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Seitdem i m Jahre 1859 das berühmte W e r k D a r w i n ' s : „Ueber 
die E n t s t e h u n g der A r t e n " erschienen i s t , begannen viele Gelehrte 
die V e r b r e i t u n g und das V o r k o m m e n der Varietäten und V a r i a t i o n e n 
aufmerksam zu untersuchen , u m an ihnen den V o r g a n g der B i l d u n g 
neuer A r t e n in der N a t u r zu verfolgen. D i e s e Untersuchungen be
reicherten die Wissenschaft mit einer grossen M e n g e von Thatsachen, 
verbreiteten L i c h t über viele räthselhafte und wenig erforschte E r 
scheinungen, führten aber in B e z u g auf ihr eigentliches Z i e l ke ines 
wegs zu den erwarteten Ergebn issen . E i n i g e A u t o r e n verheiml ichten 
nicht ihre Enttäuschung ( W . 0 . F o c k e ) , andere fanden zwar in den 
von ihnen beobachteten Ersche inungen eine gewisse U e b e r e i n s t i m m u n g 
mit der T h e o r i e , die Thatsachen waren aber nicht besonders über
zeugend. E s ist merkwürdig, dass trotz der grossen Z a h l der begabten 
und begeisterten Anhänger der D a r w i n 'sehen L e h r e die factische Seite 
des e i g e n t l i c h e n D a r w i n i s m u s (oder der Transmutat ion) , d. h . 
der Theor ie der E n t s t e h u n g der A r t e n durch Z u c h t w a h l u n d Häufung 
der ind iv idue l l en M e r k m a l e , bis auf unsere T a g e fast in demselben 
Zustande geblieben ist, wie sie von ihrem Schöpfer selbst ausgearbeitet 
wurde . D i e ungeheure darwinist ische L i t t e r a t u r aber , die in den 
letzten Jahrzehnten entstanden i s t , bestellt hauptsächlich aus theore
tischen B e t r a c h t u n g e n , in denen die als Be i sp i e l e angeführten ver
einzelten Thatsachen völlig verschwinden. 

V o n A n f a n g meiner wissenschaftl ichen A r b e i t an untersuchte i ch 
ebenfalls mit besonderem Interesse al le A b w e i c h u n g e n , forschte nach 
Uebergangs formen u n d strebte überhaupt, der allmählichen E n t w i c k e 
l u n g der A r t e n auf die Spur zu k o m m e n . D i e s e Au fgabe war immer 
das e igent l i che , wenn auch heimliche Z i e l a l l e r meiner E x c u r s i o n e n 
u n d Re isen in R u s s l a n d und S i b i r i e n . A l l e i n , j e weiter ich forschte, 
desto tiefere Enttäuschung musste ich er leben. D i e Thatsachen waren 
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entschieden nicht mit der T h e o r i e in E i n k l a n g zu br ingen. A l l e E r 
sche inungen , die es mir zu erforschen g e l a n g , sprachen für die V e r 
änderlichkeit der A r t e n ; aber wie ihre Veränderung und die E n t 
stehung neuer F o r m e n stattf indet, blieb mir nach wie vor ein 
Räthsel. I c h müsste endlich das Zugeständniss machen, dass uns die 
D a r w i n ' s c h e Theor ie in diesem Gebiete die Ersche inungen nicht be
leuchtet h a t , welche ebenso d u n k e l und u n k l a r bl ieben wie zuvor . 
Unwillkürlich stellte sich der Z w e i f e l e i n , ob denn die Erklärung, 
welche D a r w i n für den Entwicke lungsprocess gegeben hat te , auch 
r i cht ig sei . Diese so geistreiche und. ver lockende Transmutat ionstheorie , 
steht sie auch in der That mit der W i r k l i c h k e i t in E i n k l a n g ? 

