
1st die Mistel (Viscum album L) wirklich nur

Insektenbliitter?

Von E- Helnricher.

Mit 1 Tafal.

Die Tatsache, daB die Mistel von Insekten besULubt wird, wurde
schon von Koelreuter erkannt. Er beschrieb auch in alien Einzel-

heiten ihre Bluteneinrichtungen, welche er als im Dienste dieser Be-
stlubuDgsart steLend ansah^). Doch Koelreuter's Feststellung kam
in Vergessenheit und die Mistel wurde dann als Windbliitler gedeutet*),

bis LSw^) die Insektenblfitigieit gewissennafien zum zweiten Male ent-

deckte und Lindmann*), sowie Kircliner^) sie weiter bestEtigten,

letzterer insbesondere auch die wesentliehsten Bestauber zu nenneil

vermochte.

Ein Versuch, den ich zunSchst ganz anderer Ziele wegen ausfflhrte,

deutete aber mit Sicherheit darauf, da6 die Bestaubung der Mistel teil-

weise auch durch den Wind erfolgt. Ein weiterhin besonders auf diese

Frage zielender zweiter Versuch erwies ihre teilweise WindbMtigkeit

zweifellos.

Bei dem ersten Versnche handelte es sich um die Gewinnung

eines Bastards zwisdien einer Laubholz- und einer Nadelholzmistel.

Bekanntlich hat v. Tubeuf ^), auf Grund sehr eingehender Beobaehtungen,

1) FortBetzung der YorlSufigen Nachricht von einigen das Geschlecht dtt-

Pflanzen betreffenden Versuchen und Beobaehtungen, Leipzig 1763, pag- 72 f,

2) Engler, Kfttflrliche Hlanzenfamilien, Toil III, Abt. I- Loranthacea^

pag- 173.

3) Notiz fiber die BeBtflubungaeinrichtDflgen von Viscum album (Botau,

Zentralbi- 1890, Bd. XLIII, pag. 128)-

4) Einige Notizen fiber Viacum album (Botan. ZentodbU 1890, Bd- XLIV,
pag- 241).

5) tJber einige irrtumiich ffir windblfltig gebaltene Pflanzen (Jahreshefte dee

Vereins flir vaterlandiacbe Naturkunde in Wiirttemberg 1893, 49. Jahrg-, pag- 96).

6) Vortrag im Botaniscben Verein in Mtinchen 11, Nov, 1889 (Bef. im Botan,

Zentralbl, 1890), Auch Appel ,,Beitr- znr Flora von Baden" (Mitt. d. Bad. botan,

Vereins 1889) batte eich dahin gefiuBert, „daB V. album an Jjiubholz-, V. laxum
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zuerst erkannt, daB wir drei ernahrungsphysiologische Rassen der Mistel

zu imterscheiden haben: die Laubholzmistel, die Fobren- und die

Tannenmistel, von denen die erstere nicht auf NadelhSlzer, die beiden

leteteren nicht auf Laubhfilzer uberzugehen yermogen, und da6 ebenso

die Tannenmistel nicht Fdhren, die FShrenmistel nicht Tannen zu be-

siedeln vermag. Ich habe dann experiraentell die Gtiltigkeit dieses Aus-

spruches bestHtigt, auch folgte v, Tubeuf mit einer groBen Anzahl

von Versnchen. Spater von mir durchgefflhrte sehr umfangreiche Ver-

suche barren noch dejc VerSffentlicbung, Es sei nur gesagt, da6 sie

die drei genannten Mistelarten als v61Iig sicbergestellt erwiesen^)- Schon

in meiner Studie „ExperimentelIe Beitrage zur Frage nach den Kassen

und der Rassenbildung der Mistel" 2) habe ich aber auf das groBe

Interesse hingewiesen, das die Priifung von Samen hUtte, die aus einer

Kreuzung zweier der genannten Mistelrassen hervorgegangen waren.

Wie sich die Keimlinge solcher Bastardsamen, gewonnen, sagen wir aus

den weiblichen Bluten einer Laubholzmistel, die mit dem Blutenstaub

an Nadelbolzunterlage gebunden zu sein scheint*' und somit zwei dutch die Wirte

bedingte Formen unterschieden. v, Tubeuf prilzisierte seine Ansehauungen neuer-

dings in dem Artikel „Die Mistel Viecum album auf der Fichte" (Naturwissenschaftl,

Zeitecbr, f Land- und Forstwirtschaft, Jahrg. 1906, pag. 351)-

1} Zuerst wies ich in 'der Mitteilung ,,Beitrfige zur Kenntnis der Mistel"

(NaturwissenscbaftL ZeitschT. f. Laud- und Forstwirtscbaft 1907, 5- Jahrg-? pag- 357)

nach, daB die F^Sbrenmistel nicht auf Laubholz, die Laubholzmistel nicht auf F5hren

libergehL Hecke „Kulturver8uche mit Viscum album'' (ebendort, pag, 210) hatte

vorausgehend feslgestellt^ dail die Apfelmistel nicht die Taune zu besiedeln vermag.

