebnis eines Vorgangs ixinerer Sekretion aufgefasst wird.
(Bei jiingoren derartigen Haargebilden, die gewohnlich rot gefarbt sind konnte re-
nass STAIIL (25) in der Rotfarbung ein Kriterium fiir den driisigen Charaliter er-
blickt werden. Ausscheidung warde aber aucii bei ^-axiQen Bliittern nie beobachtetV
"Wenige kleine diinne Druseniiaare" ara Blattstiel konnten bei den untersuchten roa-
crocarpiun-Blattern nicht gefonden werden.

Die "Deckhaare", und zwar sowohl die transitoriscUefn, wie die persistenten (26)konnen bei V. Oxycoccus und. V.. macrocarFuii in fussloae einzelli^e (Abbild ^A und
mebrzellige mit in die Epidermis eingecerilctem Puss (Abb. 6), der die Entsteh^lng

-==-s auG einer Ep-idermiszelle erkennen
i^^i /vj) ^^^^^» unterschieden werden, wobei

die F-uss-^eckhaare uberwiegen. Swi-
schen diesen und- volmainosen rand-
zahnahnlichen Haaren besteht offenbar
ein genet ischer Zusaomenhang. Wah-
rend narnlich die mehrzelligen Haar-
gebilde iiu Allgemeinen in gegensei-
tig ent spreebender Anordnung - nach
Art von Randzahnen - zu 2 bis 3,
auch 4, jederseits der Blattsprei-
te am Rande auftreten, warden Palle
einer AnhSufung von "Deckhaaren" an
einer einera Zakngebilde entsprechen-
den Stelle (Abb 7), die gegenseitig
aach durch einen "Randzabn" geXkinn-
ZGiclmet war, beobachtet, sodass es
nahe liegt, den Epidermiszellen, aus
denen die Zahnhaare hervorgehen, die
Fahigkeit .'3ur Bildung beider Haarfor-
nen, der einfachcn und der volunilno-

0-.V, XI r.va o> -, „ ,

^®^' zu^usprechen und die volmiino-
sen Kaare (Abb. 8) als Verwachsung einfacher "Deckhaare" zu betrachten. Dann vra-evor den einzelligen, pfriemlicVien, fusslosen (das einer ausgewachsenen^Epidermis-
zelle gleichzusetzen ist) iiber das mebrzellige, pfriemliche Fusshaar und die An-haufung mehrerer 2- oder mehrzelliger pfriemlicher Fusshaare bis z^jjh vo^un^nosen
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Sahnhaar eine Rei^ie denkbar, die freilicii noch des ontogenetischen oder experi-

mentellen Bel^ges bedarf

.

, ^.
Im Hinblick kuf diese Einschriiiikungen der ITIEDiiTZU'schen Diagnose, die zima-

chst fiir die Wertung von V. macrocarpiun-Aron Bedeutung sind, sind die anatonis-

schen Merkmale des Y Oxycoccus-Blattes fur alle Fomen der alteri Qattung 0:<^^coc-

cus (iiach laEDEITSU; Drude (27) rechnet auch V. erythrocarpiun McJr-iX. zur Untergat-

tung Oxycocciis) giltig,

b. Das Epidermalgewebe.

In der Ausbildung der Cuticula erwartet man entsprecher.d der Konsistenz des

Blattes grosse Verschiedenheit. Die Dicke der Cuticula der Grundt^en schwankt

auch in verhaltnismssig weiten Grensen:

I. -Grosse i^yrteblattrige

:

10 - 11

II. " Piuiktierte: 6-6,5 (Durchschnittswerte)

III. Apfelfriichtige Rote: 15-17
Diesen Werten gegenliber bleibt die Dicke bei den Nebentypen des Grundtyps un-

gefahr in denselben Grenzen, zeigt dagegen bei II stelgeiide Tendenz, die bei der

kleinen Panktierten mit 9,5 - 10 ihre starkste Entwickelung erreicht; die des

Grundt^rp-us III failt bis 9 - 9,5' bei der kleinen Roten ^und ist die gleiche

(15 - 17 nikr.) bei Vaccinii;ijn macrocarpum, das also hiernach dem Grundtyp III

angegliedert werden kannte.

Viiibrend in allgemeinen von\der Dicke der Cuticula auf Einfluss gewisser blco-

logischer Faktoren geschlossen wird, lasst sich hier keine derartige Parallele

•Ziehen wohl aber blieb bei den unter veranderten Beding-ungen kultivierten Yer-

suchs-Dflanzen die fiir den Typ festgestellte Dicke der Cuticula dieselbe; die Yer-

suchsancrdnung hat - gewissermassen als Stichprobe - den wichtigsten der Cuticu-

la-Anderung als beigeordnet geltenden Foi^tor, die Feuchtigkeit ,
berucksichtigt

.

Es bleibt dahingestellt, ob nicht doch andere Bedingungen fiir eine Dickenanderung

:tu finden wMren,
Auch fiir die mehr oder minder starke Behaarung ist es iiblich ,-korrespondie-

rende okologische Faktoren zu suchen. Da auch hierin die Yersuchspflanzen desgl

.

die aus den horizontal und vertikal verscbiedensten Gegenden stainmenden Untersu-

cl-ungspflansen sich bei den einzelnen T^npen in annahemd konstanten Grenzen be-

wegten, wird auch dieses Merkrnal ohne die ubliche Parallele dem Herkmalskomplex

des Typus eingereiht, wobei nicht s dariiber ausgesagt wird, ob sein Ursprung

nicht' doch im Zusarmenwirken eines Aussen-Falctors mit der innern Konstitution

des Typus oder aus einer bestLmmten Konstitution allein zu erklaren sein wird.

Ilach den Auftreton von Stengelbehaarung und der erwahnten pfriemlichcn und

Zahnhaare am Blattrand ist folgende Gruppierur^ der T^en moglich:

A 1 - 2-oahrige Stengel stark behaart.

I Altere Blatter mit mehr oder weniger zahlreichen pfriemli-

chen Haaren,
a 2 - 3 dicke (ca 40 mikr.) Zahnhaare, pfriemliche Haare

am Rand der Spreitenbasis: Gr/, Kl. und hagenbuttenf . i^rtenblattrige

b 3 - 4 'A-eniger dicke (ca 25 mikr.) Zahnhaare, pfriemliciia

Haare am Rande der Spreit.enbasis und -Spitse sahlreich,

stellenweise auch aia iibrigen Blattrand: Apfelfr - und hagenbuttenfr

II Xltere Blatter ohne oder selten n:it wenigen Rote ,

pfriemlichen Haaren, dagegen in Knospenlage transitori-

sctie Randhaare.
a Me ist nur 2 Zahnhaare: Kl-eine Punktierte.

b Drei Zahnhaare: Gr, , breit- und scbmalbirnenir , Hagebut-
tenfruchtige Punktierte.

E l~jahrige Stengel oft wenig oder garnicht behaart, pfriem-
liche Haare auch an den Blattern in Knospenlage selten;" 2

Zahnhaare: Kleine Rote .
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Als oberstes Einteilungsprinsip vmrde die Behaarun^^ 1 - 2-jahriger Sten£;el
gewahlt. Erimiert man sich der gerin^jen Behaanuip; der var. raicrocarpa, die in
morphologischen Tail als der kleinen Roten "bOT/. kleinen P^jnktierten nahestehend
beseichnet wurde, so scheint diese Varietilt, v/enn die allgeneirx gGring^ere Behaa-
ruji^ ziun Masstab genonmen wird, der kleinen Hoten am nachsten zu^stehen.

Vacciniujii macro carp-un gehort nach der Randbehaanzng der Blatter (meist ^
Zahnhaare und pfriemliche Haare gewohnlich an der Spitze zahlreich, sonst selten)
neben die apfelfriichtige Rote.

c. Das Assimilations- u. Durchliiftungsgewebe.

Grosse Gleichmssigkeit herrscht bei samtlichen Osycoccus-Typen, auch bei V.
macrocarpum, besiiglich der Breite der Palissadenzellen. Auf 50 mikr koramen durch-
schnittlich 3 Zellen. Die Lange der Zellen schwanlrt, lasst aber auch TyDen-ae':-en-
satse hervortreten. Sie betrilgt bei;

'' ^

Kleine Punktierte ca. 43 mikr
Grosse, kl. und hagebuttenfr. Myrtenbl. ca. 46 "

Gr. Punlztierte imd kl. Rote ca. 49 "

Apfelfr. imd hagebuttenfr. Rote ca. 6G "

Die Zuordnung der Pal issadenzellange zur Belichtungsgrosse ist bei der Gleich-
artigkeit des Belicht-ongsfaktors am naturlichen Standort nicht moglich.

Die Lange bei VacciniiJiii raacrocarputn schv/ankt zwischen 43 und 6G nikr, wobei
einer Porn von nacrocarpun mit hagebuttenfomiigen Friichten die kleineren, einer
apfelfriichtigen die langsten Palissadenzellen zukonmen,

Auch in der Anzahl der Palissadenreihen unterscheiden sich die Typen. NIEDEIT-
ZU (22) sagt iiber diesen Punlct und liber den vorig-en: "Die Zahl und innerhalb ge-
wisser Grensen auch die Kohe der Palissadenschichten ist bei derselben Art, ja
Sektion und Gattung, falls diese nur relativ wenige, nicht sehr differente Arten
zahlt, ziemlich konstant"o So wie (die Gesamtheit der O:xycoccus-0?ypen als Art zu-
saionongefasst) die Hohe der Palissadenzellen, und z^:/ar der obersten subepiderma-'
len Schicht, differiert, ist auch die Anzaiil der Schichten zwischen 1-3 ver-r
schieden. Das wa.rde ITIEDiETZU's Satz widersprechen. Die Verschiedenheit ist nun
nicht wahllos auf alle T^fpen verteilt, sondem gestattet, den Merlonalsilcomplex der
einzelnen Typen zu. erweitern.

Den Myrtenblattrigen mit einer Palissadenschicht (Abb. 9), unter der nur sel-
ten die Sar-Eiiel zellen einen palissadonahnlichen Charakter annehnen, stehen die
PiirJr-tierten mit 2 Schichten, dsren ir.7Gite lockerer gebaut ist und aus dicker urn-
hiiuteten Zellen besteht, und die Roten mit 2-3 Schichten (Abb. 10) gegeniiber.

Daraus, dass er bei Vaccinium Myrtillus zwei T;^rpen von Assinilationss-sterreh
findet, ersieht lOiEDEiTZU, "wie sehr die Ausbildung des Assinilationssysterns von
dem individuellen Standort abhiingen nag", gesteht freilich zu, dass die Art der
AbhJingigkeit aus Ilerbarmaterial nicht ersichtlich ist. Bei den Typen von Y. O^cy-
coccus ist keine "Art der Abhangigkeit", nicht einnal in Pom einer Parallelitat
gewisser okologischer Monente zu den anatonischen festzustellen (28), ja man
konnte aus dor Eigentiinlichlceit der Ranken der apfelfriichtigen und hagebutten-
friichtigen Roten, in Moos verborgen zu bleiben, also in herabgesetster Belich-
tung zu leben, zu einem entgegengesetzten Schluss komnen wie ITIEDSIIZU, der sagt :

"Bei zunehmender Lichtintensitat und direkter Besonnung niirant ebenso ^/70hl die^
Streckung der Palissadenzellen, wie ihre Zahl von der Oberflache her ir.:mer mehr
zu..... ". Aber bei der Gleichartigkeit der Lichtintensitat z.B. eines fast volUr
schattenlosen Moorgei:uidar muss v;ohl, wenn die Gestaltimg der Palissadenzellen
nur unter Mitwirkung ausserer, und zwar von Belichtungsfaktoren, denkbar ist, der
IIauptwirlamgsf?aktor in den Pflojizentyp selbst gesucht werden, sodass das Ergeb-
nis, die bestinmte Palissadenzelle oder das bestinr.tt angeordnete Assinilaticns-
systeni nolir l-l- typ-eigenen Merloiialskomplex als in den okologischen Vfirkunrshe-
reich, zu dem ja nicht nur die Lichtintensitat gehort, zu zahlen ist*

Auch das Schv/aii-mparench^z-n ist nicht gleichartig, ist dichter z.B. bei den
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I- Gr. li^rtenblattrige 23 inikr. 26 - 27 mikr.

II. Gr. Gefleckte 16,5-20 " 26 "

III. Apfelfr, Rote 16,5-20 " 20 - 27 "

Auf 100 mikr. entfallen bei

:

I. 5-6 Spaltoffnungen

II. 7 - 10

III. 7-9 " (bGi hagebuttenfr.

Roter 10 - 12).

Die V/ande der Epiderraissellen der 31attimtGrseite, auf der allein sich

(c

Von

I^rtenblattrigen und lockerer bei den iibrigen, ani lockers ton bei der apfelfriich-

tigen und hagebuttenforraigen Roten, bei denen die Schwainmparenchymzellen auch
dickwandiger sind.

Vielleicht in ICorrelation hiersu steht die Ausbildung und 2ahl der Spaltoff-
nungen. Lange ujid Breite der 3chl iesszellenpaare ist bei den Grundtypen, denen
die entsprechenden Kebent^rrjen annilhernd gleichen, folgende:

Breite Lange

und

Spalt-
offnungen befinden, sind im
allgemeinen gleichmiissig

dick, nur bei den Myrten-
blattrigen haufiger dicker
(Abb. 11) = Die Langsaxe der
Spaltoffungen ist gleichge-
richtet, etwa parallel dem
Hauptnerv, und die Anord-
nung gewohnlich bei den Ro-
ten aucii in den Abstanden
sohr regelmassig (Abb. 12)
Die der Pur^ktierten stehen
unregelmassig, wobei auch
die v/eniger gefalteten He-
bensellen grosse Unregel-
massigkei t en aufv/e i sen
(Abbildung i;5j.

Es boGtatigt sicli hier,
v/as IIIEDEHZU dber die Spalt-
offnungen sagt: "Die Spalt-
';3f.iningen sind lurisozahlrei-

c-^er, je kleiner die ein-
r^elnon Spalten, je starker
die Guticula, je machtiger
das Assimilationssystem ist"

bis auf den Punkt der Spal-
tengrosse, Der Ansaiil der
Spalt offnungen spricht UIE~
DMZIJ systejnatisc'r.en Wert
ab, wahrend er Volunen,
Kobe, Oberflachen- uiid Quer-r

schnittsfonn fiir systema-
tisch verwertbar halt.