N a c h d e m i ch m i c h überzeugt h a t t e , dass die aufsteigenden 
Z w e i f e l d u r c h die Beobachtung der wi ldwachsenden F o r m e n al le in 
nicht gelöst werden können, wandte ich mich dem Studium der E n t 
s tehung neuer F o r m e n i n der G a r t e n c u l t u r zu. B e k a n n t l i c h bildet 
die F r a g e von der Veränderlichkeit der Th iere und P f lanzen i n der 
Cültur eine Grundfrage des Darwin i smus . Dieser widmete D a r w i n 
besonders v ie l Zei t und auf ihr baute er in der Hauptsache seine 
L e h r e . U n d nichtsdestoweniger musste i ch mich bald überzeugen, 
dass die Sch luss fo lgerungen , zu denen D a r w i n i n B e z u g auf die E n t 
stehung der cu l t i v i r t en F o r m e n gelangt war, auf einer unricht igen A u f 
fassung der Thatsachen beruht. Wenigs tens kann i ch i n B e z u g auf 
die Gartenpf lanzen entschieden behaupten, dass k e i n einziger Züchter 
j emals zur G e w i n n u n g von neuen Rassen mit ind iv idue l l en M e r k m a l e n 
o p e r i r t e , u n d dass niemals eine „Häufung 4 4 der letzteren beobachtet 
wurde . D a g e g e n s ind al le neuen Varietäten (mit A u s n a h m e der 
Bastarde ) , deren H e r k u n f t uns bekannt i s t , i n W i r k l i c h k e i t auf dem 
W e g e plötzlicher A b w e i c h u n g e n aus reinen A r t e n oder hybr iden 
F o r m e n entstanden. E s fragt s ich n u n , ob nicht diese plötzlichen 
A b w e i c h u n g e n auch in der freien N a t u r eine ähnliche Rol le spielen 
und ob s ich nicht auf diese W e i s e die Nichtübereinstimmung der 
N a t u r u n d des V o r k o m m e n s der V a r i a t i o n e n mir der D a r w i n s c h e n 
Theor ie erklären lasse. 

D i e E x i s t e n z von plötzlichen A b w e i c h u n g e n war D a r w i n wohl 
b e k a n n t ; a l l e i n er legte ihnen zu wenig Bedeutung b e i , indem er 
diese E r s c h e i n u n g , die i ch im F o l g e n d e n als H e t e r o g e n e s i s be
ze ichnen w e r d e , für eine a b n o r m e , exceptionel le h ie l t . A u s dem
selben G r u n d e wurde sie von der M e h r z a h l der D a r w i n i a n e r v o l l 
k o m m e n ausser A c h t gelassen. D i e T h a t s a c h e n , welche von mir in 
diesem W e r k e dargelegt werden, werden, wie i ch hoffe, k lar genug 

F l o r a , Ergänz^sbd. 1901. 16 
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zeigen, dass die Heterogenesis eine, wenn auch seltene, so doch v o l l 
kommen normale E r s c h e i n u n g darste l l t , welche den thier ischen wie 
den pflanzlichen Organismen zukommt , und in der E n t w i c k e l u n g der
selben eine ausserordentl ich wicht ige R o l l e spielt . 

D e r erste T h e i l meiner A r b e i t ist der Charakter i s t ik der E r s c h e i 
nung der Heterogenesis selbst g e w i d m e t , in dem z w e i t e n , den i ch 
etwas später vorzulegen gedenke, w i rd ihre R o l l e bei der E n t s t e h u n g 
der A r t e n dargethan werden. 

St. P e t e r s b u r g , 14. J a n u a r 1899. 

I . 
D e r Begr i f f der Heterogenesis wurde b e k a n n t l i c h durch den be

rühmten His to l ogen K ö l l i k e r i m J a h r e 1 8 6 4 ] ) in die Wissenschaf t 
eingeführt. Indem er die D a r w i n ' s e h e Theor i e analys irte , versuchte 
der genannte G e l e h r t e , derselben seine eigene gegenüberzustellen, 
welche er als die „Theorie der heterogenen Z e u g u n g " bezeichnete 
und i n folgenden Ausdrücken charakterisirte* : „Der G r u n d g e d a n k e dieser 
Hypothese ist d e r , dass unter dem Einflüsse eines a l lgemeinen E n t -
wickelungsgesetzes die Geschöpfe aus von ihnen gezeugten K e i m e n 
andere abweichende hervorbr ingen . 