In der Abhandlung „Die Varietaten oder Rassen der Mistel" (ebendort, pag, 321)

berichtete v, Tubeuf fiber 1906 eingeleitete Infektionsverauche, die aber zur Zeit

der VerOffentlichung (1907) noch nicht sichere Ei^bnisse aufweisen konnten. Weiter

auegreifend sind die Tersuche, welche meine Abhandlung „Experimentel!e Beitrilge

zur Frage nach den Rasaen und der Rassenbildung der Mistel'' (Zentralbl. f- Bak-

teriologie, Parasitenkunde usw. 1911, 2- Abt, Bd. SXXI, pag. 255) brachte. In

ihr wurde ntichgewiesen, dafi die Kiefernmistel nicht auf die Tanne, die Tannen-

mistel nicht auf die Kiefer Qberzugeben vermag, letztere ebensowemg Laubholz

besiedeln bann, Zahlreiche Versuche sind welters in der Arbeit v- Tubeuf's
„Mistelinfebtionen zur Kl^ng der Raflsonfrage*' mitgeteilt, die gleichfalls ffir die

Berechtigung der XJnterscheidung der drei genannten Mistelra^en aprechen. Das

gr5Ste Zahlenmaterial hierfur diirften aber meine Yersuchsreihen aus den Jahren

1910, 1911 und 1912 bieten, zu deren VerOffentlichung ich leider bisher nicht ge-

kommen bin, Inzwischen (Zusatz gelegentlich der Korrefctur) ist mir v. Tubeufs
Abhandlung ,jtJber die Begrenzung der Mistelrassen und die Disposition ihrer Wirts-

pflanzen** (Z, t Pflanzenkranbheiten, 1917, Bd- XXVII) zugekommen, die gleidifalls

uber auBerordentlich umfangreiche Yersuchsreihen berichtet und neue Stutaen zur

Ra^enfrage enthillt,

2) pag, 260-
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einer Fohren- oder Tannenmistel belegt worden war, verhalten wtirden,

wenn sie einerseits auf Zweige der betreffenden Laubholzart, andererseits

auf die der FShre oder Tanne zur Aussaat gelangtenV

Die Gewinnung solclier Samen suctite ich im Frflhjahr 1916 von
einem weiblichen Bascli einer auf Crataegus fufienden Mistel, die mit dem
Pollen einer Taniienmistei kiinstilich bestaubt wurde, zu erzielen. In

den ersten Februartagen wurde eine Anzahl von Mistelpflanzen, die

auf dem WeiBdorn wuchsen, entfernt, drei Pflanzen aber belassen: eine

raannliche, zwei weibliche.

Die raannliche und die kleinere weibliche Pflanze wurden je

in einen Pergaminbeutel gesteckt, bei der, zweiten, einen groBeu Busch

bildenden weiblichen Pflanze, blieb aber der grSfite Teil desselben ohne

eine solche HfiUe, nur ein stSrkerer Ast mit seinen Zweigen wurde gesackt

Wahrend der ganz mit Pergaminhiille versehene Busch zu geeigneter Zeit

vortibergehend entschleiert und seine Bliiten mit Tannenmistelpollen

(4. Marz) bestSubt wurden, blieb der gesackte Zweig des groBen weiblichen

Busches bis H. April, einer Zeit, da die Misteln 1916 bei uns bereits lange

abgebltiht hatten, in seiner HulJe. Ich stellte mir eben die Frage, ob

an diesem vom Insektenbesuche ausgeschlossenen Buschpartien , an

denen auch kunstiiche Bestaubung unterblieb, tatsachlich die Ent-

wicklung jeder Fmcht unterbleiben wtirde. Die Entscheidung dieser

Frage war ja auch mit Rucksicht auf den angestrebten Bastardierungs-

versuch wichtig; nur wenn jener Zweig beerenlos geblieben ware, wire

auch jede am gesackten und kunstlich bestaubten Busch entstandene

Beere als eine „Bastardbeere" mit voller Sicherheit zu bezeichneri ge-

wesen i).

Es en t Stan den aber auch am gesacktgewesenenZweig-
s/stem des groBen weiblichen Busches Beeren! Am J 5. Sept.

wurden an ihm 11 Beeren gefunden. Allerdings war der flbrige nicht

gesackt gewesene Busch viel reicher an Beeren, besonders an jener

Seite, die nach dem nahestehenden mannlichen Busch gewendet war.