Bei der Untersuehung

von Querschnitten ergab
sich, dass die SchliesSzel-r
len der Llyrtenblattrigen
und PurJctierten infolge ih-

Roten. rer schragen Anlage (Abb.
• 14 und 15) mehr an die Ober-

hrer Langsaxe bei der kleinen Roten fast

Fig. 6 (Abbild. 9 - 15)

der Myrtenblattrigen, 10

offnungen der n^rtenbl
,

Punktierten (Flachenschn
Myrtenbl., 15. der k!

pum, 17. der apfelfr

Abb. 9 Blattquerschn,
der Roten 11 Spalt-
12 dsr R.^ten, 13 der

. ) , 14 Quersciin. der
Roten und V. macrocar-
., hagebuttenfr. Roten.

nach^ trstsn als die der P.ote die in
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vertikal zuv Oberflache- stehen (desgl. bei. V, macrocarpun, Abb. 16), wahrend sie
bei der apfelfriichtigen und hagebiittenfrlichtigen Roten (Abb. 1?) flach goneigt
sind. Die Offmiigsweite der J^iyrtenblattrigen isl; - iia V/idersprucli .'^u der oben er-
wahnten Besiehuxig sur Anzahl der Spaltofftingen - gerin^^r als die der andcren T-/-
pen. "^

V/lhrend diese Gesonderheiten sich aus ssJilroichen Q^erschnitten als durchsch-
nittliche Typen-Beaonderheiten erg^eben, variiert im iibrigen die Form der Schliess-
zellen mannigfach, wie auch die Abbildun^en 14 - 17 zeigen.

\'JGim nxin die Typen-Besonderheiten, die den Kerkmalskomplex der Typen einzyL-
rciheri sind, "phyletische Merlcniale" nach PORSGII (24) waren^, die "als Ergebnis
einer historischen Anpassun^^ durch erbliche Fixiening- Konstitutionsmer'Kmale ge-
worden sind", ware ihre Bedeatung iind Entstehung ebenno wenig ^u verstehen, als
wenn sie als "Anpassimgsnerlanale" aufsufasgen \varen,."dere*n Entcteh-ongsursache
nachweisbar aktuelle Anpassung gewesen ist". Vielnehrr ist ihr V/esen nur als Aus-
druck einer yerschiedenen Typenkonstitution, also einer verscKiedenen chenischen,
physikolisch-cheoisciien oder biocheraischen (29) Konstellation dos plasniatischon
TyponcharaVters deaVoar, entweder allein, so lange nicht e>n)erimentell durch Kom-
binction bostimnit wirker.der Aussenagentien jeniehungen zu diescn festgestellt
sind, Oder im Zusaramenvfirken nit den bestimmten Agentien, sofern diese enries^n
sind.

2. Bliitenanatomie.
Zu den friher gei:annten norr^hologischon Unterschiedcn der einselnen Bliiten,

die sich vor alien in Farbe und Grosse der Blutenbliitter aussern, treton einige
weitere, die erst in Verlauf der anatouiochen Untersuchung festgesteilt warden.
In Betracht kommen nur die Typen des IIeuhai-:i-iier-Teich-GGbiGtes, yor. denen dloin
Bliiten in verschiedenen Sntv/ickelungsstadien vorlagen.

a. Androceun.

ITach den Befonden von ARTOPOEUS (30) ist der Offnungsniechanisimis der Erica-
ceen-Antheren von grosser systematischer Bedeutung. Da^ nag f'ir den grosseren
Kreis dor Ericaceen gelten, in engeren Kreise der Oxycoccus-Typen konnte swar das
Ergebnis von ARTOK)EUS fiir Vacciniwn bestatigt werden, aber eine Abgrensung der
Typen nach denselben Prinzip v/ar nicht noglich. Ein in jiingeren Antheren nelir-
schichtiges Hautgewebe, das auch die einzelnen Antheren-Facher voneinandcr trer.nt

,

ist bei alteren Antheren auf eine zam Teil sehr englunige Zellage redaziert und
seigt die Anthorenfacher' beiderscits In vollstandiger Xonnunikation (Abbild. 18).
Das nach. Plasmavorlust eintretende Kollabieren der Zellen, das sur Englujiiigkeit
fuhrt, ist auf Schrunpfung zuriick.r;ifuhren. Sine Bestatigang hierflir scheinen los-
geloste geschrunpfte Gewebestucke, die gelegentlich swischen den i^ollen in den
Fachern gefunden werden, zu bieten. Jedoch soil aus diesen Befund die von ARTO-
POEUS offen gelassene Frage, ob "Resorptionserscheinungen wie bei Erica oder so
ausresprochene VerschrunjJfung der Zellen v/ie bei Rhododendron" das Verschwinden
der Zellen und Zellwande bewirkt , nicht e-ntschieden werden. Wichtig ist, dass
der Kanal durch die Atisschiitterohro bereits frei ist, wahrend sich die BXiite noch
in Knospenlage befindet.

In Ansatz der Ausschiitterohre an die Theke ergeben sich insofern (Interschie-
de, als bei den rayrtenblattrigen und pxinktierten Typen ujid der kleinen Roten die
Rohre die geradlinige VerlUngerung der Theke bildet, die beiden Rohren also para-
llel und dicht nebeneinander liegen (Abb, 19). Dongegeniiber sind die oberen The-
kenzipfel bei der apfelfriichti gen und hagebuttenfarmigen Roten -auswarts gelcrUrant
Die unregelnjlssig gebogenen Rohren stehen zu. den Zipfeln in ¥inkel, sodess ein
gehornfomiges Gebilde entsteht (Abb. 20).

Die Auasenwar.d der Ausschutterolire zeigt warsige Yerdickimgen: gering ausge-
bildet bei den punktierten. starker bei den roten Typen, sn starksten ?.ber be'
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den myrtenblattrigen, wobei vor all em die Basis and das Offmngsende von einein

Kran^ von Warzen, die z.T. aus papillos vorgewolbten Zellen beste^ien, z.T. aus

Cuticularverdickungen, umgeben sind (Abb. 19, 20).

Querschnitte durch die breiten, bandfomigen Filamente gestatten den llerkmals-

komplex der Typen zu erweitern. Alle Typen weisen am Rande des Filament-Bandes

Haare auf
;
jedoch variieren sie in der Ausbildung dieser iiaare und ihrer Verbrei-

tung in einer von den Myrtenblattrigen liber die Panktierten und die kleine Rote

su der Apfelfriichtigen und liagebuttenformigon aufsteigonden Reihe. Wahrend die

Ityrtenblattrigen nur an der Randsono kurcc, spiirliche Haargebilde besitzen (Abb.

22), ninunt die Lange der Haare in der genannten Reihe bis auf die 4-fache Lange
bei der hagebuttenformi-
gen Roten zu, und ihre

Verbreitung, die bei den
Punlctierten und der klei-
nen Rot en (allerdings er-
heblich dichter) noch auf

die Randzone beschrankt
ist, erstreckt sich bei
der apfelfriichtigen und
hagenbuttenfriichtigen Ro-
ten audi auf die Bandsei-
ten, vor allem aber auf
die der ITarbe zugekehrte,
in der Mitte gewolbte Sei-
te (Abb. 21), die von ei-

nem dichten weissen Filz
uberzogen ist (Abb. 20).

Bemerkenswert ist die
Farbung der Filnmente. Sie
fiihren bei alien Typen im
Knospen- und erst en Blu-
tenstadiujn Anthocyan in
Zellsaft, Spater farben
sic J die Zellwiinde dunkel,
gelb bis braun. Zugleich
schrumpfen die Zellen des
Inneren bis auf eine epi-
denaale Lage ein. Wie vie-
le Anthocyan fuhrende Zel-
len sind auch die Filament-
zellen durch einen besch-
leunigten Sntwickelungs-
ablauf gekennzeichnet, d.

h- sie sird anderen Gewe-
ben im Reservestoff-Abbau
voraus Es erweckt den An-
schein, als ob ihr Chemis-
raus, in den in einem ge-
wissen Stadiuia die Atho-
cyanbildung eingeschaltet

Fig. 7. (Abb. 18 - 25) 18 Antherenquersclmitt . ist, im Augenblick der An-
19 ^nthoren d. lAyrtcnbl. "u.. panlct . I'yi^on u. d. kl, thocyanbildung eine Stei-
Rctsn. 20. Antherc d. apfoifr. ^. hagebuttcfr Ro- gerung seiner konstrukti-
ten 21. Querschn. d. ?ilfijnent d, apfelfr. u. hagebu-r ven Fiihigkeit erfahrt, die
tenfr. Hoten. 22. Querschnitt ebenso, Hyrtenblattrige. so stark werden kann, dass
23 Qraerschn- d. Fruchtl^noten 24 Beerenlangsschnit- nach einen besrchleunigten
to 25^ FrJLChtknoten uud Antherenrohre

.

konstruktiven ein ebenfalls
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(wieder infol^-e der durch Anthocyangehalt bedingten, besser aasgendtzten Licht-
und WUrmefaktoren) beschleunigter destruktiver Vorgang folgt, der bald sogar -
wie in den Filamentzellen - zum volligen Verlust des Plasmas iind des gescjnten
ZellinhaltGs fiihrt (31). Die Restprodukte des Zellinhaltes werden teilweise der
2ellward imbibiert und rafen die Gelb- Oder Braunfarbung der llembranen bervor.
Offenbar koinmt fiir die Filamentzellen nur die Warmewirkang infrage, da die Antho-
cyanfSrbung schon im Knospenzustajide eintritt, in dem nur die durch die Bliiten-
blatter beschrankte Lichtintonsitat ausgeniitztwerden kann. Der durch die Sporen-
entwickelung in den 'fheken besonders intensive Saftzustrom beansprucht die plas-
matische Substanz der Filanen-f-zellen in der kurzen Sporenentwickelungsperiode
derart stark, dass die "Erschopfung" und der Plasmaabbau friiher eintreten nuss
als in den anderen Bliitenteilen. Welche Bedeutung das "plotzliche" Einstellen
des Safte^ustroms nach den Staubgefiissen in einer Bliite mlt unterstandigera Fru-
chtknoten mit dem Bau der Vaccinium-Bllite fur die Weiterentwickelung der Blii-

tenorgane hat, soil spater erortert werden.

b. Gynoeceum.

Dor fiir die Vaccinien charakteristische, auch schon als Untorscheidungsmerk-
vr.3l beniitzte ringformige Waist auf dem Fruchtknoton (Abb 25) andert in seiner
Au^rbildung nur quantitativ ab, sl-er nicht typencharakteristisch, sodass er fiir

den Herkmalskomplex der Typen nicht herar.gezcgen werden kann. Die kleinbeerigen
Typen haben auch liberwiegend einen kleineren Ringwulst. Fur die Wertung dieses
Vmlstes, der "Nekt&r'' aussciieidet , ist seine Lage neben den Antheren bzw. Blu-
mftiiblattern bedeutungsvoll. Eine Stoffausscheidung, wie die Zuckerausscheidung
in den eogen Kactarien ist nur im Zusarruaenhang rjit dem Stoffumsatz der Gesair.t-

blute betrachtet verstandlich. Die ••Nectar"-^Ausscheidung ist ein Nahrstoffpro-
blera. Hierfur spricht die auch an anderer Stelle beobachtete Tatsache, dass die
Nectarausscheidung von Temperaturschwankungen und dem Feruchtigkeitsgehalt der
Luft abhangig ist. Bei Vaccinium Oacycoccus (die Ausscheidung bei den Oxycoccus-
Bluten ist verbaltnismaasig gering) konnten an sonnigen Tagen starkere Tropfen
beobachtot werden, Diese Beobachtung in Verbindung mit der vorher besprochenen
Bedeutuilg des Anthocyans in den Filamenten spricht fur eine enge Nahrstoffbezie-
hung der "Kectarien" zu den Aufbau- und Abbauvorgiingen in den Antheren und Blli-

tenblattern. Die "Nectar"-Ausscheidung beginnt z.T. schon im Knospenzij.stande,

sie wird starker zu Beginn der Offnungsperiode und l^sst dann alligahlig nach*
3ie beginnt also, wenn die Entwickel\ing der ^ollenkbrner bereits abgeschlossen
ist und der Saftzustrom sich vor d<8r Trennungszone des Filaments vom Fruchtkno-
tengewsbe, - deren Lntstehung auch in urslichlichem Zusamnenhang mit den Abbau-
vorgiingen und dem Tragerwerden des Saftestroms zu denken ist, - stQ,ut, auch der
Abtransport der Abbauprodukte aus den Filamenten beginnt, und findet ihren Ab-
schluss, wenn ein gesteigerter Saftzustrom in die Samenanlagen einset^t, sofern
diese weitere Entwickelung (z.B. durch Befruchtung) fahig ist (32). Diese Paral-
lele, die besonders zur V/ortung des "Ringwulstos" als "Kectarium" an dieser Stel-
le erortert vrarde, tragt auch zujn Verstandnis des allgemeinen anatomischen Be-
fundes des Gynoeceums bei, wjihrend sie iiber die Austrittsmoglichkeit der Safte
aus den t:iellen der "Nectarien" nicht s auszu.sagen vermag, da der anatOTdsche Be-
fund besondere Vorri chtungen ar. den Zellmembranen nicht erkennen lasst (33).