D ies könnte geschehen: # 

1. d a d u r c h , dass die befruchteten E i e r bei ihrer E n t w i c k e l u n g 
unter besonderen Umständen in höhere F o r m e n übergingen; 

2. d a d u r c h , dass die p r i m i t i v e n und späteren Organ ismen ohne 
Be f ruchtung aus K e i m e n oder E i e r n (Parthenogenesis) andere O r g a 
nismen e r z e u g t e n / 4 

Z u r Begründung dieser Sätze führt der Ver fasser folgendes a n : 
1. D e n Generat i onswechse l , be i we l chem bekannt l i ch ein O r g a 

nismus auf geschlecht l ichem oder ungeschlecht l i chem W e g e F o r m e n 
erzeugt , welche i h m gar nicht ähnlich sind. So s ind beispielsweise 
P o l y p e n und Medusen be i e inigen A r t e n i n n i g mit einander verknüpft 
und stellen bloss verschiedene E n t w i c k e l u n g s s t a d i e n d a r ; bei anderen 
G r u p p e n aber leben und entwicke ln sich diese F o r m e n v o l l k o m m e n 
selbständig. Somit erzeugen die P o l y p e n M e d u s e n , welche letztere , 
(in anderen G r u p p e n wenigstens) selbständig zu leben vermögen. 
D i e Thatsache der heterogenetischen E n t w i c k e l u n g liegt h i e r k l a r 
z u T a g e . 

1) K ö l l i k e r , Ueber die D a r w i n s c h e Schöpfungstheorie. Zeitschrift für 
wissensch. Zoologie Bd. X I V (1864) pag. 174-186. 
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2. D e r Ver fasser weist darauf h i n , dass die befruchteten E i e r 
verschiedener T h i e r e z u w e i l e n u n t e r e i n a n d e r sehr ähnlich s i n d , wes
halb er v e r m u t h e t , dass eine geringfügige A b ä n d e r u n g ausreichen 
würde, u m eine andere höhere F o r m zu erzeugen. „Dass ein befruch
tetes E i eines T h i e r e s zu einer höheren F o r m sich zu entwicke ln im 
Stande s e i , w i r d vorläufig a l lerdings durch keine directe Thatsache 
bewiesen, dagegen ist die Möglichkeit eines solchen Vorganges gewiss 
nicht zu b e z w e i f e l n , da die E m b r y o n e n grösserer T h i e r g r u p p e n sich 
ungemein ähnlich sehen." 

Das sind die G r u n d l a g e n der K ö l l i k e r ' s e h e n Theor ie . W i e man 
s i e h t , zeichnet sie s ich weder durch besondere St i chhal t igke i t noch 
durch Ueberzeugungskra f t aus. E s ist daher nicht zu verwundern , 
dass diese Theor i e gar k e i n e n E r f o l g hatte und dass wir sie selbst 
in speciel len Handbüchern u n d Encyciopädien lange nicht i m m e r er
wähnt f inden. D a r a u s folgt aber k e i n e s w e g s , dass die Theor ie der 
Heterogenesis gar ke ine B e d e u t u n g hätte und durch ke iner le i T h a t 
sachen gestützt würde. I m Gegenthe i l , es bestehen Thatsachen , und 
zwar sehr überzeugende, welche beweisen , dass in der T h a t infolge 
i rgend welcher uubekannter Umstände sich aus der befruchteten E i 
zel le trotz dem Gesetze der V e r e r b u n g ein seinen E l t e r n so unähn
l i cher Organismus entwi cke ln k a n n , dass w i r i h n , sowohl der Gesammt-
heit seiner äusseren M e r k m a l e nach, als auch mit Rücksieht auf sein 
Vermögen , dieselben erb l i ch zu übertragen, für eine besondere A r t 
halten können. I n vor l iegender A r b e i t hoffe i ch zu z e i g e n , d a s 3 

diese E r s c h e i n u n g , welche in ihrem vol len U m f a n g e am passendsten 
als H e t e r o g e n e s i s bezeichnet werden mag , einerseits lange nicht 
so selten i s t , wie man glauben möchte , andrerseits aber zweifellos 
eine gewisse R o l l e i n der E v o l u t i o n der organischen W e l t spielt . 