Es war durch diesen Befund schou wahrscheinlich, daS die Beeren an

den gesackt gewesenen Zweigen infolge von Windbestaubung entstanden

waren. An Parthenokarpie war kaum zu denken. Auch wurde durch

Untersuchnng festgestellt, da6 jede Beere ihren Samen und dieser einen

Embryo enthielt

I) Um StOrungen durcli NiederscfalUge zu venceiden, war aber dem die Mistel-

bfisehe tragenden CrataeguB auf vier PflOeken ein Dach errichtet worden.
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Gegen die Windbestaubung konnte nur der Einwurf gebracht

werden, dafi die Pergaminhulle vom gesackfeen. Zweig zu frflh {11. April)

entfernt worden war; es batten, wenn auch in der Nahe die Misteln

schon abgebliiht waren, von fern her Insekten nqch BlQsenstanb mit-

bringen konnen, da an scbattjgeD Standorten in der ersten Aprilhalfte

wohl immer noch bltihende MistelbQscbe zu finden sind.

Das bewog micb, einen KontroUversnch anzustellen, der speziell

die Frage nach der Windblutigkeit entscheiden sollte- Ich fuhrte ihn

1917 aus. Ein Apfelb3,umc&en trug drei Mistelbfische, einen mSnn-

licben und zwei weibliche. Am 6. MSrz (die bishin andauemde rauhe

Witterung hatte selbst in unserem sehr sonnig gelegenen Garten das

Bljihen der Mistel noch vSllig verhindert) wurde der stSrkere weibliche

Busch in einen Fergaminsack eingeschlossen. In nSchster Nachbar-

schaft stand der mannliche nnd der zweite etwas kleinere weibliche

Busch. C^ber dem ApfelbSumchen wurde auf vier PflOcken ein Dach

angebracht, um einen storenden EinfluB von Niederschlagen zu ver-

meiden. Est am 24 Mai wurde dieses Dach, gleichzeitig der Pergamin-

beutel vom erwahnten weiblichen Busch entfernt Zu der Zeit war am
ungesaekt verbliebenen weiblichen Stock die begonnene Entwicklung

der Beeren bereits deutlich. Wahrend an diesen wohl fast alle weib-

lichen Blllten Beeren ansetzten, schienen am zweiten zwar die m^ten
Bluten unbefruehtet geblieben zu sein, doch bei einigen ebenfalls

Beerenentwidflung vor sich zu gehen. TatsHchlich konnte ich am
14 Dez- an dieser Pflanze acht wohlentwickelte Beeren, an der un-

gesaekt gewesenen, etwas kleineren, 30 nachweisen.

Hiermit erscheint mir sicher festgestellt, dafi die

Mistel teilweise auch Windbliitler ist.

Eiue ahnliche Kombination von Insekten- und Windblutigkeit sah

" ich mich genotigt, auf Grand meiner Studien auch bei der Zwerg-

mistel, Arceuthobium Oitycedri, anzunetimeu.

Es ist zwar richtig, da6 bei der Mistel (wie bei Arceuthobium)

an den Bliiten die typischen Eigenschaften der WindblBtler fehlen, aber

die Bedingungen fttr diese Bestaubuugsart sind dennoch dadurch, dafi

m^nliche und weibliche StScke oft unmittelbar nebeneinander stehen,

nicht za ungQn^tige.

Die gleichzeitige Insektenblutigkeit der Mistel steht ja auBer Frage,

ob aber alle die Einrichtungen, die im Sinne dieser von den Autoren

als vorhanden genannt wurden, zutreffen, erscheint mir fri^lich. Ich

wnrde zu einer PrBfung des Gegenstandes erstlich dnrch den Nachweis

der partiellen Windblutigkeit veranlafit, dann aber auch durch die rege
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gewordene Frage, ob nicht auch bei der Mistel fettes Ol in den weib-

lichen Bluten abgeschieden werde, wie ich es bei ihrem Verwandten,

Arceuthobium, interessanterweise nachweisen konnte^).

Besehen wir uns, was die Blatenbiologen an Einrichtungen, die

far Insektenblutigkeit der Mistel sprechen soUen, gefunden haben oder

doch vorzufinden vermeinten. Zwei Momente fflhrt schon Koelreuter
an, 1. daB der Samenstaub an der Oberflache mit feinen, kurzen
Stacheln besetzt ist, „die das meiste dazu beitragen, daB er so stark
unter sich zusamraenhangt"; 2. die in „beyderley Blfiten

befindliche sflBe Feuchtigkeit". Dem fugt dann Low hinzu:

3. einen deutlichen angenehmenDuft, den aueh Lindmann und

Kirchner anfiihren. Lindmann sieht noch 4. „einen ganz aus-

gezeichneten extrafloralen Schauapparat" in dem groBen

dicken Intemodium untei-halb des kleinen Blutenstandes gegeben, der

sich durch hellgelbe Farbe von den jiingeren, blfltentragenden oker-

gelben Teilen abheben soil.

Nun, ich mu6 wohl sagen, daB mir das Hervorholen eines extra-

floralen Schauapparates bei der Mistel etwas viel Phantasie zu bean-

spruchen scHeint and will diesen vierten Punkt als erledigt betrachten.