Der unterstandige Frachtknoten, iin dessen Wand sich me-irere dem Kelchgev/ebe
gleichende Zellagen legen, tragt oberse.r.s die Elatenblati.er, dio Staubblatter
und exiQ an diese angeschmiegt den Ringwulst, der den in der Isfitte stehenden
Griffel unischliesct, V/ahrend die '. lei chart igkeit des Gewebemantels u:u den Fruc't-
knotjen nit dem Kolchgewebe fj.r eine 'Verwacnsung" von Kelcii and Fruchtknoton
spricht, der Kelch auch als Kelclikronchen auf der fertigen Racre verbieibt, be-
ginnt schon im Xnospenstadi'o die Ausbildmij; eines Trennun^rsgewetes sv/iscaen

den BlUtenblattern und Filamenten eir.er- und don Fmchtknotengev/ebe andererseits
Bei allSD Typen ist der Ilabel dea Bliitenstielansatzes meiir oder y.^eniger sta.-k
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QMSgezo^en, Das Gefassbiindel des raiitenstiels setzt sich in diesen ausgezogehen
Nabel fort und teilt sich erst dicht unterhalb der Sarnenfacher in anniUiernd senl-:-

recht zun Ursprungsbundel stehende Aste. Eine weitere Gabelung findet bei der
Aufwartskriirnnung dieser Aste statt. Ein Arm zieht sich in die dem Kelchgewebe
gleichende Randschicht (dieser findot seine Fortsctzimg i:r. iiauptnerv des Kelch-
blattes) , der andere spaltet sich unter den "dom Fruchtknoten aufsitzenden" Blii-
tenteilen. Dieser Verlauf der Gefassbiindel in Verein mit einer mehr polygonalen
Zellausbildung in dera ausgezogenen Nabel im Gegensatz zu der fast regelrnassig
rechteckigen in der dem Kelchgewebe gleich^nden Zellage und ferner im Verein mit
einer haufig deutlich sichtbajren Einbuchtung der Epidermis an der der ersten Ge-
fiissgabelung entsprechenden Stelle spricht fur eine Wertung des ausgezogenen Na-
bels als Verbreiterung der Blutenaxe, also als Bltltenboden. Die Einlsuchtungsstel-
le der EpideiTiiis ist im inneren Gewebe haufig durch engluinige Zellen gekennzeich-
net, die mit der Trennungsschicht unterhalb der Bliitenblatter und Filament e ver-
glichen werden konnen. Ausserdem legt das anatonische Bild von Bliiten verschie-
dener Entwickelungsstufen die Arjnabnie nahe, dass Blutenblatter und Antheren
durch strirkeres Wachstum des Blutenbodens an ihrer Ansatzszelle in die Hohe ge-
riickt wurden und auf diese Weise die Einsenkung des Fruchtknotens zustande kara,

Doch liegen hierfiir liickenlose Untersuehungen noch nicht vor. Auf diese Analyse
der Gynoeceum-Elemente wird bei der Anatomie der Frucht Bezug genomraen werden

Auch die Ssjnenanlagen sind bei den einselnen Typen gleich gebaut. An zapfen-
fiJrmig zv/ischen den Sclieidev/flnden des Fruchtknotens hervorragenden Plazenten
sitzen je 6 Camenanlagen, sodass normal 24 Samenanlagen in den 4 Fachern vorban-
den sir.d, ausnaiimsweise bei Mehrfacherigkeit 30 und mehr. Auch weni.^er als 24
Anlagen w.irden gezahlt, je Joch ist eine Typentrntersciieidung darnach nicht mbg-
iich Sogar die Mehrfacherirkeit beschrankt sich nicht auf die hagenbuttenformi-
ge Rote, bei der sie allerdings die Regel zu sein scheint, sondern v/urde auch
bei der grossen Punktierten beobachtet,

3. Fruchtanatomie

.

Im mprphologischen Teil i,vurde der erweiterte Ty'penkreis vor allem nacli den
auffiilligsten !.:erkmalen der Fiiichte, ihrer Farbe und Gestalt, aufgestellt. Die
anatomische Untersuchung knilpft an beide an.

Unter einer Cuticularschicht von verschiedener Starke bei den einzelnen Ty-
pen (bei der Myrtenblattrigen er-eicht sie i? r::ikr.

, bei Apfelfrucht z.B. nur ca.

5 nikr. Dicke) liegt eine kleinselllge Epidermis.
Das Zellumen in dieser Schicht ist em kleinsten bei den %rtenblattrigen und

ninint liber die Punktierte zu den grossfriichtigen Roten in der Querscbnittsbreite
za.

Unter dieser Zellschicht, die durch stark verdickte Llembranen ausgezeichnet
ist, liegt bei den %rtenblattrigen gewdhnlich eine zv/eite, Ilypodem-ahnliche
Schicht mit verdickten Zellminden, aber in imregelmassiger Anordnur.g. Bei den an-
deren Typen ist die Ahnlichlceit mit der ersten Epidermisschicht nicht so stark,
vor alien? sind die Zellv/ande schwacher, aber auch das Zellumen ist grosser, so-
dass die Schicht den 'jbergang zu. Hen v/eitlionigen Zellen des Beerenfleiscbes bil-

Beide SchicL-ten tragen zu der Ausbildung der Beerenfarbe bei, denn in beiden
tritt Anthocyan auf. Die Anthocyanbildung ist bei den einzelnen ll^'-pen vercschie-
den stark, ebenso ist die Intensitat der Farbomg von schwach-rosa bis dunkelblau-
rot verschicden. Am starksten entv/ickeln die l^rtenblattrigen den Farbstoff. Ge-
wohnlich ist dabei die zweite Zellschic:it du.nkler gefarbt als die oberste. In
den roten Typen ist im allgemoinen der Zellsaft homogen karminrot gefarbt, nur
vereinzelt finden sich. dankclblau-rot gefarbte Zellen eingestreut. Die Pur^ktier-
ten fiihren einen gelbbrliunlichen, z T korni gen Irxlialt(5o) und nur in verein-
zelten Zellen beider Schichten helleren oder dunlileren Farbinhalt. In Alkohol
tritt nach anfanglicher Tiefrotfcrbung ein allmahliges Verblassen ein, v/ahrend
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in Formalin fast die naturliche Farbung erhalten fclolbt Die l^rtenblattriger
neliinen dem Alizohol ge£:eritlber insofern ome Sonderstellurrg ein, als sie langere
Zeit an dimlrlerer Farbu-g kenr.tlicli sind und fast gar nicht aaGgezogt-n v:erdev

Auf Schnitten durch in Formalin konsc-rvicrte Beeron ^.rat irt einzeln^^n 2ellen
kornige Zusammenballur^- des Anthocyan-Farbstcffes ein, vvahrend in nichtgefarbten
Zellen helle, durchscheinende Gebilde (33) entstanden v/a:-en, die bei der ersten
Untersuchung ale Starkekcrner angesprochen warden, die aber wedcr mit Jodglycerin
noch mit Jodjodl:ali Starkereakt ion gaben. Offenbar stehen diese Gebilde in nocli
nicht geklarter Beziehung zu der Antfiocyankomelung.

Die Rotfarbnng in Alkohol ist mit der ebenso alien Beerentypen su]comrrenden
Rotfarbung abgenommener, trocken gehaltener Beeron und mit der gleichsinnigen
Farbung der im Freien von Frost beeinflussten Beeron zu vergleicT-.en. In alien
Fallen tritt eine Lockerung des Zollgefuges vmdL des micellaren llGinbrangeftiges
ein, sodass die Rotfarbung durch das Fruchtfleisch allmahlig bis su den Sojnen-
fachern vordringt. Immer fallen dabei dlo l^yrtonblattrigen durch tief dunkle
fast Blaubeerenfiirbung auf

'

Beachtet man, dass das periphere G-ewebe der Fnicht offenbar den "verwachse-
nen^ Kelch darstellt, dann ist nithin (genau kann die Zellabstaoirniing nicht ver-
folgt werden, da bei weitererEntwicklung dsr Fruoht die Identifizier-ung der
Fruchtknotenelenente naoh dem Aussehen der Zellen nicht mehr moglich ist) die
Anthocyanrarbung als Kelchblat tfarbung zu werten Unter dicsem Gesichtspunlct
verlore die Deutuiig der unteren Fiiichtlialfte als Derivat eines vcrbreitorten
Bliitonstiels ihre Berechtigung, wenn man nicht armimmt, dass der Chenij snus al-
ler in dem cngen Fnichverband stehenden Zellen - wie wohl moglich ist - infol-
ge ihrer besonderen Fiinktionen grosse Gleichartigkeit angcnonmen hat, dass al-
so auch die Farbung der "Kelchblatt'^-Zellen unter dem Einfluss dieses Chemismas
steht.

Bei der Eeurteilung der anatomischon Befunde beziiglich der Gestalt der Bee-
ren muss auf die vorher erfolgte Analyse des Gynoeceum::. zuriickgegriffen werden.
Da die dortige Beschreibiir^ (die dem anatomischen Slide gegebene De-itung inbe-
griffen) fiir den Fruchtknoten aller Typen gilt, sird Lageveranderanven ber.timm-
ter Fixpur^I^tc des Pruchtlmotenstadiur.ts leicht in weiteren Stadien der Fruciit-
entwickelung festzustellon. Diese Wachstunsvcrgange, die zu den besonderen Bee-
rentypen gefiilirt haben .

Als Hauptfixpiinkt warden einerseits die Samenanlagen , andorseits die seit-
liche Gefassbundelgabelung, bei der sich das Kelchgefasabu ridel von dem iiaupt^
Strang abzweigt, gCTvahlt und ihre Lagebeziehungen zu einander in den einzelnen
Typen festgestellt. Femer wurde die Lage von Stielnabel und Kelclikronchen mr
Snmenanlago beriicksichtigt.

Allseitiges Wachstum in alien Pfeilrichturigen (Abbild. 24; beschranlct nan
Sich in einem Schema der Wachstumsrichtungen auf 2 Pfeil systems nach Art der
Abb. 25, dann geben die Pfeile die Bauptv/achstunErictLtiaig an) muss su der gleich-
massig runden Bpere der kleinen Roten ^rA der kleinen und *^ro3sen Myrtenblntt-
rigen ftihren. Durch das allseitige Wachst-Tia tritt keine Verschiebung der Haupt-
fixpunlrte zu einander ein,

Leicht verstarktes Wachstum in der Richtung des Kelchkronchens (Pfeil l) und
starkeres Wachstuin in Richtung von Ffeil 6 und 8, das mit Verstark'ang von 3 und
4 kombiniert ist, zieht das Kelclilrronchen leicht miB und verscr.iebt die Gefass-
gabelnjig schrag seitwarts von der SamenarJ.age Es entsteht der Typ der apfelfrli-
chtigen Roten, dem sicli ein apfelfruchtiges V. raacrocarpum ansch'liesst.

Bei starkem Wachstum in Richtung 3 und 4 und ein v/enig verstarkten in Rich-
tung 6 ujid 8 wird ^ie in die Breite gezogene Lilngssclmittform des Tyos der gros-
sen Punktierten verstandlicL„

Alleinige Wachstumsverstarkung nach 2 fiihrt zu. den Birmenformigen, mit Ver-
starkung nach 2 vorburiden nach 1 zu den Hagebuttenformigen

In alien Tyyen liegt, \vio sich aas diesen Bemerkungen und der Abbildung er-
gibt, die SamenarJLage, bzw. liegen die fertig ausegildeten Samen, s?.\%eit sie ncci:
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nicht von der Plazenta gelost sind,, in Hohe des starksten BGerendurchnessers.
An dein Aiifbau der durch das verscliieden verstarkte Wachstym bedingten Typen

sind alle in der urspriinglichen Fruchtknptenanlage mit ihrer "Bliitenboden'V und
»»Kelch"-Verschinelz^ing vereinigten Geweljseleinente beteiligt; selbst die dem Kelch-
gewebe gleicheiide Zone erfahrt eine stark^ Verbrblterung. Hire Lage ist durc]n
den ihr zukommenden Gefassbtrndelzweig gekennseichnet. Ein Unterscliied in den

^

Zellen ist, wie oben schon erwahnt, nicht mehr vorhanden.
Die Bimen- u^d Kagebutten-farmigen ver-ianlcen ihren Stengelnabel-Auszug, wie

aus der^Verlangening des noch ungeteilten Gefassbllndel s hervorgeht , einern r:estei-
gerten /Tachsttun des als Blutenboden gewerteten Cewebselements. In der Fruchtl^mo-
tenanlage ist bei alien Typen der StlQlnabel mehr Oder weniger stark ausgezogen.
Die 5'endena 3ur Vergrosserung des Fruchstielnabels ist also nicht fur besti:iimte
Typen morphologisch im Fruchtknoten begriindet. Vielmehr muss sie mit dem besonde-
ren Chemismus der ICypen msanrmenhangen - Chemisraus im. weitesten Sinne fiir all.3
Auf- Tind Abbau- und damit auch Gestal tungsvorgange in der Pflanze.

Hierzu sei nur noch einmal kurz auf die bei d,er Wertung des Ringwiilstes als
"Kectarium" aufgestellte Parallele hingewiesen. Wenn der Kahrstoffbedarf des An-
droceums boendet ist, ist die Entwickelung im Gyno^ceum noch nicht abgeschlossen
ja es ist aogar mit der Befruchtung eine weitere Verstarkung des Nahrstoffbedar-
fes im Gynoeceum verbunden. Auch we.in die Befruchtung noch nicht eingetreten ist
geht.die Entwickelung des Fruehtknot ens durch Zellvermehrung v/eiter, bis das G^^-'
noeceum seine Entwickelung abgeschlossen hat. Nicht befruchtete Fruchtknoten zei-
gen anfanglich eine geringe Grossenzunalime. (Die sogenannten "partheno carpi schen"
Fruchte waren, im Hinblick auf den Charalrfcer einer samentragenden Frucht als
"zweckloser" Kraftverbrauch, gewissermassen als Degenerationsprodulct desVahr-
stoff-Haushaltes im Gynoeceum, gekennzeichnet durch ein-seitige Beanspruchung
des Fahrstoffstromes in der Fruxht durch ein bestimmtes Gewebe, •za bezeichnen)

Tritt Befruchtung ein, dann hangt die Leitung und Yerteilung des Saftestroms
vor allem von der Samenentwickelung ab, wobei Faktoren wie Anaahl und Grosse der
Samen sowei Schnelligkeit des Sameiireifungs-Prozesses eine Rolle spielen. Wie
weit eine Parallele zwischen diesen Faktoren und dem aus dorn a.natomischen Befund
erschlossenen Wachstum der Frucht bei den einselnen Tyioen durchfuhrbar ist ist
aus den bishorige?i Untersuchungen nicht zu ersehen.

*

4. Ergebnis des anatomi schen Teiles.

Im anatomischen Teil wurden nicht nur quantitativ engumschriebene Merkmale
sondern auch solche, deren Grossen in gewissen Grenzen schwankten, fixiert tiud
bezuglich ihrer Geltung geprilft, ^sodass zur anatomischen Konstanz nicht nur an-
nahernd feststehende, sondern auch Durchschnitts- oder Mittelwerte rezahlt wur-
den

Dabei ergab sich z,T. Ubereinstimmung der ilaupteinteilung mit der Gliederung
nacb mcrphologi schen Befunden, wio die verscbiedenen "Werte der Cutuculardicke
zeigen, z.T. traten geringfugige Unterschiede auf wie bei der Einteilujig nack dem
Auftreten ven Haaren an Stengel und Blatt, v/cbei die kleine Rote wegen des Mang-
els an Stengelhaaren bei 1 - 2-jahrigen Stengeln von der apfel frucht igen und ha-
gecuttenfriichtigen Roten getrennt werden rmisste.