I c h w i l l zunächst an einige Thatsachen aus dem T h i e r r e i c h er
innern . I n Massachusetts wurde i m Jahre 1791 von einem Schaf 
der gewöhnlichen Rasse ein W i d d e r l a m m geboren , welches kurze 
krumme Be ine u n d einen langen Rücken besass u n d an eine bekannte 
F o r m unserer Dachshunde erinnerte . V o n diesem halbmonströsen 
L a m m g ing e in besonderer Sch lag der Otter- oder Ankonschafe her
vor, welche deshalb gezüchtet wurden , wei l sie nicht über die H e c k e n 
zu springen vermochten. D ieser Sch lag war bemerkenswert ! ! durch 
seine feste V e r e r b u n g s k r a f t , so dass selbst bei P a a r u n g mit gewöhn
l i chen Schafen die M e r k m a l e desselben fast immer unverändert b l ieben. 
E s ist ferner merkwürdig, dass „sich die Ankonscha fe zusammenhielten 
u n d sich von dem Reste der H e r d e , wrenn sie mit anderen Schafen 

I G * 
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in der E i n f r i e d i g u n g gehalten wurden , t r e n n t e n " 1 ) . U n d dieser so cha
rakteristische Sch lag g i n g aus einem einzigen E x e m p l a r hervor , welches 
zwar v o n normalen E l t e r n erzeugt, aber mit einer ganzen Re ihe scharf 
charakteris irter abweichender M e r k m a l e plötzlich aufgetreten war . 

E i n ähnliches B e i s p i e l bietet die E n t s t e h u n g einer A b a r t der 
Merinoschafe , der sogenannten M a u c h a m p s c h a f e . Dieser S c h l a g 
verdankt seinen U r s p r u n g einem schwächlichen, schlecht gebauten 
L a m m , welches 1828 auf der F a r m Mauchamp i m Departement A i s n e 
von gewöhnlichen Mer ino geboren wurde . A u s g e w a c h s e n stellte es 
sich als hornlos heraus 2 ) , sein H a u p t k e n n z e i c h e n bestand aber in der 
langen und weichen, seidigen W o l l e . 

Das E r s c h e i n e n eines solchen L a m m e s i n der Mer inoherde war 
nicht eine vere inzel te Thatsache . E s wurde a u c h früher v ie lmal be
obachtet, es wiederholte sich auch in der F o l g e nicht selten. A b e r 
nur dieses einzige M a l fiel es dem Bes i tzer der H e r d e Namens G r a u x 
e i n , einen besonderen Sch lag mit dieser W o l l e , wie sie das L n m m 
hatte, zu züchten. N a c h d e m er es auferzogen hatte , paarte er es mit 
mehreren Schafen, von denen zwei i m J a h r e 1830 Lämmer l ie ferten, 
die dem V a t e r g l i chen. 1831 erhielt er fünf solcher Lämmer und 
1833 besass er bereits genügend Schafböcke für die ganze H e r d e . 
D a b e i wurde b e m e r k t , dass die N a t u r der W o l l e sich in der N a c h 
kommenschaft i m m e r genau r e p r o d u c i r t e , wenn die beiden E l t e r n 
diesem Schlage angehörten. W a r aber das W e i b c h e n von den ge
wöhnlichen M e r i n o h e r g e n o m m e n , so g i n g der seidige Charakter der 
W o l l e i n der M e h r z a h l der Fälle ver loren . E s war daher strenge 
Z u c h t w a h l nothwendig . So hatten selbst noch i m Jahre 1848, also 
zwanzig Jahre nach A u f t r e t e n des Sch lages , unter 553 Lämmern 22 
die gewöhnliche M e r i n o w o l l e . 

D i e Mauchampschafe wurden eine Ze i t l a n g sehr sorgfältig ge
züchtet, wei l man von ihnen grosse V o r t h e i l e erwartete . Ihre W o l l e 
schien nämlich für die H e r s t e l l u n g von S h a w l s nach der A r t der 
indischen besonders geeignet zu sein. N u n s ind aber diese Shawls 
bald aus der Mode gekommen und g le ichze i t ig g i n g das Interesse an 
der E r h a l t u n g dieses Schlages ver loren. Sie w u r d e n nach und nach 
durch gewöhnliche M e r i n o ersetzt und gegenwärtig sind sie ganz 
verschwunden. 