Das wichtigste und zweifellos zutreffende Moment ist unter 1. ge-

nannt: der mit Stacheln an der Oberflache versehene und zu flo.ckigen

Ballen sich sammelnde Pollen. Dies und der tatsacblich erfolgende

Insektenbesuch erweisen die Insektenblutigkeit rait aller Siclierheit.

Auch sind die groBeren mannlichen Blfiten, zumal am Laubholz, zur

Zeit, da die BSume ihr Laub noch nicht ausgetrieben haben, nicht so

unansehnlieh. Sind doch selbst bei der Zwergmistel zur Zeit der Blflte

die mannlichen Pflanzen durch die groBe Haufung der vielen, wenn

auch kleinen Biuten, recht hervortretend.

Hingegen fehlen den mannlichen Blfiten, sowohl der Mistel als

von Arceuthobium, die das StSuben erleichtemden Einrichtungen der

Windblfitler {HSngeblfiten oder lange FUamente an den Staubblattern,

ebenso explosionsartiges Austreten des Pollens) so wie auch glatter,

sich nicht zusammenballender Pollen. Wohl aber erfolgt die Erzeugung

1) E. Heinricher, Cber Ban und Biologie der Bluten von Arceathobium

Oxycedri (DC.) MB. (Sitzungsber. d. Kais. Ak. d. Wiss. in Wien, mathem.-naturw.

KI-, 1915, Abt. I, Bd. CXXIV). Wie ich nachtrilglich bemerkte, hat die Auaschei-

dung eines FlflBsigkeitetropfene an der weiblichen Bliite von Arceathobium schon

V. Tubeuf beobaehtet, ihn aber allerdings als Kektar angeaprochen (die Angabo

findet sieh in v. Tubeuf'e Abhandlung „Infektion8Tersuche mit der rotfrfichtigen

Miatel Viscum emciatum" [NaturwisBenschaftl. Zeitaehr. f. Fonit- uad Landwirt-

schaft 1913. 11. Jahrg., pag. 158]).
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von Blfitenstaub in den eigenartigen Antheren der Mistel reichlicb. Der

Pollen quUlt in Massen aus der geSffneten Bltite hervor und da er

meist nur zu kleineren Flocken vereinigt bleibt, wird er immerhin

leicht durch Luftstrfimungen verteilt und ist die Wabrscheinlichkeit,

daB an weiblichen Buschen, die in der Nahe stehen, ein betrachtlicher

Teil der Bltiten bestSubt wird, ziemlich grofi. Die mitgeteilten Versudie

best^tigen dies. Betracbten wir den zweit angefubrten Versuch, so

ergab die nicht gesackte weibliche Pflanze 30, die g^ackte 8 Beeren,

also Beeren anniLhenid im VerhSltnis von 4:3. Dabei ist aber zu be-

denken, dafi von den 30 Beeren des nicht gesackten Stockes ebenfalls

ein Teil der BMten durch den Wind bestSubt worden sein kann und

wenigstens die BestSubung aller durch Insekten recht fraglich erscheint;

dann aber haben wir beztiglicb der gesackten Pflanze zu erwSgen, dafi

den durch den Wind verwehten PoUenflockchen ein teilweises Hemmnis

aus der PergaminhuIIe erwuchs. So manches PoilenflOckchen wird an

ihr haften geblieben sein, nur ein Bruchteil des Pollens wird durch

die Mascheu des Gewebes weibliche BIflten erreicht haben. Es ist

gewi£ nicht zu weit gegangen, wenn man sdiliefit, dafi ohne Perga-

minhiiUe die Zahl der windbest^ubten Bitten doppelt so hoch aus-

gefallen w§re.

Die zwei&che Art der BestflubungsmOglichkeit erscheint fur die

Mistel audi sehr zweckmafiig. Sie blflht in einer Periode, die baufig

von Witterungsumschlagen begleitet ist. Sonniges, warmes Wetter kann

das BlQhen schon im Februar und den ersten M^jztagen hervormfen.

Es folgt diesem Wetter aber hSufig wieder Frost oder Schneefall, die

das Insektenleben zurfickdriingen, Durch die Windbestaubung ist dann

gesorgt, dafi die Misteln auch in solchen F^en noch immer reichlicb

frnchten konnen.

Als zweite Einrichtung, welcbe vorhanden und ein Kennzeichen

der Insektenblutigkeit der Mistel sein soil, wird Nektarbildung in den

BIflten bezeichnet Schon Koelrenter erwahnt die in „beyderley

Blaten befindhche sflfie Fenchtigkeit". Low schreibt fiber die mann-

liche Blate: „Die innere AnshSlung im Basalteil des becherformigen

m^nlichen Perigons wird von einem Uektarium fiberzogen, dessen

anatomischer Ban nicht nSher studiert wurde (von mir ge-

sperrt H.), die Homgabsonderung war jedoch an v6Uig frischen Blfiten,

die an einem sonnigen und warmen Tage gesammelt und kurz darauf

untersucht wurden, vollkommen deutlieh und veranlafite wahrscheinlieh

auch den erwShnten Orangengeruch", und von der weiblichen: „Das

Nektarium liegt hier als schwachdnisiger Ring in der AushShlung
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zwischen der Basis des Perigons und dem halsfBrmig eingeschnurten

Grunde des Narbenkopfes."