Die nach dem morphologi schen Teil 2 Typen nahe stehende var. micfocarpa
scheint, wenn bei ihr allgemein geringere Behaarung angenommen wird, mit der
klemen Roten zusaimnenzufallen. An der Identitat der var. citriformis mit der
hagebuttenfomigen Roten ist kaum zu zweifeln. Somit bleibt nur die Zuordnu^g
der var. intermedia zv^eifelhaft. Wahrscheinlich deckt sie sich mit dem T^/d der
apfelfrucht igen Bo ten.

"^

Unterschiede der Typen treten auch im Assimilationsgewebe bervor. Die Einte-i-
lung nacb der /jiaahl der Palissadensciiichten deckt sich zwar mit der morphologi-
cchen Gliedrong, aber die Lange der Palissadenzellen differiert innerhalb der
den gesetzten Grundtypen s^ageordneten Kebentypen stark, wobei freilich die Grup>
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pe der ]13yrtenblattrigen grosste Gleichartigkeit aufweist* Eine Besiehung der Pa-
li ssadsngrosse 3ur 31att£:rosse der Typen ist unverkennbar. SIERP (34) scgt "Aus-
sere Ursachen habon auf die Zellgrosse einen grossen T^influss. " "Trotsden ist fiir

die Zellgrosse eines Gewebes einer Spesies ein llittelwert charaliteristisch imd
erblich festgelegt." "Existiert ein UnterGcbied ir der Grosse der Pfljmzen bn\y,

ihrer Organs, so kann er auf einer entsprechenden Reduktion der Zellgrosse, auf
gleichaeitiger Redulction der Zellgrosse und Zellensahl, oder sogar auf einer Yer-
mindrung der Zellenzalil und einer entsprechenden Vergrossening der Zellen beru-
hen." - Auch bei den einzelnen 5?ypen der "Kollektivspezies" Vacciniura Oxycoccus
sind die llittelwerte fur die Zellgrosse charakteristische Bestandteile im Merk-
malskomplex. Mem kann aber nicht allgenein von einer gleichsinnigen Zellvergros-
semng in alien Geweben grosserer Organe sprecben. Die Zellvergrosserung iia Pa-
li ssadengewebe deckt sich z.B. nicht nit der ^ahlenreihe im Durchluftungsgewebe,
die im tlbrigen aber eine Trennung der Typen geatattet. Es diirfte auch schwer fal-
len, die beiden Reihen etwa in Korrelation zueinander und zu einen Aussenfaktor
zu stellen, so nahe der Gedanl^e bei den beiden genannten Geweben liegt.

Auch die blutenanatomischen Befunde sind typencharakteristisch, Dabei ist die
urspningliche Gleichartigkeit der Fruchtknotenanlage bei alien 'J}ypen hervorzuhe-
ben, die flir die Auswertung der typenverschiedenen Fruchtanatomic von Bedeutung
ist. Und gerade die Gleichartigkeit dor Fruchtknotenanatomie, die sich auch in
gleicher Zellengrosse aussert, und den gegeniibor die vorschiedene Zellgrosse z 3,

der Anthocyan-fuhrenden Zellschicht der Friichte beweisen, da der treibende Fak-
tor 2ur Zellvergrosserung bei alien Typen offenbar nicht cine ''aussere Ursache"
ist, dass er vielinehr im Typencharakter, also der physiologisch-chenischen Kon-
stellation des aufbauenden Plasmas begriindet ist

Innerhalb der gefundenen Grenzen erweisen sich die anatonischen Typencharak-
tere konstant, sind also den Typenraerlonalskomplex einzuordnen, der die Grundlage
fiir den Nachweis dor erblichen Konstanz der ^pen bildon soil

V. PHYSIOLOGISCHER TEIL,

Durch die physiologische Analyse gev/innt der Typenmerkmalskomplex, der sich

bisher auf die Befunde der ausseren und inneren Morphologie stiitzte, eine grund-

legende Srv/eiterung Das typenstatistische Problem, das im Rahmen der Spezies die

gestaltliche Typenbreite feststellt, erhalt durch die physiologische Orient ierung

eine stofflichc Erganzung, wenn nicht gar Begrlindung: das noch unerklarte Spiel

der irjnern, gestcltenden Krafte wird exakten Yersuchen suganglich, deren meist
ernahnmgsphysiologische Befunde in Parallel i tat zu denen einer gest altlichen

Statistik gestellt werden konnen. Das ist wichtig, weil die erbliche Konstanz als

Erblichl^eitsproblem eines stofflicherx Pundarnentes bedarf , wobei sie die Beziehung

des Stoiflichen zum Gestaltlichen offen lasst und die gestaltlichen Befunde zu

Kriterien der Individual ident ifis ierung, der Konstanz, benlitzt. Der Begriff der
erblichen Konstanz hat aber nur dann sachliche Berechtigung und steht auf exak-

ter Grundlage, wenn einerseits sowohl bei einem einzelnen Individuum das Gleich-

bieiben eines bestimmten Kerlonals im Wechsel von Zeit und Ort, die Individualkon-

stans, als auch bei einer SiUiime von willkiirlich gewahlten Individuen die Gemein-

samkeit bestiinmter Merkmale und dadurch die Uber-Individualkonstanz festgestellt

ist, und wenn andererscits die Koinzidenz, die Parallelitat oder die kausale But-

ziehunr der gestaltlichen Merkmale zu stofflichen exakt erwiesen werden kann-

Hierzu ist es erforderlich, alle physiologischen Fakta, die eine Art, Varie-

tat Oder einen Typ keimzeichnen, obenso wie die morphologioch-anatoraischen im

Merkmalskomplex zu vereinig-er.

Da in grosserer Anzahl lebend hier nur die im Yorbericht genannten Typen be-

nlitzt werden kcnnten, beschrankt sich die physiologische CharalctsSristik auf die-

se, wobei nur einige auffallige, dem Experiment zrugangliche Erscheinungen in den

bisherigen Unt^rsuchiingen herausgegriffen wurden: die Anthocyanfarbung, die Scle-
rotinia-Anfalligkeit, die Keimfahigkeit der Samen und schliesslich die Erblich-
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keitsrrcme, die ebenfa. ? 3 als phyGiclogisGhes Problem die auf alien ubrigen I.:erk-

:i:-alfiii l^aaierto Uborin-nividiialkonstanz ~ nicht verschieden:;r v/ill]dirlic!i gG^v'iri'' t^v
rcndern im naoh'.vGJ soar stoiilicrien Konnex saelnander stohender Individuer. - zii er-
weisen cucht kacn sie gshcrt ziir.i Horknalskoniplex des Iridividuiuns ; donn o;j i;:t

keine Ursche dcnlcbar, "v/arr-im die physiolO£;iGChen i.md Liorpholc^ische.:. T^ic^^oi.t'xQ ich-
keiten vom el':,erlich?!r. auf das kindliche Individu-.>jn iibergeKon, v/enn wlr i.ns nicht
vorctoil^ri, siy seicn deiu im Zamen aufgespei chert en Plasma inhilrent" (o5), und
zwnr rur im Tiinbliok a-u-i:' sie iot die Uberindividu.ilkonstans willkurlich
^ewilhlter Iniivlduen kausal vcrctandlich. So fiibrt der durch die physiolOj'^ischen
r^eiiuide eiT/eitorte Merkrnal slcoinpl ex aus dem gestaltlich und stofflich fixierten
Individual heraus in den Bereich des "genealogischen Individuujjis" (35) , lOJid es
ist dann Saclie de?.- ordnenden Be^iffsbildung innerhalb des Typenkreisos den Ein-
selvertreter einen durch den Merlanalskomplex und seine Abgrensung geg-entiber ande-
ren Merlaiialskomplexen bestiinmten Kamen zu £,'6'ben. Erst rnitcr diesen VorauG3ot:nin(;-
en kann von einer Berochtigu-ng z.B. der Art- bsw. Varietatsbe2eichnun£; gesprochen
werden, die daduroh begroindete Setsung v/ird, im Gefjensats zur voraus-
setz-mgslosen ;yillkiihr.

1, Die Anthocyanfarbung.
Vacciniuin C2;>-coccus fuhrt Anthocyan-Farbstoffe in den Bliiten, den Frj.chten

lUid. im winterlichen Blatt. Bei der systcmatischen Gliederung des erweiterton Ty-
porJcreises nach auffalligen inorphologischen GesichtspujiLcten warden die Farbenun-
terschiede der Bliiten und Friichte der einselnen Typen zur "Rinteilug heian^^-ezogen.

Die Rotfarbung der Filamente, die L'n anatomisehen Teil besprochen warde, gab
zu ein-r allgemeinen Erorterung der Bedeutung des Anthocyans in Stoffhaushalt
der Bliite Veranlassung. Die Einreihung des Anthocyans in eine Phase des B 1 ti-tenstoffwechsels lasst die Frage offen, ob das Anthocyan ale eih
Glied ciriar Aufbau- Oder einer Abbaureihe fur den G-esai-ntstoffvv-echsel wichtiger
I3eGtar.dteile zu betrachten ist. Jedenfalls tritt es in den Filanenten in einem
bGstinmten StadiuLi dsr Entv/ickelung ira Zellsaft auf, itiuss also direkt oder indi-
rckt dure?! bes-limmte Ernahr^.mgsvorgange hervorgerufen sein und verschv/indet in
oi:-om StadiUT, das durch Stoff-Abbau gekennzeichnet ist, Auffalligor ist diy Be-
^ie}!U}ig^.^u dfcm in der Kalte veranderten. Stofiwechel bei der RotfLlrbung der Blat-
ter z-.i iJcginn des Winters. OTERTOH (36) erwiihnt die auffall ige Rotfarburig- der
30-Auhangc im Ober-Engadin, an dor vor alle;:i 2 laubabwerfende Vaccinien: V. Myr-
tillus und V. u]iginosuin, daneben auch Arctostaphylos alpina beteiligt sind.
'»L1FF (37) unter vielen anderen Andromeda tetragona als Ant:>ocyanpflanze. Das
v.'interharte VacciniunKOsycoccus-Blatt nirrarit ebcnso wie das von V. nacrocarpuui zu
Beginn der kalten Zeit dort, wo es der Belichtung ausgesetzt ist, eine intensiv
brcunrote Farbung an. Bei 0VERa?01I und.WULFF spielt ebenso wie hier bei der natiir-
lichen Rotfarbung der genarj^ten Ericaceen das Licht eine nicht zu bestreitende
Holle. In alien drei Fallen ist ebenfalls die Besiehur^ su niedriger Teoperatur
vTunstritfcen. (mhrend des Winters in Ziimer gehaltene Ballen von V. Oxycoccus
farbten sich nicht; dagegen trat bei einem Ballen, der an 5. August 1920 in Ten-
pe:<»tur von 2-3 Grad Gels. (Kuiilraum des Oppelner Schlachthauses) gebracht und
zu.i- Kalfte abgeblendet v/orden war, bis .Ti.m 10. IX. eine allerdings nicht starke
Rotfiirbung der nichtbeschatteten Halfte ein)

.

Ohne auf die (oft teleologisch gefarbte) Wertung (38) der beiden okologischen
Frktoren Licht und Kalte bei Anthocyangehalt der Blatter nilher einsugehen, werden
sie nur i:?. Hinblick auf die durch sie hervorgerufene Beeinflussung der Stoffwe-
chesl-Vorgange genannt.

Bei den orwahnten alpinen und arktischen Pflans^n bev/irkt offenbar das Anhal-
ten der okologischen Faktoren ifahrend der ganzen Vegetationsperiode eine Umstel-
l^jjig in Stoffwechsel in Penaanenz , wllhrend bei den Pflanzen nit winterhartem Laub
du^ nur in Winter donselben Fektoren ausgesetzt sind, die Anthocyanperiode, d.h.
die Poriode, in dor Anthocyan als Zwischen-, End- oder Begleitprodukt bein Stoff-
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wechsel auftritt, durch die Dauer der okologischen Faktoren begrenzt ist.
Uber die Art der chemischen Vorgange in der Pflanse, die unter dem Einfltiss

spesiell der Kalte steht, liegen zahlreiche Untersuchungen vor (o9). Sie lassen
noch fceinen definitiven Schluss auf die Stellung des Anthocyans in den verander-
ten Stoffv/echselkonplex zu, sodass fiir den Schluss von TISCHLER (40), "dass das
Anthocyan selbst das okologisch wichtige fiir die anderis geartete Regvlieiiiiig der
Nahrstoffe ist" die Berechtigimg nicht eingesehen werden kann.

Soviel steht fest, dass die Bildung von Anthocyan (Anthocyane nicht einheit-
liche Stoffe, nach WILLSTlTTER (41) eine Klasse von Pflansenbasen, die als chi-
noide Oxoniumsalse aufzafassen sind) an eine besondere Konstellation des zellu-
laren Chemismus gebunden ist, wobei dahingestellt bleibt, ob dieser durch einen
von aussen kormenden Anstoss, wie die okologischen Falrtoren, oder eine im Entwi-
ckelungsablauf begriindete Stoffvrechselphase, wie offenbar in den rilanenten mid
den sich allmahlig farbenden Beeren, sListande konrnt, oder bereits in der Organ-
anlage vorliegt wie offenbar bei den rot gefarbten Varietaten (TISCIILER 1, c).

Bei der Beobachtung am natiirlichen Standort am Neuhanmer-Teich wilhrend a.er

Zeit der ersten Proste (1919) -yrarden in der PslrbungsintensitJlt der einzol^ien
Oxycoccus-Typen Unterschiede festgestellt. Darauf baute sich folgender Versuch
auf:.

Kach einem Vorversuch wurden je 5 Zweige der lITeuhanmer-Teich-Typon in ein-
einhalb- und zweiprozentige Rohrsuckerlosuiig und in reines Leitungsv/asser
(gemass OVERTON, I.e.) gestellt, parallel dazu zwei Fomen von V. macro carpu':

I. Yersuch. roines
Wasser

_.
__.^^^

--- =------^
2^

Grosse Myrtenblattrig^
Kleine
Grosse Vv.nlztierte

Kleine »

Kleine Rote

Apfelfrlichtige Rote

Hagebuttenfr. Rote

-

15o Aug. schw.

15. A-ug. schw.

15. Aug. schw.

5.A^-ig. schw.