1) Ch. D a r w i n , Das Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der 
Domestication Bd. I S. 110 (Stuttgart 1873). 

2) B a r r a i et S a g n i e r , Dict. d'agric. v. III pag. 691—692. D a r w i n ' s Schilde
rung (1. c.) ist nicht ganz richtig. 
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N a c h einer Angabe von F e l i x d e A z a r a 1 ) wurde i m Jahre 
1 7 7 0 in Süd-Amerika in einer V i e h h e r d e , die zu einem gehörnten 
Schlage gehörte, ein männliches K a l b geboren , welches v o l l k o m m e n 
hornlos war . Dieses M e r k m a l erhielt s ich in seiner N a c h k o m m e n 
schaft u n d so entstand eine besondere Rasse , die sogenannte m o c h o , 
welche ganze P r o v i n z e n eroberte. D e r sogenannte „lackirte" oder 
„schwarzschulterige" P f a u (Pavo nigripennis) zeichnet s ich gegenüber 
dem gewöhnlichen P f a u durch eine ganze R e i h e von M e r k m a l e n aus, 
welche ganz sicher vererbt werden. Diese Rasse vermehrt sich 
manchmal so s t a r k , dass sie die gewöhnliche verdrängt. K u r z , sie 
bietet alle Eigenschaf ten einer besonderen A r t dar , und wurde auch 
von S c l a t e r als eine solche beschrieben. A l l e i n w i l d kommt sie 
nirgends vor , und D a r w i n führt fünf einzelne Fälle des plötzlichen 
Auf t re tens von schwarzschul ter igen Vögeln innerhalb der gewöhnlichen 
in E n g l a n d gezüchteten Rasse auf. „Bessere Zeugnisse für das erste 
Au f t re ten einer neuen Varietät lassen sich kaum be ibr ingen" , meint 
D a r w i n 2 ) . M a n könnte noch mehrere ähnliche Beispie le anführen, 
welche unter anderem in dem cit irten W e r k e von D a r w i n zerstreut 
s ind , doch wol len wir uns mit dem Gesagten begnügen und zu einer 
e ingehenderen U n t e r s u c h u n g analoger Thatsachen aus der P f l a n z e n 
welt übergehen. 

C h e l i d o n i u m iaciniatum M i l l e r ist eine dem gewöhnlichen Schöll
kraut (Che l idon ium majus) nahestehende F o r m • sie unterscheidet sich 
von letzterem durch ihre Blätter, deren Segmente tief fiedertheüig 
s i n d , mi t schmalen und spitzen lanzett l i chen L a p p e n , sowie durch 
die gezähnten oder gelappten Kronblätter. In unserer Ze i t ist diese 
Pf lanze in Westeuropa keine Seltenheit und wächst in einigen Gegenden 
sogar z i e m l i c h zahlre i ch als U n k r a u t ; die historischen Daten aber, 
die durch H e r r n R o s e 3 ) sorgfältig gesammelt wurden , lassen sowohl 
die H e r k u n f t als auch die allmähliche V e r b r e i t u n g dieser F o r m z i e m 
l i c h genau feststeilen. 

Sie erschien nämlich im Jahre 1590 i m Garten eines Apo thekers 
S p r e n g e r in H e i d e i b e r g . S p r e n g e r beachtete diese von der N o r m a l 
form so sehr abweichende Pflanze und sandte Musterexemplare an 

1) F. de A z a r a , Voyage dans TAmerique m^ridionale t. I p. 378. Mir ißt 
das aus Godrons Artikel in den Mem. de PAcaö. de Stanislas, 1873, 4me Serie, 
t. VI pag. 92 bekannt. 