Hingegeu konnte Lindmann „keine Honigtropfen" in den Blumen-

finden; „aucli durch die Probe mit der Fehling'schen Flilssigkeif

konnte ich keinen Zucker nachweisen". Er schreibt diesen negativen

Befund einem vielleicht zu vorgeschrittenen Entwicklungsziistand der

BIfiten zu.

Kirchner aber schlieBt sich bezflglich des Nektars Koelreuter
und L5w an: „in beiderlei BIflten war trotz des triiben und etwas

windigen Wetters (17. MSrz) abgesonderter Nektar deutlich zu er-

kenneu. Die manulichen BJiiten enthielten im allgemeinen weniger da-

von, als die weiblichen, in denen der Nektar bisweilen oben an den

Perigonzipfeln bervordrang."'

Beziiglich des Vorkommens von Nektar und solchen absondemden

Organen, Nektarien, ffthreu mich meine Untersuchungen an die Seite

Lindmann's. Wie schon erwahnt, dackte ich an die Moglichkeit,

daB, besonders in der weiblichen Bltite, so wie in der von Arceuthobium,

das ausgeschiedene Sekret, ein fettes Ol wUre. Ich suchte aber

vergeblich nach einem Sekret uberhaupt, sowohl in den
mfiunlichen als in den weiblichen Bluten. Ich konnte
weder eines wahrn ehm en, noch durch Einftihren von Seiden-

papierstreifchen feststellen, obschon ich frisch geSffnete
und auch altere BIflten untersuchte. Ebenso konnte ich

mittels der anatomischen Prflfung kein Organ feststeilen,

das den Charakter einer Nektariendriise zeigen wflrde.

Ich glaube deshalb, daB die betreffenden Beobachter einer Tauschung

anheim fielen. •

Betracbten wir uns zunSchst die weibliche Bltite, bei der nach

Kirchner das Sekret reichlicher sein soli als bei der mfinnlichen und

deren Nektarien nach Low „als schwachdriisiger Ring in der Aus-

h5hlnng zwischen der Basis des Perigons und dem halsfOmiig ein-

geschnflrtea Grunde des Narbenkopfes liegt". L5w hebt hervor, da6

er den anatomischen Bau dOs Nektariums nicht nSher studiert habe*).

Es zeigen aber Schnittserien durch die weibliche BIflte auch nichts

von dem „schwachdrusig6n Ring", den L5w anfflhrt "Wie die photo-

graphisehe Wiedergabe eines medianen Langsschnittes (Fig. 1 der Taf.)

ergibt, kann man flberhaupt nirgends etwas von einem Nekfarium er-

keonen.

1) Diese Bemerkung ist allerditi^ der mlnnlichen BlQte baigstHgt.

Flora, Bd. 113. "
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Der Narbenkopf ist von gestreckteii, mehr oder weniger palisaden-

f^rmigen und schwach papillosen Zellen ohne Kutikula bedeckt, die

iibrige Oberflache des Gynaceums von stark kutikularisierten

Zellen. An dem mit Hamatoxylin gefarbten Schnitte tritt die kuti-

kularisierte AuBenwandnng durch kanariengelbe Farbung hervor, im

relafiv schwach vergrSfierten Bilde [Fig. 1 der Tafel] ^) als weiBlicher

Streifen, ^nlich wie die kutikularisierten AuBenwIinde der Zellen an

der TJnterseite der PerigonblSttchen, Freilich sind sie bei diesen noch

um Vieles machtiger. Diese Zone zwischen Narbenkopf und Perigon-

ansatz ist bestimmt kein Nektarium. Wie man sieht, fehlt aber auch

am Grunde, wo das Perigon sitzt, jede Andeutung eines Ringwalles.

Ebenso vermisse ich an den Perigonblattchen g^nzlich Zellen von

drusigem Ansehen. Wie der unter Benuteung einer photographischen

Aufnahme gezeichnete Langsschnitt durch ein seiches (Fig, 2) dartut,

sind die AuBenwande an der innenseitigen Epidermis zart, wahrend die

der aufienseitigen auBerordentlich dickwandig und in ihrer ganzen

Machtigkeit kutikularisiert sind* Bei starkerer VergrSBerung erkennt

man allerdings, daB zwar kutikularisierte Schichten an der oberseitigen

Epidermis ganz fehlen, ein sehr zartes Kutikularhautchen aber wohl

unterschieden werden kann. Wenn nun audi driisige Elemente den

Perigonblattchen ganzlich fehlen, so lafit sich doch an die MSglichkeit

denken, es k5nnte seitens der zarten Epidermis eine leichte Schleim-

absonderung vorkommen; indessen vermochte ich, wie schon erwShnt,

eine Sekretbildung uberhaupt nicht nachzuweisen.