15. Aug. mittel
stark

5. Aug. schw.

5. Aug. mittel
stark

5. Aug. nittel
stark

15. Aug. init-

telstark
5. Aug. mittel

stark
15.Aug. r,.ittel

stark

5. Aug, schwach
5. Aug. nittel-

. stark
5. Aug. mittel-

stark
15. Aug. stark

5. Aug. stark

Macro carpum-Form I

Macro carpuin-Form II 15. Aug. schw. 15, Aug. nit-
tel stark

15. A..J. Ji.iz-

telstark

Schwach = bei wenigen Slattern kleine Farbstoffinseln
Mittelstark = bei alien Blattem mehr oder weniger

grosse Farbstoffinseln.
Stark = Blatter gleicbmassig geflirbt.
Vollig = Blatter auch unterseits gefarbt.

in reines Wasser, ein-^eineinhalb- und sv/eiprosentige
z\i vmrden die Sterigel ne\i beschnitten,

Beginn des Versuchs: 29. Juli 1920, Ende: 15- Aw"
fiissen Pilzbildimgen an der Flussigkeits-rOberflache z

Der Versuch wurde von 20. August bis 22. Septembe

!?::> Ab und
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v/i 3derhoIt. Ergebr.i s

:

1. Das ? e r h ji 1 t n i s der FarlDungsintorisitaten acr cin.'^elnen Typen v.ar

-iassslbe, aber
2. Die Farbungciriter.nitat an sich war erlieblich schvracher als im Grsten Ver-

Iii reine- Waaser trat keir.e Verfarbimg ein; boide Myrtenblattrige \mu Foith I

ron V. n:aorocs.rpa;u blieben v.'ahrend der ganzen Dauer deo 7crs.ichs ir. all on Cefas-
30i gr'Ln, -oie verblieber. aucl:! lang-er als die bsrcixs £;Gfa.rb-fcen Typen in dor Ver-
3ucIiGfluGGie,keit, ohne z-j. reagieren. Die starkstc Farbung zeigten die roten For-
i::eu THo klcine Rote blieb wenig hintor der apfelfriichtigen ur.6 hagebiTttenroriiii-

^-en ::ariiC'C.

Der Ver^iich erg.at ::d.f.c eins nach Typen bzv/. I^yerigirxxpi^en verschiedezic Reakl-
tion aiif die ZuckerloGung. TUq txjd az.z Suckcrreagens er/rartete* Yarbrec*l:ti on zeig-
te sine dorart nach Typen verschi edene Intcnsitiit , dass sie ir. den CrronL-er. deG
Vcrsuchs don I-brkmalskoi-iplcz der Typen zu^eordnet werdon kann. (Im Hiiiblick aul
diaso Versuche vrjjrden mit PfirsiCasorten - Pfirsich seichtict sicb e-1s hftrbttli-

cher .^rtilocyanbildrler au3 - ahnliche Versuche ar^-estellt, die aber keino I.ntr.c-

cyaiiiarbimg or^^iben, in ihrer Eigenart jedooh. offenbar fiir die ?fircichsorten-
Chs.rrktcrintik AnhaltspjJiicte zu liefern instande sind. Dicse VcrGUcbc uollen noch.

Tortgosotzt werr3en; -ube^r sia ward spater berichtet v/erdGn.) jUs nrosc hervor^elio-

ben A-erden, dass unb^liclitete Blatter der Zweigfe - z.B. die Toile, dio sich ir.

le i wffn-Uii^er. der dickcn Korken befaiidcn, durcti die die Z\,eige in den QefaGGCi-..

fo:-.t^"ehalten vmrden - auch bei den sonGt stark geXarbten Zweigen gr-Lln blieb^r..

Wolche Bedeutung der Anthoqyanfarbung der Zweige in der Hohrsi^cksrlosung
beizjr.ei>sen ist, ^lafiir waren zwei Erklartmgen ma£;lich:

1, Ki-nr.ten die Zellmenbrcnen der Typen verschieden ausgebildet sein, sodaGG
cich DiffereiiiiGn in der Diffusion der Zuckerlosung ergaben, mid demerit sprechond
die Tarburg; 3ich versc}jied.en scbr^ell ausblldete, oder

2. Die vcrschiedene Reaktion hien^jo mit einer entsprechond vcrGc-iiedcnen
Konstitution des Plascias, also des StoffbildLingsaiTparates, susansrien.

Dasc die Myrtenblattrigen sich wie die anderen 'dypeii intenoiv 3.- farben ver-
2.:og6n, envies sich bei Becbachtun^; dor Pllansen am natiirlichen Standort ini Win-
ter: Die SIX Beginn der Frostperiode sichtbaren Unterschiede batten. einer glsich-
niiiGsig bra-tinec Farbung Platz geinacht. Geht schon hieraus die offenbcro Bedeutun^^s-

losi^-eit des ersten Grundes hervor, da die Anthocyanbildun^ als sellularer 7or-
gar^^ - ec bilden sich zuerst aus ein&r oder v/enigen Zellen bostehende Farbinseln
- unter den gleichen r)kologiachen Bedingangen bei alien gleichen -^ellen ohne
Riicksicht auf dis"Men.bran9n gleiche ^aktionen hervorbringen nusste, so erga/.) f^io

Gich noch viel mehr aiis der IIichtf;-irbung der unbelichteten, in den Korken befii^il-

lichcn, den LogiHigsdurchzrag also vor den gefarbten ausgesetsten Teile, - sofern
nicht Licht einen die Parmeabilitat erhohenden Paktor darstellt - vor allorj aber
aus folgenden Versuch:

An natlirlichcn Standort intensiv rot gefarbte Zweige'aller Typen (je 5) und
der bcidon V. oacrocarpuij-Fomen warden ain 4. XII. 20 im 2iiawer in destilliertes
Wasoer 'Ond t.t Herabsetzung der Verdunstung imter eine inner iviit befeucliteten
Filfcriai-paiiier ubersogene Glasglocke gestellt. Dorch diesc Ancrdnung war ziagleic'.

die Belicht\mg herabgesotzt. Z\xr weiteren Kerabsetirjng der Belichturig; vmrdc- das
Material ai^ dtmlcle-eTn Ort - bei Teicperatur von 20-25 C-rad Gels, aufgestollt.

II. Versuch:
12. Xxl. 20. Koine FarbJlnder-inr , beginnende Bntwiokelunr; der Terminalkno-

if. XII. 20. Starke Entfarbung der M^nrtenblattrigen, schv;ac'ie EntfarbvJig
der iibrigen Typen, Trciben mit hellgrtinen Tricben.

2S. XII. 20. Oberste alte Blatter der Myrtenblattrigen und grosscn PunJ-.tie-

rton vcSilig griin, untere nur schwach rot, schwache Entfarbun^;
S.er iibrigen T^'T)on, Font I. von Y. niacrocarpum grdn.

15. I. 2i^ (ir.i5\vischen waren die Versuchszweige der vollen Belichtung



25. I. 21.

Gleisberg, Vaccinium Oxycoccus. 23.

am Fenster und um ca. 10 Grad niederer Tenperatur aus^esetzt
- der Vexsuch war urspriinglich angesetst, van das Treib- imd
Bewarzelungsvermogen der einzelnen Typen festsustellen -) :

%rtenblatterige vollig griin, ubrige Typen und Form II. von
V. macro carp-urn schwach entfarbt.
Alle T.ypep bis auf die apfelfriichtige ^md hagebuttenformige
Hote und Form II. von V. macrocarpiim griin.

Ein zweifer ain 20. XII. 20 angesetzter Verssuch ergab annahernd daeselbo Re-
sultat.

So wenig also die F a r b u n g be i der l^yrtenblattrigen nach Aufnahne von
Rohrzuckerlosong erreicht wurde, so schnell trat in destillierter^ Wasser die
E n t f a r b u n g ein. lage die Schnelligkeit dor Farbung bcw. der Entfarbung
an der diosmotischer Fahigkeit der Kerabranen, dann miisste der zweite Versuch
ebenfalls eine loj^igsamere Farbanderung bei den Ilyrtenblattrigen efgeben.

Dagegen ist bei Verschiedenartigkeit des Zellir.haltes, bzw. verschiedenarti-
gen chemischen Vorgange in Zellinhlat der langsainere bzv;. schneller Eintritt der
Farbung im ersten und die schnellere bzw. langsaraere Entfarbung iro zweiten Ver-
such verstandlicb. Danr> wird auch der Intensitatsunterechicd des urn einen Ilonat
spater angesetzten Vergleichsversuchs beim ersten Versuch verstandlich, da in-
zwischen in den Slattern Umbildungen vor sich gegangen sind. Es handel sich of-
fenbar, wie besonders aus diesem Vergleichsversuch hervorgeht, un ein qiiantita-
tiv verschiedenes Auftreten eines bestiimnten Stoffes odor von Stoffen, die hem-
mend Oder fordernd im Anthocyanbildungsprozess auftreten.

CZARTKOTVSKI (42) kommt in seinen Untersuchungen iiber den Einfluss von Stick-
stoff auf die Anthocyanbildung von Tradescantia-Arten zu dem Schluss: "Der Stick-
stoffmangel in der Llineralnahrung der griinen Pflanze ruft immer die Anthocyan-
bildung hervdr" und WULFF (37) sagt uber Stellaria longipes Gold, (und abnlich
iiber Poa pratensis) : "Wahrend Exemplare aus den mit Vogelexfcrenenten gediingten
Xokalitaten immer rein hellgrun waren, zeigten dagegen Individuen aus trockenen,
mageren und exponierten Standorten inmer eine auffallende rotvioletto Farbe."

Diesen Bcfunden entsprechend wurde am 4. XII. 2C ein Parallelversuch zu dem
zweiton Versuch (mit destilliertem Wasser) mit 0,1^ Kali salpeter-Losung bei
sonst gleicher Versuchsanordnung angesetzt. Ergebnis:

12. XII. 20, Dasselbe wie in destillierterj Wasser,
15. XII. 20. Starke Entfarbung aller Typen,
5. I. 21. Alle Typen grOn.

Daraus scheint fur die Typenunterschiede hervorzugehen, dass sich einerseits
(Versuch I) in den Myrtenblattrigen Stickstoff in einer Form im Zeilsaft oder im
Plasma befindet, welche die Anthocyanbildung verhindert, ajidererseits (Versuch
II) Stickstoff; bei dem Treibprozess schneller in diese Form ubergefiihrt wird
und dass dies bei den anderen Typen Jewells in entsprechend geringerem Masse'der
Fall ist.

Um auch bei der Rotfarbung auf Grund von Rohrzuckerlosung (die ja nicht un-
bedingt in derselben Weise wie die naturliche Rotrdrbung erfolgen muss) die Be-
deutung des Stickstoffs zu erweisen, wurde am 27. I. 21 ein dritter Versuch in
fclgender Weise angesetzt:

In 4 Reihen je 2 Zweige nit vollig grunen, oberseits roten und beiderseits
roten Slattern von jedem Typ.

III. Versuch:
1. Reihe: in Leitungswasser.
2. " in 0,1^ Kalisalpeter-Losrung
3. " in 2^ Rohrzuckerlosung
4. " in Losujig von 2^ Rohrzucker und 0,1^ Kalisalpeter.

Dieser Versuch bestatigte die die Anthocyanbildung verhindemde Wirku.ng des
Stickstoffs. Schon am 3. II. 21 v/ar eine Rotfarbung der grunen Zweige der drit-
ten Reirie nit Ausnal:mie der Myrtenblattrigen in Gegensatz zu den andern Pei^^en zu
bemerken.
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"bemerken.

Pie Rotfarhurxr- tritt sowokl im Rohrs^uckerverouch v/ie am iiatiirlic'ieri Standort

ETuerst in eirizelnei^ Zollen, dann in Zellgruppen der obersten PalissadenGc'iicht

,

rruletst in der gcnzen Schicht auf und kajin sich auf tiefore Zellschiohten, v/ie

auch aiif die subepidermale Schwamniparenchymschicht der Blattimterscite ausbrei-

ten. Es handelt sich also bei den Unterschieden ira Anthocyangehalt vor alien iim

eine besondere Konstellation im Assimilationsapparat der einzelnen Typen. Offen-

bar lie^en ahnllche Konstellationen auch bei andern Antliocyanbildnern vor, denn

OVERTON (06) trennt inbesug aiif die Zuckerrealrtion die Pflansen, "deren Rotfar-

bung unter natiirlichen Verhaltnissen auf den Auftreten von rotem 2ellsaft in den
MesopbYllzellen beruht", von solchen, "deren natUrliche Rotfarbung (etwo. iir.

Kerbstj der uegenwart von rotem Sellsaft in den Epiderraiszellen ;ju vordaril^en ist"

-and sa£^t, ds.ss'allein die erste Gruj-pe auf Zuckerlosung mit AnthocyanfMrbung zu.

reagieren scheins.
Sicherlich erfclgt der Vorgang der Antliocyanbildung im Pflan.'3enreich nicht

einheitlich nach demselben Plane, Selbst in derselben Pflanse rnogen an verschie-
denen Stellen verschiodene cheitische Poraesso verantv/ortlicn sein, v/ie bei V.

Oxycoccus in den Bliiten, den Friichten und den Slattern, ja vielleicht sind die
Anthocyene der einzelnen Organe nicht dieselben chemischen Individuen. Dass die
einzelnen Typen in den Bliiten und durchaus nicht gleichsinnig (Myrtenblattrige
s.B. mit hellrosa Bliiten und dunkelblauen Beeren! ) in den Beeren verschiedene
Farbintensitaten aufv/eisen, dass auch die Farbung im Assimilationsapparat nit
verschiedener Schnelligkeit und Intensitilt auftritt, zeigt, dass bei den einzelnen
T;y''pen ein verschiedener Stoffbildungsapparat vorliegt, zeigt also, dass die Ty-
pen ernahrungsphysiologische Besonderheiten aufweisen, die, wenn sie auch als
chemi^cher Komplex im eirjtielnen noch nicht ergriindet sind, durcb die inthocyan-
farbungs-Verscl- iedenlieit doch sichtbar in die Erscheinung treten.

Anthocyanfarbungs-Unterschiede einzelner Arten derselben Gattung v/erden sel-
ten erv/il'.int. ITach OVERTON ist z.B. die rotliche Earbung bei Utricularia vulgaris
"meist starker ausgepragt ale bei U. Bremii und U. minor" und gegenliber Lemna
minor und L. trisulca ist Spirodela polyrhiza durch unterseits rot gefarbtes
Laub und rote Wurzseln ausgezeichnet , - ein Unterschled, den OVERTON auf Fehlen
von Gerbstoff bei den Lemna-Arten urid Auftreten von Gerbstoff bei Spirodela zu-
ruckfiihrt. Auch WULFF (37) bringt Bei spiel e von Farbungsunterschieden z.B. bei
Saxifraga-Arten.