2) D a r w i n , Das Variiren der Thiere und Pflanzen Bd. I pag. 324. 
3) Journ. de bot. 1895. Bei Benutzung dieses Artikels habe ich doch alle 

wichtigsten Punkte nach den Originalquellen nochmals selbst controlirt. 
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C1 u s i u s, dann an P 1 a t c r , welcher sie dem C a s p a r B a u h i n über
mittelte. L e t z t e r e r beschrieb die Pf lanze im J a h r e 1596 in seinem W e r k e 
P h y t o p i n a x unter dem N a m e n C h e l i d o n i u m majus fol i is quernis. D a n n 
begann sich die neue F o r m über die botanischen Gärten E u r o p a s , von 
einem B o t a n i k e r zum andern zu verbreiten. Sie wurde beschrieben oder 
wenigstens erwähnt von : C l u s i u s (1601), wieder von C a s p a r B a u 
h i n (1620), G u y d e l a B r o s s e (1636), J e a n B a u h i n (1651), 
C h a b r a e u s (1666), M o r i s o n (1680), T o u r n e f o r t (1689 und 1719), 
L i n n e (1753), M i l l e r (1731, 1760 u n d 1768) u n d v o n v ie len A n d e r e n . 

E i n e aufmerksame D u r c h m u s t e r u n g u n d Zusammenste l lung a l ler 
A n g a b e n und Beobachtungen der namhaft gemachten B o t a n i k e r ge
stattet mit Sicherheit zu schl iessen, dass die genannte F o r m eben 
zuerst im Garten des A p o t h e k e r S p r e n ge r erschienen ist, indem sie 
offenbar aus dem Samen des gewöhnlichen Schöllkraut (Che l idon ium 
majus) ausgewachsen war , dass sie nirgends wi ldwachsend angetroffen 
wurde und sich bloss über die botanischen Gärten verbreitete. E r s t 
P h . M i l l e r sagt in der ersten A u f l a g e seines Gardener ' s D i c t i o n a r y 
(1731), diese Pf lanze sei in E n g l a n d bei W i m b e t o n (Surrey) „im w i l d e n 
Zustande" angetroffen worden , aber i n der Erläuterung zu den separat 
herausgegebenen A b b i l d u n g e n der i n diesem Wörterbuche beschr ie 
benen Pf lanzen sagt er ausdrücklich , Che l idon ium lac iniatum wachse 
nur in den Gegenden, wo es gesäet w u r d e 1 ) ; „lässt man aber seine 
Samen sich frei verbre i ten , so werden aus denselben Pf lanzen hervor 
gehen, welche sich ebenso rasch vermehren werden wie die gewöhn
liche A r t (Che l idon ium majus) und zu einem lästigen U n k r a u t in den 
Gärten werden können". D a n n wiederhol t der A u t o r i n der achten 
A u f l a g e desselben W e r k e s (1768) , unsere A r t „finde sich n u r i n 
wenigen O r t e n , wo nämlich ihre Samen einstmals ausgesäet w u r d e n , 
oder wo die E x e m p l a r e derselben aus Gärten herausgeschmissen w u r d e n " . 
Seine erste A n g a b e erwähnt er gar nicht u n d w i r dürfen dieselbe 
sicher für einen I r r t h u m halten. Somit hatte in einem Zeiträume von 
150—200 J a h r e n ke iner von den B o t a n i k e r n diese F o r m im wi lden 
Zustande ge funden ; alle erkannten ihre H e r k u n f t aus dem H e i d e l -