Ahnlich negativ verlief die Suche nach einem nektarienartigen

Gewebe in den manniichen Bluten. In Fig. 3 ist die photographische

Anfnahme eines liing^chnittes durch eine mannliche Blute wieder-

gegeben (Vergr- 18). Wird eine solche makroskopisch betrachtetj so

kann das grune, dilorophyllreiche Gewebe, das den Grund deckt und

sich in den Buchten zwischen den freien Teilen der Perigonblattchen

mit den ihnen angewachsenen AnlJieren etwas aufwarts zieht, nektarien-

artig erscheinen. Doch zeigt die Untersuchung, daB die Epidermis an

diesem Orte Kutikularschichten aufweist, ganz ahnlich, wie ich es in

den manniichen Blttten von Arceuthobium fand. Das unter der Ober-

haut liegende Gewebe gemahnt zwar etwas an ein Meristem, kann aber

1) Die in Fig- 1 unterhalb der Narbe sichtbaren grofien Lflcken Bind, nach

TTntersuciniiigen, die angeregt dnrch mich, Dr. LiJffler liber die Entwicklungs-

geschichte der Mistelbeere dmxjhgefubrt hat, keine Artefakte, sondem treten im

naturliehen Entwicklungsgang auf, Sie versdtwinden aber spaterhin wieder. Die

Abhandlimg Dr. LOffler's darfte 1919 eracheinen.
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keineswegs als drfisenartig bezeichnet werden. Auch in den mannlichen
Blttten wflrde man am ehesten die peripherisch um die Loculi, oberhalb

und seitlich derselben an den Perigonblattchen, vorhandenen zarten

Epidemaiszellen, die den gleichen Ban haben, wie die ftir die Oberseite

der Perigonbiatter der weiblichen Blute beschriebenen, als einer

Sekretion eventuell verdachtig ansehen. In Fig. 4 ist die Randpartie

eines Querschnittes dnrch eon PerigonWatt und das mit ihm verwachsene

Stamen (in der Region des in Fig, 3 seitlich eingezeichneten Pfeiles etwa)

starker vergroBert wiedergegeben. Man sieht die starke Verdickung

der Epidermis an der Unterseite, die. sowie die Kutinisierung, an der

Oberseite rasch abnimmt nnd dann in zartwandigen Zellen mit sehr

dOnner AuBenwand, ohne Kutikularschichten, dock aber mit sehr zartem

Kutikularhautchen zu auBerst, Hire Fortsetzung findet und sidi bis an

die auBerste, im Bilde noeh angedeutete Pollenkammer {/) eretreckt.

Den gleichen Charakter hat die Epidermis auch oberhalb der Loculi, an

den Innenseiten der Perigonzipfel.

Was die dritte angefiihrte , im Dienste der Insektenblatigkeit

stehende Einrichtung, den Duft der Bltiten, betrifft, so- -will ieh ihrem

Vorhandensein weniger entgegentreten als der zweiten. Die Wahr-

nehmung von Duft geben LSw wie sein Begleiter Taubert, Lind-
mann und auch Kircfaner fib.ereinstimmend an, wenn schon die erst-

angeffihrten ihn mit dem von Orangenblfiten vergleiehen, die letzteren

mit dem von Apfeln („Apfelmus" nach Lindmann, „reifen Apfeln"

nach Kirchner). Ich konnte keinen Duft wahraehmen, doch ist es

immerhin mfiglich, da6 mein Riechorgan dazu nicht fein genug organisiert

ist. Hervorzuheben ist nur, da6 der Vermutung L6 w's, der Duft gebe

vom Nektar aus, entgegensteht, daS Lindmann den Duft sehr merklich

wahrgenommen haben will, hingegen eine Nektarbildung nicht naeh-

weisen konnte.

Auf Grund meiner Beobachtungen gelange ieh zur

Auffassung, daB wir es bei der Mistel nur mit PoHenfelnmen

zu tun haben, wie auch bei Arceuthobium die m§nnUchen Blttten

ihren noch nachzuweisenden Besuehern nur Pollen darzubieten ver-

io6gen. Sehr in diesem Sinne scheint mir die interessante Beobachtung

Kirchner's zu spreehen, daB die Bienen dorchaus nur die mannlichen

Mistelbusche besuchen. Er sagt: „Ich habe sie {die Bienen) lange Zeit

beobachtet, aber regelmafiig gefunden, daB sie die weiblichen, kleineren,

aehwach duftenden und poUenlosen Blttten selbst dann verscbmahten,

wenn mannliche und weibliche Stficke in nSchster Nachbarschaft wuchsen;

die Honigbienen sind also unnlltze Besucher der Mistelblttte." Ich

n*
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meine, das spricht auch ffir den Mangel eines Nektariums in der weib-

liclien Bltite, denn wSre Nektar in ihnen zu holen, wtirden die Bienen

sie nicht achtlos beiseite lassen. Bie intelligenten Bienen besuchen

eben nur die mannlichen, ihnen Pollen darbietenden Bluten, die weniger

intelligenten, eigentlichen Bestauber (die von Kirchner festgestellten

Fliegen der Gattungea Pollenia, Spilogaster) lassen es sieh nicht ver-

driefien, auch die weiblichen Biische neben den tnHnnlichen nach Dar-

bietnngen abzusuchen.

r

Zusammenfassimg.