Fur die roten Rassen kor.a:it TISCIILER (40), der sie als Winter-barter als die
giitnen bezeichnet, zu dem Schluss: "in den roten Rassen sei das Plasma in den
Zellen der uberwinternden Organe besser geroahrt und damit - auf eine uns nicht
naher bekannte Weise - widerstand sfab iger gegen die Xalte geworden", Dabei denl^:t

er vor allem an eine stoffspeichernde Wirlcung des roten Farbstoffes. Doch konnte
auch die dauernde Anthocyanfarbung nur als ausseres Zeichen einer bestimmten,
chemischen Konstellation des Gesamtplasmas betrachtet werden, die auch ohne die
bkologische Wirkimg des Anthocyans, besonders seine Stralilenabsorption (STAIIL,

38) zu einer starkeren Plasmaanreicherung fLihren konnte.
Abgesehen von der Bedeutur.g, die das Anthocyan fiir die Pflanze gev/innt, wenn

es einmal vorhanden ist, - als Inhaltsstoif mit physikalischen und chemischen
Komponenten muss es im inneren und von aussen wirkenden plriysikalischen und che-
mischen Kraftespiel eine eben diesen Komponenten entsprechende Steilung in der
Pflanze einnebmien - ist es als typisches Ergebnis einer typischen eaktion auf
bestimmte, vielleicht ^e nach dei' Anthocyanen verschiedene Stoffwechselvorgange
in der Zelle zu betrachten, bzv/. auf eine individuelle oder spezifische Plasma-
konstitution als eigentlichem Sits dieser Stoffv/ecbselvorgange.

Mi thin wr'.re der Stoffbildungsapparat der 0:c7CoccuB-T;^rpen v/ie der der macro-
carpjm-Pomien verschiedenartig aiisgebildet . .
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2. Die Sclerotinia -. Anfalligkeit.
Sclerotinia Oxycocci Wor. (43) ist an.f dcin rleuhar-ierteicb-Areal in beschrank-

ten Dezirken verbreitet. Diese deepen sich mit den Vorkoimier. vor alien der klei-
nen j>an]ctierten un.-] ha^-ebuttcr^orr.iir^Gn Roten. Auch die kleine Rote zei^t eirien,
wenn auch nur sporadischen Befall, der aber entsprechend der Grosse der Wuchs^.e-
biete der o Typen im Present satz eri.eblich ^©{^Gnuber den verhaltnisnassig kleiner
Flachen der ha,c^ebuttGnformigon Roten und der kleinen Pv.nlrtierten surlcksteht.Bei
systematischeni Absuchen des iLartofprai^hierten Llborstreifons, bosondcrs im Fruh-
jahr 1920, wobei auf des Vorkonmen dor auff-'illigne Apothecien £;eac'.tet v/urde,
konnte der Pils bei keiner der andern Typen fentcestellt v^erden. Wohl aber cr-
v/icG sich bei mikroskopischer bntersuctrang der v/eisse Inhalt der Somenfachor dor
kleinen Punlctierten, von don jode Bocre crfvllt imd dor ir, Vorbericht als becon-
ders auffall iges I.rerkrnal bcseichnot v/orden v/ar, ols das I.Iycel von Sclerotinio
Oxycocci. Es wurde schon cesagt, dass der llyT) der kloincn Punlcierten einen krank-
haften Eindruck macht. Offenbar handolt es sich bei dieoem Typ, - der iibrigens
auf dom Neuhaj:raerteich-Moor nur an einer abge2:ren.^ton Stelle vorkoin::it - un ein
durch dauernden Parasitismus erzeu^^tes Degeneratiosprodukt. Der Typ ware also
vor allem unter diesern ^esichtspunl:t su bctrachtcn und von der Behandlimg im Zu-
sammenhang mit den andern T^'-pen aus:raschalten.

Zur endgiltigen Entscheidun^ der Anfalligkeitsfrag-o fehlen noch exalrte Infek-
tionsversuche, die erst dann du^-chgefiihrt werdon sollen, werni aus Sanon gesiich-
tetes Material der I^en und von Vacciniun; macrocDTpun vorliegt, das gleichen
Kulturbedingungcn ausgesotnt war. :;::s bleibt somit auch dahingestellt ,"ob die sehr
Starke Anfalligkeit der kleinen Punktiertcn und der hagebuttenfrilchtigen Roten
und die grosse Anfallifiieit der kj einen Knten r.n natiirl ichen 3t' ndort auf in den
T.^/pen begriindcton phy siologischcn "Kioinonieri, also z V. . plasrna-chcrnir.cr.en Unter-
schieden berLiht(v/as v/aariiclieinl i cl. r,t.) , odor cb violloici.t -.s-.c ^:crp'iolc;-iGCl;e

Besonderheiten dafdr verantwortlicii go::;ac^-i; v/erden rrdssen.

3. Die Keimfahi£,;keit der Samen,
Im Vorbericht waren die Gewi chtsunterschicde vollentwickelter Sarncr; dc-r oin-

selnen Typen bereits ar^gegeben. Es stand z\l erwcrten, dcss sich bei verhilltnis-
milssig grossen Differensen im Gev/icht -• ein 3':me der grossen Il^^^rtenblattrigon
wog 0,93, der grossen l\irJ^tierten 0,30 irig -, also Differcnnen in der Mengc^der
bei der Ileinnmg alctiv und passiv wirksanen Stoffe auch Verschiedenheiten in der
Keimdauer und Keinintensitat (KeimdnuGr -- .^ci": vcn der Aussaat bis zj.r crsten
Keinrung; Keirriintennitat =: Xeinannahl ])r .' .-. :'. ii dor Keinperiode) ::ei^-en v/'r-

den. Zu den Koiniversuchen warden nur vo : _ .
;

, frinch den Beorei: ontr.om-
mene Sanen ausgev/n.hlt. Es war rn.-L.no^a-c ; , coi';noton Hcdin-ungcn zv.'ar

Keimdauer und -Intensitat verschieden, l- cc^J , riic : Kcii-icaiil cher bei alien
Typen annilhornd gleich gross sein v/lr:le.

I. Versuch: Am 5. XI. 19 warden je 50 Smon allor liouhanrner-Teic i-II^pen (bis
a\if die kleino Panictierte, von der Jie f"J.r Ilci-ivercrc ;e notige Zall von Sar.ien

nicht 2u beschaffen war), in Petrischalen a:;Ggelegt und am Fenster aufgestelit;
eine Reihe ?uf sterilem Torfmall, in sterilen Schalen, mit dentilliertem Wasser
befeuchtet; eine andere Reihe auf ;ieideerde ir. r.icht vorbereiteten Cchrlen, mit
Leitungswasser befeuchtet.

Bis sum 1, XII. 20 war in den c>clia]~- - -^ -. ^.-,.,,ii vci^ Same gekoimt, in der
zweiten Reihe keimtc je ein Game von --^ :r Roter fSf;. XI. 19) und
grosser ilyrtenblattriger (10. XII. 19). ..on waren bei ilbschluss

des Versucbs (1. XII. 20) nicht mehr kei

II. Versuch: Je 200 Sonon in grocEe L.cr,aicr: r.ui heideorde aungele^, mit
Leitungswasser befeuchtet (siehe Tabelle auf Seite 26).

Ergebnis-: 1. In der P^eiLidauer steht hagebuttonformi^e Rote an erster Stello:
die ersto Keinr-ing erfolgfce 19 Tage nach dor Aassaat. .-n Ictntar Stcllc cteht die
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grosse Punktierte (mit 46 Tagen)

.

2. Sowohl grosse ityrtcnblattrige wie hagebtKttenfdrmige Rote hatten 2 oxmiihernd

durch denseXben Zeitraum getrennte Koimperioden. Die zweite lag etwa 1 Jahr nach
der Fmchtreife \md war bei belden die langere, Ihro KGinintensitiit ict gcrin^jer

als die der erst en.

Aussaat 4. 3

Keimperiode

, 20.. Or. i/^jrrt.

I; 8.4.20
bis 4.5.20
11:20.10.
20 bis 4.

2. 21

Kl. I^^rt.

19.4.20

Gr. PanktT

19.4.20
bis 10.5.

20

Kl. Rote

5,4.20 bis
15.5.20

apfelf. R.

3.4.20 bis
19.4.20

hageb. R.

I: 23-3.
20 bis

4.5.20
11:26.10.20
bis 25.1.21

Keimzahl I: 22
II: 27

1 22 11 18 I: 25
11:15

io I: 11
II: 13,5

0,5 11 5,5 9 I: 12,5
II: 7,5

3„ Bei den Typen mit nur einer fiir alle fast gleichseitigen Keimperiode ist
keine Relation der Xeimdauer sur Samen^jrosse ersichtlich'.

4. Samengewichts- (l) und Keimsahlreihe decken sich nicht. Allein die grosse
llyrtenbltittrige nit dem grossten Sanengewicht besitzt auch die grosste Keimzahl.
Dagegen steht die kleine Myrtenblattrige mit 0,5^ erheblich gegentiber ihrer Ge-
wichtssahl zurlick.

Das Versuchsergebnis gewinnt an Bedeutung beim Yergleich mit Keinrangsbeobach-
tungen an natiirlichen Standort. Es zeigte sich, dass

1- Die Samen erst tief im Moos keimen, Vaccinium Oxycoccus also offenbar ein
Dunkelkeimer ist,

2. vorjiihrige, noch rotgefarbte Beeren nie. gekeimte Samen aufweisen,
3. in tieferen, fast das gan^e Jahr unter Wasser stehenden, vertorfenden Moos-

schichten in vollig verrotteten Beeren die Keimung erfolgt,
4. die grosse und kleine %rtenblattrige und hagebuttenfriichtige Rote (Eeeren

aus Iloosschichten unter reinen Parsellen dieser Typen) durchschnittlich 5 ergrii-
nende Keimlinge enthielten, die anderen ca. 2-3 (von Apfelfrucht konnten geeig-
nete Friichte nicht gefunden werden)

.

Danach ist das Ergebnis des zweiten Versuchs nur durch Einfliisse des verander-
ten Keimbettes ujid der besonderen okologischen Faktoren im Zimmer zu erklaren und
hat mit der fiir ein Moor natiirlichen Keimfah'igkeit der Typen nicht zu tun. Die da-
bei erheblich abgekiirzte Keimdauer lasst auf eine Beschleunigung der Keimungsche-
mischen Vorgange im Samen schliessen., Dass nur eine beschrankte Anzahl von Samen
jedes Typs den besonderen auf die uragestellten Verbaltnisse reagierenden Chemis-
mus besitst, zeigen die herabgesetzten Keimzahlen innerhalb der Typen.

ITebenbei mag im tiinblick auf die unter veranderten Keimbedingungen, besonders
veranderter Lichtwirkung erfolgende Keimung an den teleologischen Gesichtspunkt
erinnert werden (dem im iibrigen theoretische Bedeutung nicht beigemessen wird)

,

dass die Verbreitung der V. Oxycoccus-Samen durch Vogel auch andersartige Keimbe-
dingangen zu schaffen vermag, wodurch. s.B. die lichtkoiraung auch unter natiirli-
chen Verhaltiiissen nicht ausgeschlossen ware.

Die Tabelle auf Seite 27 stellt die Keimprozente im Versuch und unter den Be-
dingungen des llocrs einander gegenubcr und in Vergleich- zu der durchschnittlichen
Anzahl keimfahiger Samen pro Beere jedes Tjrps.

Zur Analyse der Keimbedingungen von Versuch II. sind am 10. X. 20 mehrere Pa-
rallelversuche begonnen worden, urn unter AusschaXtung anderer Poktoren., sJB- die
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Ceimung herunende oder fordernde Wirlamg des Lichtes, der Fr
3, des Wassors, -/or. Bakterien und Pilsen (vergl. Ycrsuch I.

Typus
"

''^iurc^.sci:nittl. AeimT)roserit Koi.7iprc2ent

Janenanzahl Verruca II. auf Lloor.

Kl. I'yrtenblattri£:e 2,8 0,5 96,0
Gr. 9,5 24,5 53,0
Gr. JAiiiktierte 8,01 11,0 32,5
Kl. Rote 5,2-6 5,5 50,0
Apfelfr. Rote 10,9 9,0
liD£:ebuttenfr. Rote 8,8 20,0 56,0

Torf ! ) etc. zu erweisen. Hier gerriigt die Feststollun^-, dass iiberhaupt eine v
schiedene Reaktion der ein;:elnen 1}y-pen auf eineij gleicher Bedinf^an^^skomplex
liegt, Ginerseits den des II. Versuchs, andorerseits den des Moors.

4. i e c h k e

Die bisherigen Erorterungen, die, iiber den Hchmen der alten Artdia^jnose fiir

Vaccinium Oxycoccus hinausgehend, den Ivlerkraalskomolex dor einselnen Typen aus

morphologischen, ariatomischen und physiologischen Bestandteilen fornten, gestat-
ten nicht mohr von einer Spesies.V. Oxycoccus schlechthin zu sprechen. Han korji-

te sie als Kollektiv-Spezies beseichnen, frellich nur in dem Sinne, dass die Spe-
sies mehrere Gruppen in gevvissen morphologischen, anatomischen und physiologi-
schen Charakteren typisch verschiedener Individuen iirafasst, die- diirch die ucpr-
iingliche Artdiagnose nicht identifizierbar sind, sodass die alte Art V. Oxycoc-
cus tatsachlich ihre eng -umschriebene Eerechtigang verliert, so wie die von ihrer
Diagnose abgeleiteten Varietaten. Es ist aber nach den bisherigen IJntersuchungen
nicht raoglich, zu entscheiden, welcher der Typen als TTrtyp aufzufasson ist, eben-
so wie die Begriffo x^ehentyv uxd Gmndtyp nur Ordnung-sbegriffe bleiber., da ihre
eventuGlle Berechtigung noch experiment ell begriindet werden mass.

Die drei Fragen, die schon irn Vorbericht benihrt vmrden und die die ilaupt-

fragen der weiteren IJntersuchung bilden, niissen nunraehr gostellt v/erden. Handelt
es sich ujn '/lodifikationen, also nicht erbliche Abanderungen von einer Grundform,
Z.3. Produkte ausserer Einfllisse, un Kombinationen, d.h. erbliche Kreusungspro-
dulrte zweicr oder nohrerer verschiedener Torr.en, etwa einer nacrocarpun- und ei-
ner Oxycoccus-Urform oder verschiedener Oxycoccus-Fornien allein, oder ^on Kutati-
onen, also erbliche nicht auf Kreusung beruhendc, vererbbare Abandcri-^ngen? Die
BeantVv'crtung diescr 3 Hauptfragcn allein kann liber den sexuellen Wert der l^ypen

entscheiden ^md mirde eine verwandtschaftliche Gliederung errnoglic'i en, die sic':

auf der stofflichen Uberindividualkonstanr; aufbaut. Alle 5 Fragor: kcnnen-nur
durch Zuchtungsversuche und Zuordnung der Zuchtergebnisse z^.i oincr:: 1!y- cntsprec-.-

end ihron Merlanalskoi:iplex gclost v/erden.