Versuche erwiesen, daB die Mist el nicht nur Insekten-

blutler, sondern teilweise windbltitig ist and, obgleich

ihren Blaten die typischen Merkmale der Windblutler
fehlen, die Windbestaubung zu reclit betrSchtlichem

Prozent ein Fruchten ermoglicht. Dazu fuhrt offenbar:

die relativ reiche Bildung von Pollen, der, wenn auch mit

Stacheln an der Exine versehen, doch nur in' kleineren

Flocken zusammenhaftet, besonders aber die unmittel-

bareNachbarschaft, in der m^nnliche und weiblicheMistel-

bGsche hILufig an den Wirtb^umen stehen.

In anbetracht der fruhen Blutezeit der Mistel, in der

oft Witterungsumschlag das Insektenleben stark zurfick-

drangt, erscheint die zweifache. Art der BestSubungs-
mSglichkeit sehr zweckmafiig und ihr zufolge scheint

auch ein Ausfall des Fruchtens bei der Mistel nie vor-

zukommen.
AuBer dem sich ballenden, oberfHchlich mit Stacheln

besetzten Pollen wurden als Einrichtungen, die der

Insektenbltitigkeit dienen, noch hervorgehoben: die Aus-

scheidung von Nektar (Koelreuter, L5w, Kirchner), Du.ft

der Bliiteu {Low, Lindmann, K irchner) und das Vorhanden-
sein eines extrafloralen Schauapparates (Lindmann).

Letztere Aunahme wird ohne weitere Diskussion ab-

gelehnt Es konnte aber auch keine Nektarausscheldung
nachgewiesen werden und ebenso lieB die anatomische
Untersuchung Organe, welehe die Ausscheidung besorgen
wurden, nicht erkennen. Weniger bestritten wird das

Vorhandensein eines charakteristlschenDuftes derBltiten,

obschon Verfasser hervorhebt, elnen solchen nicht wahr-

genommen zu haben.
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Aus den Befunden wird geschlossen, dafi es sich bei
der Insektenbliitigkeit der Mistel nur um ,,Polleiib] umen»
handle, womit die von Kirchner verzeichnete Beobach-
tung Erklarung findet, daB die Bienen nur die mannlichen
StScke besuchen. Die weniger intelligenten, eigentlichen
Bestauber, Fliegen, lassen sich aber auch das Absuchen
der weiblichen Pflanzen nicht verdriefien.

F

Innsbruck, Botanisches Institut der Universitat; im Mai 1918.

AIs die vorliegende Mitteilnng fertig vorlag, erfuhr ieh von be-

freundeter Seite aus. Berlin, daB in einer Festschrift der „Gesellschaft

Lnxemburger Naturfreunde" ex 1915 eine Abhandlung uber die Miste!

von Prof. Dr. Kdm. J. Klein enthalten sei, in der die Mistel als

Windbilitler erklart werde. Dies bewog mich, mein Manuskript zuruck-

zuhalten und mich zu bemiihen, Einsicht in die genannte Abhandlung
zu gewinrien. Wohl infolge des Krieges war die erwShnte Festschrift

noch nicht an den Innsbrucker „Naturwissenschaftlich-medizimschen

Verein" gelangt, der im Schriftentausch mit der genannten Luxem-
burger Gesellschaft steht Erst jetzt bin ich, dank der Bemuhungen
Prof. Dr. V. Dalla Torre's, in die Ijage versetzt, in die Abhandlung

Klein's „Die Mistel (Viscum album) und ihre Verbreitung im GroB-

herzogtnm Luxemburg" Einblidk zu nehmen. Dieselbe bringt nach der

im Titel spezieller hervorgehobenen Eichtung sehr Interessantes und ver-

dient dankende Anerkennung, hingegen stehen die vorangehenden, der

Biologie und Physiologie der Mistel gewidmeten Abschnitte nicht auf

zeitgema&er Hohe; es werden mehrfach JSngst berichtigte, irrtumliche

Anffassungen wiederholt und auch von der zugeh6rigen alteren Litferatur

ist vieles fibersehen. Ungflnstig fugte es sich allerdings auch, dafi

mehrere mafigebende Studien zur Biologie und Physiologie der Mistel

erst nach AbschluB des Manuskriptes durch Prof. Klein (Sept. 1914)

erschienen.