In okologischen Toil is.t ;r;/ar or-^viescn v/orden, dass die ^: :rots

in bestinimter Weise veranderter Beding.mgen konstant bliebor.

,

der jeweils gewa.hlte ncue Bedingsungskomplex die Gewahr ^u b: .ass

im Falle des Vorliegens von Modifikationen entsprechende Ur.-:for::-::.nv;:or. cir.treten

wiirden, ist da^it, dass die Umfonrningen nicht ointraten, doch nocL nic.'-it bewie-
sen, dass die Typen tatsachlich keine I'odlfikationen darsfcellen. Fs wMre viel-
mehr moglich, dass nur die Bedingung nicht gefiinden \vurde, deren Abandeining eine
Reslction orzielt hatte, und iiberdies dtlrfte erst die Eealction der liaclilcoinnien

auf die veranderten Be^Ungangen fiir die Beurteilung, ob eine !,Iodifikation vor-
liegt, massgebend sein. Die Wahrscheinlichkeit jedoch, dass es sich um Modifika-
tionen handelt, ist nicht sehr gross, ziunal die Typen an weit voneinandsrentfern-
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ten, nach ihren geologischen, also letsten Endes physikalisch-chemischen Falitoren

ganslich verschiedenen Lokalitaten -umtermischt vorkonirien, wie bei BesprGchiir.^ der

geographischen Verbreitung der Typen bereits gesagt warde. Und doch ict elne end-

gilt ige Stellungna'hrne erst moglich, wenn das Argument der Erblichkeit entGChie-

den hat.
Erweisen sich die d^^pen als erblich, dann blieben nur die Mogliclilceiten: Koir.-

bination oder !i^atation Oder Kombination nach vorausgegangener Mutction. Es ist

zweifelbaft, ob derart eine Aufklaning aller Typen moglich ist, jedenfalls aber

waren durch die be^^-usste Ziichtung, falls es sich nj:i Populationen handelt, reine

Linien festsustellen. "Durch deren Kreuzru.ng untereinander and mit V. macro carx^ur;;

ware dann jeder T;^^ klinstlich nen zu schaffen, also es v/are historisch zu erwei-

sen, ob diegesetsten Grund- bzw. Nebentypen genotypisch begrindet sind.

Das Hauptraittel der Ziichtung in diesen Sinne ist die kiinstliche Befruchtung
imter Ausschaltung der durch natiirliche Bestaubimg gegebenen Fehlerquellen.

a, Bestaubiingsversache.

Als Material fur die Bestaubungsversuche dienten die im Gewachshaus (Kalt-

haus) verpflanzten Typenexemplare. Auch bei den ini Freiland in Gartenerde lailti-

vierten Pflanzen warden Vers^-iche angesetzt. Infloge der schlechten V/itteruiig v/ilh-

rend der Bliitezweit verdarben jedoch die Bliiten in den Umhlillungen.

Die Lage der generativen Organe in der Bllite zueinander ist durch das dichte
Anliegen der Filaniente und der Ausschiitterohren in enger Rohre um den Griffel
gakennzeichnet (Abb. 25). Knospen und anfiinglich auch die Bluten sind hangend

.

Erst spater (auch wen?: keine Befruchtung erfolgt ist) richtet sich. der Pruchtkno-
ten auf. In der Knospenlage sind zwar die Offnungen in der Ausschiitterohre (cf.

oben, Seite 13) schon gebildet, aber die Pollentetraden sind noch feucht wad
ballen sich in den Antheren, sodass sie nicht herausfalien konnen. Nur durch
starken Druck auf d-^ e Antheren kann 'man sie in die Ausschiitterohre zv/iingen, wo
sie aber auch, offenbar infolge der ihnen anhaftenden Peuchtigkeit , hangen blei-
ben. Die Petala rollen sich ungefahr am 5. Tage nach dem Aufbluhen riiclomrts ein.

Vorversuch; Am 14. IV. 20 kamen Pflansen der Grossen l\irJi;tierteii, die iiber

Winter im Ziinj:ier und za Beginn der warmen Pruhjahrsperiode 1920 im Gewachshaus
aufgestellt waren, zur Bltlte. Um die Empfindlichkeit der Oxycoccus-Bliiten gegen -•

voraeitiges kiinstliches Offnen der Knospen und s^gon Exstirpation der Antheren
zu priifen, warden in je 10 Bluten, die noch im Knospenzustand in Watte-verschlos-
senen Glasrohrchen eingeschlossen worden waren, unter Beachtung aller Vorsichts-
nassnahmen:

1. Selbstbestaubimg erzeugt durch Abstreifen des noch feuchten eigenen Pollens
auf die Narbe nach Exstirpation der Antheren im Knospenzustand dicht vor dem Auf-
bluhen (durch Aufblahen der Petala gekennzeichnet)

,

2. 2fachbarbestaubung nach vorherigem Entfemen der Antheren im Knospenzustanl
(wie 1) mit feuchtem Pollen einer anderen Bliite (nicht derselben, sondern einer
anderen Pflanse)

:

a. so fort nach der kiinstlichen Kno spenoffnung

,

b. nach ca- 6 Tagen (ungefahr die Zeit, die normal bis zum Umrollon der Petala
verstrichen ware. Das Umrollen erfolgte auch zu. derselben Zeit)

,

3. Selbstbestiiubiuig durch Ausschlitten des trockenen Pollens auf die eigene
Karbe r^ch natiirlicher Offnung der Bliite und Zuriickrollen der Petala,

4. Nachbarbestaubung durch Ausschutten trockenen Pollens einer mit zuriickge-
rollten Petalen aufgebliihten Bliite auf im ICnospenzustand (wie l) der Antheren
beraubte BHite. (Nebenfragen , wie Emprdngniszeit der ITarbe, Wirksamkeit des rei-
fen Pollens benachtbarter Bliiten derselben pflanse u. a. warden zunachst nicht
beriicksichtigt.)

Um zu verbiiten, dass durch 7/achstumskoirT)ensation eventuell die freindbestaub-
ten vor den selbstbestaubten Bluten oder umgekehrt, die sich natiirlich offnenden
vor den kiinstlich gooffneten und der Antheren beraubten oder urngekehrt in's tjber-
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£;ewlcht konmen und der infolge minder gliicklicher plasmachemischer Konstellation
weniger entwickelungskraftigen Anlage alle llahrstoffe entziehen konnten, warden
die versciiledenen Besta-abungsniodi an getreniatei: Pflanzen vorgonorraen mit folgen-
den Ergebnis:

p7ertroc]:nen der Bliiten luirz naca, auch vor deni Ziiriickrollen der
2u 1. ^ Petala, mit einigen Ausnahmen, bei denen ein goringes Schwellen
" 2. a & b. \des Fruchtknotens eintrat.

fITormales Abbliihen nach durchschnittlich 15 Tagen ; anfangliches
Schwellen des Fruchtknotens, bei 3 Bliiten Gtarkeres Schwellen mit
dem Anschein von Fruchtansat:: ; dann Vertrocknen, vom Fr-achtston-
gel be{jinnend.

{Normales Abbliihen tiach durchschnittlic'-i 15 Ta^^en, Fruclitojisats
bei alien bestaubten Bliiten; sixlter krafti^^e ilntv/ickelun^^ der
Friichte.

Der fiir die Ernahrungsphysiologie der Bliite bedeutsarr.e Ein^^riff der Antheren-
Exstirpation schadet der Weitorentwickelung der Bllitc also nicht erheblich: Frei-
lich wenn die Bestaubung nicht sugleich einen Anrei.^ zu. starkerem Kahrstoffsu-
strom bietet, tritt die sonst nomale Fruchtkno tense hwellun^r selten ein. Der ver-c
starkende Anreis erfolgt aber nur dann, wenn vollentwickelter, trockenor,
f r e m d e r pollen auf eine vollentwickelte Narbe gelangt, wodurch eine Be-
fruchtung mit Umstellinf; der plaGma-chemischen Konstellation ::u neuem Wachstum
ersielt wird. Bei Selbstbestaubung erfolgt zwar anfanglich noch ein normaler
Hahrstoffzustrom, der - ohne die Storung durch Entfernen der Antheren - ein Yer-
dicken des Fruchtknotens bewirkt (vergl, Seite 17), aber die Selbstbestaubung
vermag nicht die neue ernahrungsphysiologische Konstellation im Fruchtknoten zu
bewirken, die z^m Fruchtansats ftlhrt : im generativen Apparat fehlt offenbar eine
Plasmaverschmelzuiig rait einem fiir die Nahrstoffrichtung zuun Frucivtknotcr. gansti-
Qen recultierenden Plasma. Ob tatsachlich bei Selbstbe3taubu.'ig iibarhaupt keine
Verscimeizung, also keine Befruchtung orfolgt, konnte oirivvandirei noch nicht er •

wiesen werden, Ein Eindringen des Pol lenschlauch s in die i^Tarbe erfolgt ab und
zu, verciutlich erlahmt die Wachstumsenergie des Pollenschlauches noch innerhalb
des Griffels

Fiir den Ilauptversuch mit alien Typen ergaben sicb darnacl: folgende Richtli-
nien: Burchfiihrung einerseits der Selbstbestaubung nach naturlichem AuJTbluhen
uiid Zuiiickrollen der Petala, andererseits der Nachbarbestilubung ^nit Pollen aus
natiirlich sich offnenden Eltiten (mit zurtLckgerollten Petalen) nach Antheronex-
stirpation in Knospenzuctande, aber erst nach. dem Zuriickrollen der Petala, bri-
des an getrennten Pflanzen.

Nach diesem Plan wurde vom 20. bis 27. Y. 20 unter Anwendv-ng aller Yorsiclits-
massregeln des Vorversuchs die Bestaubung von je 2 mal 10 Bluten der beid^n Liyr-
tenblattrigen, der grossen Punktierten imd der kleinen Roten, von je 2 mal 5
Bluten (bei dem geringen Blutenansatz dieser Forraen standon nur v;e<]i^-, Bliiten
zur Verfiigung) von apfelfriichtiger 'Ond hagebutt enfiiichtiger Roten und des un-
gefahr 3 Wochen spater bluiienden V, macrocarpum durchgefiihrt

-

mirchgehends starben die selbstbestaubten Bluten allcr Typen , desgleiche-
von Y. macrocarpum iiach geringem Schwellen des Fruchtknotens ab, die fremdbe—
staubten - die Bestaubung geschah als llachbarbestiiubung nur innerhalb der Ty-
pen - setzten FrUchte an, die sich bis auf wenige, die offenbar boim Entfernen
der Antheren z-usehr gelitten hatten, normal entwicko] ten. Der Samengehalt hielt
sich ungefaKr im Ihirchschnitt des Typ^

Somit ist erwiosen, dass Geitonogamie bei Yaccinii^n Oxycoccus und Y. macro-
carpum mindestens sicherer zum Erfolg ftlhrt als Autogamie, wenn nicht das Srgeb-
nis der 65 norraalen Selbstbestaubungen liberhaupt gestattet, Autogamie fiir vol] :g
erfolglos au erklarem.

Der Rest der Bluten jedes Typs blieb vQllig unbehandelt utid wj,rde 'bezaich-
net. Ein grosser Teil dieser Bliiten entwickelte Friichte. Wie\st bei die sen die
Bestaubujip^ erfolgt?
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t. Bl-iiteribiologische Becbachtungen.

Ini Begiim der Bliiteseit imterscheiden sich die Typen ain natiirlichen Standort
aiiffallig, v/ahrend sich der Unterschied iiu Gewaciishaus verwischte: Zuerot bllihcn

diG llyrtenblattrigen, dann folgen siemlich gleichseitig die Roten iind zuletzt die
pumlctierten Typen* Der Unterschied der BliitesGit von Oxycoccus imd Macrocarpum
ist zierilich orheblich, Iin Ge-wachshaiis differieren sie -am ungefahr 3 7/ochen, ira

^ark mn fast 4 Wochen.
WAHLHIIG (44) ist der Mcinung, dass "bei der Form pusilla Riipr. (offenbar =

microcarpa Turcir. ) in Gronland vielleicht schon in der Knospe Selbstbestaubung
eintritt, "da die FrucbtbiIdling hier eine sehr reichliche ist". Dann miissten

1. die Pollentetraden schon in der Knospenlage ausstauben konnen, 2. die Selbst-
boGtiiubong auch zur Selbstbefruchtung fiihren. ITach den Bestaubungsversuchen ist

beides tmv/ahrsGheir.licIi . Ss vrllre aber hicht ausgeschlossen, dass die sitierte
Porn tatsachlich einen ganzlich ajideren Typ darstellt."

Andererseits ist das Arg'jiment MULLSR's (44), die rohrenfomige Anordnung der
Staubgefasse, die nicht nur nutslose Gaste vom Honig abhalte, sondern auch die
Bienen, denen die Bliite "angepasst" sei, sur Verait telling der Kreuzijing notige,
wohl ebensov/enig baweisend fiir Fremdbefruchtimg wie der Hinweis auf die Purpor-
farbe der Filpjnente, die die "Wirlomg" der ebenso gefarbten BltLtenblatter ver-
stilrken, WUIiFF (37) sagt i^n Hinblick auf die Anthocyanfarbung: "Die Parbeninten-
sitiit dor arktischen Bliiten ware also eine durch klimatische Faktoren bedingte
Erscheinimg iind man brauchte nicht zra. der K^rpothese su greifen, dass die Pflanzen
eii'ie verrnehrte Farbstoffproduktion in ihren Bliiten deshalb zustande brachten,
um sich in diesen insektenarmen Boden den Besuch von Insekten zu. sichern"* (45).

MlJLLER hat auch tatoiichlich beobachtet, dass Honigbienen, die auf dem Sphagnum
&en Durst loschten, sich run die Bliiten nicht kLuTinerten,

Und doch mass Frecidbestaubung erfolgen, sonst wa.re der starke Fruchtansatz
ain natiirlichen Standort genass der durch dieBestaubungsversuche als v/ahrschein-

lich erwiesenen Selbststerilitat nicht verstandlich.
Vollig trockener Pollen fallt schon bei geringer Beinihrung der Blute aus den

Roiiren, sodass ein Verstauben durch den Wind.leicht moglich ist.

Ferner w-irden aber am natiirlichen Stajadort 2 Kurrjr;elarten (Bombus terrestris
und B. hypnorun?), die auf den feuchten Moos tranken, -wiederholt beim gierig an-
lautenden Anfliegen i;iehrerer Bliiten hintereinander beobachtet, Daneben aber sets-
en sich oft MLlcken verschiedener Arten (daranter Erioptera lutea) beim Schv/eben

dicht uher dera IIjos auf den Bliiten- ab (wobei sie gespreiut unter der Harbe han-
gen) und erschiittern die Bliiten beim Anflug so stark, dass Pollen ausstaubt (46).
Wenn auch die Mogliclikeit des Anhaftens von Pollen fiir Miicken wie fiir Fliegen
(im Gewachshaus warden Fliegen an den Bliiten beobachtet) gering ist, spielen si-
cherlich die sahlreichen Besuche der Miicken mi t ihren. oft durch feine Borsten
rauhen Korpern eine Rolle bei der Befruchtung.

Bei den unbehandelten Bltlten im Gevra.chshaus ist moglicherweise fiir den Frucht-
ansats auch neben dem beobacHeten Fliegenanflug Bienenbesuch verant¥/ortlich.

c. Samlinge.

Die voll entwickelten SaiRen der einzelnen Typen aus dem Bestaubungsversuch
sollen die Ginindlage zv.r Zuchturxg reiner Linien bilden. Daher v/urde auch, uin

mcglichst viele typenreine Samen su erhalten, auf die Kreuzbestaubung xyon Typ zu
Typ, deren Ergebnis ka^om in Frage steht, vor der Hand aus Platzmsjigel versichtet.
Die Aussaat der Sciaen ist bersits erfolgt. Bei der Lange der Keimdauer und der
7e^etetionsperiode ist erst friihestens in ca. 3 Jahren mit der ersten Fruchtbil-
dv-iig aus dieser Sanenernte zu. rechnen, sodass erst dann eine Gesamtbeurteilung
der ITacIikorioenschaft nach ihrem Merkmalskomplex und die Kreuzung sur, genealogi-
schen Beurteilung aller Typen moglich sein v/ird.

Un aber schon friiher ungefahr ein Urteil Hber den sexuellen Wert der Typen
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zu erhalten, \mrden die Samlinge aus der erst en Keiinperiode der vergleichendGii
Keimungsversuche (Seite 25) xmter gleichen Bedingangen weiter Ijehandelt, nach
Entwickelung" der ersten 4 Laubblatter zum ersten Male land nach ca, einem Monat
zmn zweiten Hale pikiert und ini Gewllchshaus in Heideerde ausgepflan.-^t. 7on der
tirspriinglichen Anzahl vorblieben (durch Schwarsbeiniglveit giengen etliche zugrun-
de) bei der grossen Xyrtenblattrigen 12, der kleinen Myrtenblattrigen 1, der
grosser! Piinkticrten 10, der kleinen Roten 11, dor apfelfjiiclitigen Roten 13, der
hagebuttenfmchtigen Roten 19 Pflanschen.

Bisheriges Ergobnis:
1. Schon im Habitus sind die meisten Ilachlconanen der Tyjpen als siira Tyj) der

LIutterpflanse gehorig 2u erkennen, vor allem ist der Vnterschied in der sparrig-
aufrechten Versweigring der ilyrtenblattrigen gegeniiber den kriechenden Ranken der
anderen Pormen typiGch, ebenso die Grossblattriglceit der apfelfruchtigen und
hagebuttenfrilchtigen Roten gegeniiber den anderen Typen, y/eim auch die Blatter
aller '^ypen durchschnittlich in der Grosse erheblich hinter denen d.er Mutter-
pflanzen z^arllckbleibon;

2C Ilnter den ITachkoiiDnen der grocsen Myrtenblattrigen, der apfelfrlic'ntigen
and hagebuttenfriichtigen Roten sind Formon, die den Typ der Miitterpflan.^e weder
habituell noch na.ch anatoraischen Merkmalen sug-eordnefc werden Iconnon, wohl aber
eineri anderen 1}:/j>: Bei der grossen Myrtenblattrigen gehoren 6 Pflanzen, bei der
apfelfrllchtigen Roten 4, bei der hagebuttenfiuchtigen Roten 7 ^um a?yp der kleinen
Roten,

ITach den bllitenbiologischen Beobacht-ungen im Verein init der durch das Expe-
riment v/ahrscheinlicb gemachten Selbctsterilitat der Typer. iat kaarc su sweifeln,
dass die Sainen aus Prendbefruchtung hervorgegangen sind, v/obei die Mogliciikeit
von Xenogamie (also Kreufeu>ig ^rweier I^en) so gross ist, dass kauir. bezweifelt
werden kann, dass das Aussaatergebnis aui friihere Kombinationen als Grund fiir die
Typenspaltung hinwiest, wenn auch die Tyyen im Beginn ihrer Bliiteseit ein wonir
differieren (Seite 30).

Durch die Anssaat ist die Erblichkeit, die stoffliche tjberindividualkonstans
der Typenr^erkmale, soweit sie bisher in die Erscheinang getreten sind, erwiesen.
Modifikation als treibender Faktor fur die Typenbildung muss also v/ohl verneint
werden.

Das alleinige Auftreten der kleinen Roten neben typischen unter den Deszen-
denteii gibt der Yermutung des Vorborichtes neuen Riickhalt, dass es sich iot Kreu-
zung sweier urspriinglich regional getrennter Typen, eines ostlichen, der klei-
nen Roten, und eines westlichen, der grossen ?unictierten, die zahlenmiissig der
kleinen Roten im Verbreitujags^ebiet ungefahr gleichsteht, handelt, und dass die
Yielgestaltigkeit zram Teil durch diese Kreuzung veranlasst, zum Teil allerdings
durch die den Vaccinien iiberhaupt (28) eigene Variabilitat verstarkt wurde.

Fiir die Annaiime einer Bastardierung Vaccinium Ozycoccus x macrocarpum iat
sunachst kein Beleg zra erbringen... Im Gegenteil sprechea schwerwiegende JSinwande
dagegen:

1» Die Diffterenz der Bltiteseit ist erheolich (ahnlich. lage es freilich bei
V. li^^rtillus X vitis idaea, v/o trot.'^dem die Existenr: eines Bastcrdos var inter-
medium Ruthe behauptet wird)

2. Die Anbauverbreitung von V- mar:roc<i,rpiijn fal]t nur an xrsaigen Stellen mit
naturlichem Vorkommen von V". O^coccus zusaiimcn, dagegen treten

3. die Tj^pen gemeinsarr. an entlegenen Stellen auf , an denen sin Anbad von V.
macrocarpum nicht erfolgt ist,

4. WiJirde gerade in Grenszonen von Ox;>'cocc-i.s- xn^d T.-.acrocarpuTi-Bestaiiden bei
V. Oxycoccus T^ripeneir.fdmi^eit beobachtet

Entscheiden lasst sich diese Frage freilich erst nach Kreiiz-ngsversuchen.
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VI. SCHLUSS.

Untersuchun^-en iiber die Variationsbreite von Arten sind selten, Sie sind als
erst© Grundlage fur Arbeiten v/ie die vorliegf^nde r.u 'oetracliten. We^.!! hicr der er~
weitertG TyperJcreis von Vaccinium Oxycocciis aufgestellt lu'd fur seino weitere
Vervollkomnnmig nQCh Spielraun gelassen wirde, so ist dajnit der Anfang irar Ana-
1^'se der Art V. Oxycoccus ^^emacht worden. Die weitere Arbeit wird i^ich xi t der
Variations-Statistik innorhalb der (Terpen zm beschaftigen haben. Wenn .IRCiCHOVS-
KY (47) sa^t, "daso qs keine einzirje noiiriale Grosse, keine einsige "mittlero"
Pflar.i:cj fiir jode Fflnnaonart -^ibt, gs ^dbt vieli.ielir ebenso viele normal e Grcs-
sen, wie es viele naturliche Standorte gibt*f, so ist datiit die variatiorsatatist-
isc'-:o Analyse i.icht erschbpft. ITicht mir die I.Iajmigfaltisteit der aucr.oren I?.?k-

toren schafft die Maniiigfaltigkeit der Fomen, scndem - das be\veisen die Typsn
von Vaccinj.io Oz^rcoccus vor alien: als phyoiolcgisclie K'.'snplexe - das Plafana, drin

den T^.p ale lobenscinheit ausmacht, bildei- die stofriicV.c, wenn aucb bei v/oitcr..

noch nicht chenisch definierte Grruidlage der Fornenfliile. Die gestaltlicL-;'. A-J.S--

v,'irlain£;en dos Stofflichen an jedora Pil&nzenlyp zu ©Bgrltnden, ict Sache des Expo-
riiaents im Sirne von KLUBS (48). Gestaltlich iind stofflich in beoti-L':]tcr For;n
tuns ci-ricbone Individiienreihen, "reine Linien", sucht die exakte ErblicMroitsleh-
re (49) aras der Marjii^^alti^koit oines Artbestnndes herauszuschalen. TTicht einer
diener Wego' allein, sia alle siisnr.men vGrr.ic3gen erst die uinfas sender. Grundla^^en
f-iir die Genealogie zu liefern: Durch sic v/ird sich der Bo^-rifisbereich von Genus
Species, Varietas etc. verwischen, durch sie wird er aber auch der V/illkiir ent-
riickt

,
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Med. Gesellsch. Wurzburg 1.915. - (35) Richter, Die bot. Systematik\. ihr Ver-
haltnis zur Anatomie und Physiologie der Pflanzen, Wien 1885. - (36) Overton
in Pringsh. Jahrb. XXXIII (1899), - (37) Wulff, Botanische Beobachtungen aus
Spitsbergen, Lund 1902. - (38) Pick in Bot. Zbl. 1883, 2; Kerner v. H-rilaun



^34. Gleisberg, Vaccinium Oxycoccus.

Pflanzeiileben (1887); Kr^y in Atti Congr. bot. internat. 1892; Stahl in Ann. Jard,

B-Jltens. 1896. - (39) z.B. Muller-Thursau in Landw. Jahrb. XI (1882); Lidforss

in 3ot. Ztbl. IX7III (1896). - (40) Tischler in Beih. Bot. Stbl. XVIII (1905).-

(41) Tsv/ett in Ber. B. bot. Ges. XXXII (1914); Combes, I.e.; Tiaimann, Pflanzen-

mi^rccheraiQ (Berlin 1913); Willstatter in Sitsijjignsber. ProuDS. Alcad. 1914; \mi-
Ptn.tte- -j-nd Mallison in Sitz^ongsber. Preiiss. Alcad. 1914. - (42) Csartkowski In

Ber. D. bot. Gesellsch. XXXII (1914). - (43) Woronin in Mom. Acad. St. Petersb.

1888. - (44) Warming sitierf nach Knuth, Bltitenbiologie II (Leipzig 1889). -

(45) verg. audi Wajrming, uber die Biologie der Ericaceen Groia^aids, ref. in Bot.

Stbl. XX^7 (1886). - (46) Frh. v. Schilling (in PraJct. Ratgeber f, Obst- irnd Gar-

tenbau 1901, p. 193)hat Miicken audi Honig-saugend beobachtet. - (47) Klebs, Will-

Entwickelungsandenmgen bei Pflanzen. Jena 1903; IClebs, tjber Iciinstliche Ketanior-

phosen in Abh. Haturf . Gesellsch. Halle XXV. - (49) Johannsen, Elenente dor ex-

akten Erblicbl-zeitslehre. Jena 1909.

Additamenta monographica 1922.

Auctore CARL MEZ.

(Fortsetzung von I. p. 26G.)

Ardisia rip:id-la Mcz nov. spec- Arbuscula 4 - 5-r;ietralis ramulis crasaiusculis,

tortuo3iG, novollis quoque glaberrimis, adultioribus cortice cinereo obtectis.

Folia petlolis uscLue ad 10 rani longis, leviter canaliculatis, naxgine paullo un-

dulatis stipitata, late lanceolata, basi acuta apice longe acuminata, rigidula,

satm^ate ^lauco-viridia, glaberriria, utrinque dense proninulo-costulata et la:x:e

reticulata, uunctulis prominulis atris secus marginen baud crebrioribus densius-

cule conspersa, nitidula, ad 0,16 m longa et 35 nim lata,. Inflorescentiae e rajira-

lis novellis, t>racteis nullis laterales, subpaucifforae, quan folia subduplo bre-

viores, glaberrimae, longiuscule stipitatae, sauarrose 2-pinnatim e raniulis pa-

tentibus, flores abbreviate raceraosos gerentibus composita; pedicellis gracil-
lirais, usque ad 8 mm longis nihi visis. Flores non nisi valde inraaturi cogniti

sepal is bene sose marginibus tegentibus, fere liberis, subellipticis, apice acyni-

netrice profunde emarginatis, punctulis multis parvisque pictis, margine longi-
uscule ciliatis. Petala in alabastro apice obtuse vix ultra 2 rai7i longo ellipti-
ca, satis a^ymmet'ri.ce;- emarginata, punctulis paucis minutisque picta, basi bre-
viter connata. Stamina petal is absque dubio breviora, anthvoris tri-eiiigularibUG,

aucronatim ac^.itissiniis, dorso in part/« inferiore fere tota latitudine punctulis
inmiEteris atris densissirne pictis. Ovarium glaberrinum, ell ipso ideum; stylo cras-
siusculo, satis breviore; stigmate punctiformi; placenta dissite plurio-'/ulata,

ITeu-Guinea, Kaiserin-Augusta-Fluss-Expedition, Etappenberg (Ledemann nr.

9295), Lordberg (Lederrionii nr. 9972). - Ardidiae lauraceae Mez valde aiiinls.
(Fortsetsung folgt.)

IHTTSILMG DES IDffiAUSGEBERS

.

Bas Botanische Archiv bietet von jetst ab bis auf weiteres seinen Mitarbei-
tem, soweit sie wenigstens l/2 Bruckbogen aufgenomnenes Slanuskript liefem, den
ganzen Band ?ls Honorar an. Figuren sind moglichst sart mit schv/ar::er Tusche
auf diinnes, vveisaes Papier za seichnen. Erklilrungen sind liajidschriftlich ebenso
einsutragen. Jede Figor kormt geHau hcrpxis, v/ie sie geliefert wird! Die V/ieder-
gabe von Photographien erfordert besondere tlbereirjloinft, ?/ie auch die Aufnahne
von Dissertationen nu-r imter besonderen Bedinfcungen erfolgen kann.
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