Entgegen der jetzt bei den Blfitenbiologen geltenden Anschauung,

daB die Mistel insektenblfitig sei, spricht sie Klein sehr apodiktisch

als windblfitig an, wie folgende Zitate erweisen. S. 19. heiSt es: „Die

Mistel ist durchweg windblfltig. die BestSubung findet um jene Zeit

statt, wo der befallene Baum sein Laub abgeworfen hat, wo also der
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Wind nidit behindert wird, den Staub aus den Follenkammern auf die

Narbe zu verirachten. Die Windbestaubung erfolgt mit grofier Sicher-

heit, denn fast jedes Jahr setzen die weiblichen Blfiten zahlreiche

Beerenfriichte an", und wieder S. 28 : „Die Mistel ist, wie sefaon gesagt,

durchweg Windblfltler, ihre Verbreitimg ist also nicht abhangig von

jener bestimmter Insekten, die als Bestaubungsvennittler einzngreifen

batten."

Wie Prof. Klein zu der tfberzeugung von der Winblutigkeit ge-

kommen ist, wird nicht erwShnt, tiber bezflgliche Versuche nichts mit-

geteilt Vennutlich fu6t er auf der Angabe Engler's in des letzteren

Bearbeitung der Loranthaceen in den natfirlichen Pflanzenfamilien, die

aber spSterhin durch das Neuauffinden der schon durch Koelreuter
festgestellten Insektenblatigkeit dnrch L5w und die anderen eingangs

erwahnten Blutenbiologen als ganzlich widerlegt gait Diese Annahme

wird dadurch wahrscheinlich , da6 aueh eine zweite irrige Angabe

Engler's bei Prof. Klein wieder erscheint. S. 19 heifit es: „Die

Blutezeit fallt in den April, im Suden etwas fruher, die Befruchtnng
folgt auf die BestSubung erst im nacbsten Friibjahr (von

mir gesperrt H.), die Entwicklnng der Fmcht dauert dann noch

9 Monate." Freilicb ganz abereinstimmend ist dies mit der erwShnten

Angabe Engler's nicht, denn dort^)- heifit es: „Sowohl bei Viscum

album wie bei Arcenthobium oxycedri erfolgt die Bestaubung im
Herb St, aber die Befruchtung erfolgt erst im n^chsten Fruhjahr und

die Reife erst im November oder Dezember."
,

Jedenfalls geht hervor, d^S Beweisendes fiir die Windbliitig-

keit der Mistel die Arbeit Prof. Klein's nidit enthSlt Als nicht zu-

rechtfertigend muB noch heryorgehoben werden, da6 vielfach Ergebnisse

und auch ganze Zitate aus Arbeiten auderer Forscher gebracht werden.

diese, wie Kerner, v. Tubeuf, Koernicke, Heinricber u. a. m.

auch genannt werden, aber nirgends Titel und Erscheinungsort der be-

treffehden Abhandlung angegeben wird. So wird z. B. in dem Ab-

schnitte „Bekampfung der Mistel" ein Zitat von Dr.Molz-Florsheim
gebracht, der auf Versuche von mir sich stiitzend ein Bekampfungs-

verfahren empfiehlt Mir war dies nicht bekannt und es ist begreiflich,

daS man Interesse hat, den Ort, wo eine solche Mitteilung erfolgte, zu

wissen, was aber bei dem von Prof. Klein eingehaltenen Vorgange

leider unmoglieh ist

Innsbruck, Ende August 1918.

1) D. natiirl. Pflanzenfamilien, III T., Abf. J, pag. 173.
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Erklarung der Abbildnngen auf Tafel VI-

Alle. Bilder betreffen Viscum albuiUp

Kg. 1. Medianer L&ngsschnitt durch die weibliche Biate. Mikrophotogra-

phiscbe Aufnahme eines mit Pikrokarmin gefarbten Schnittes. Vergr. 50,

Fig- 2. Langsschnitt durcb ein Periantliblatt der weiblichen Blfite. Nach
einer Mikrophotographie gezeichnetj um die zarte Epidermis der Oberseite gegen-

iiber der derben der TJnter- (AuSenjseite zu zeigen. Die AuQenwtode der ober-

seitigen Epidermis waren besser in der "Weise, wie in Fig. 4, darziistellen gew^en.
Vergr. 80,

Fig. 3. LfLngsscbnitt durch die mSrnnliche Bliite, nach einem mit H&ma-
toxylia ge^bten Praparate aufgenommen. Vergr, 18.

Fig, 4, Der peripheriscbe Teil eines Querscbnittes durch das Periantfablatt

einer mUnnlichen Blute. I = die Hohlung der SuSersten Polienkammer- Unter

ZugTundelegung einer Mikrophotographie gezeichnet, ura die Zartheit der Zellen

der oberseitigen Epidermis (im Umkreis der Lokulamente) vorzufiitren- Vergr,

ungefahr 80,
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