1) Figures of the . . . Planta describ. in the Gardener's Dictionary vol. I 
tab. XCII pag. 62, 1771. Bei P r i t z e l (Thesaurus litter.), sowie bei R o s e (I.e.) 
ist dieses Werk mit 1760 bezeichnet, das im kaiserl. botanischen Garten befind
liche Exemplar trägt dagegen die Jahreszahl 1771. Es wird wohl die zweite 
Auflage sein. Die betretFende Stelle ist übrigens in dieser Ausgabe wie auch in 
der deutschen Uebersetzung (von 1768) ganz gleichlautend mit dem Text, wie ihn 
R o s e nach der Ausgabe von 1760 citirt. 
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berger A p o t h e k e r g a r t e n an u n d niemand äusserte einen Zwe i f e l dar
über. U m die B e d e u t u n g dieser Thatsache r i cht ig zu bemessen, muss 
man sich gegenwärtig halten, dass sich die hervorragendsten B o t a n i k e r 
jener Z e i t für diese F o r m interessirten und dieselbe von solchen G e 
lehrten ersten Ranges wie ein C a s p a r B a u h i n , ein C l u s i u s , e in 
T o u r n e f o r t ei fr ig studirt w u r d e ; und dass ferner z u j ener Ze i t , 
d. h. am E n d e des X V I . u n d während der ganzen D a u e r des X V I I . 
Jahrhunder ts das Forschungsgebiet der B o t a n i k e r sich fast ausschliess
l i ch auf den G a r t e n und auf die nächste U m g e b u n g der Vaterstadt 
beschränkte, so dass die damal igen Gelehrten trotz a l ler Ursprüng
l i c h k e i t i h r e r Begr i f fe doch die gewöhnlichen wi ldwachsenden und im 
G a r t e n gezogenen P f lanzen , wenigstens von der äusseren Seite (d. h . 
in B e z u g auf die V a r i a t i o n e n ) , v ie l le icht nicht minder gut kannten , 
als die G e l e h r t e n der G e g e n w a r t , da dank den Re isen u n d M u s e e n 
sich das Beobachtungsgebiet der B o t a n i k e r so unermessl i ch erweiterte , 
während der Gar ten fast vollständig ihrer L e i t u n g entschlüpft ist. 

E i n zwei ter U m s t a n d , welcher ganz besonders z u beachten ist, 
besteht d a r i n , dass die in Rede stehende F o r m sich von A n f a n g an 
als v o l l k o m m e n samenbeständig erwiesen hatte. E s ist dies daraus 
zu ersehen, dass aus den durch Sprenger an verschiedene Ge lehr ten 
versendeten Samen i m m e r dieselbe F o r m hervorzugehen pf legte , so
wie ferner aus d irccten H i n w e i s e n von C l u s i u s , J e a n B a u h i n 
u n d M o r i s o n . Besonders k i a r wird aber dies durch P h i l l i p 
M i l l e r (1768) bezeugt. „Einige A u t o r e n " , so schreibt er, „betrachten 
C h e l i d o n i u m iaciniatum als eine Varietät der ersteren A r t (d. h . O h . 
majus ) ; i c h habe sie aber während 40 J a h r e n durch Samen vermehrt 
und dabei immer beobachtet , dass die auf diese Weise erhaltenen 
Pf lanzen genau g le i ch denjenigen waren, aus denen sie hervorgegangen 
s i n d ; überdies hatte i ch niemals bemerkt , dass sich diese F o r m ver 
ändert hätte oder dass sich die erstere A r t (d. h. C h . majus) in d ie 
selbe verwandel t hätte." F r e i l i c h bietet Che l idon ium Iaciniatum doch 
einige V a r i a t i o n e n dar. Schon C a s p a r B a u h i n bemerkt in seinem 
W e r k „Prodromus theatr i bo tan i c i " (1620), dass wenn „dasselbe auf 
alten M a u e r n wächst, es seine F o r m beibehält, dass es dagegen auf 
günstigerem B o d e n etwas ausarte" *). I n P a r i s entstand in den C u l -
turen des königlichen Gartens aus dem Samen von C h e l i d o n i u m Ia
c in iatum eine besondere F o r m , die s ich durch noch mehr geschlitzte 

1) „Si in parietinis seratur formam retinet, laetiore vero in solo, aliquando 
degenerat.tt 
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L a u b - und Kronblätter auszeichnet. Sie w i r d zum ersten M a l i n 
dem anonymen W e r k e H o r t u s regius 1661 unter der B e z e i c h n u n g 
C h e l i d o n i u m m a j u s f o 1 i i s e t f 1 o r e m i n u t i s s i m e 1 a c i n i a t i s, 
dann aber in der Scho la botanica von T o u r n e f o r t (1689) und in des- 1 
selben A u t o r s Institutiones (ed. a l tera 1700 pag . 231) erwähnt. D i e 
selbe F o r m w i r d auch von M o r i s o n ( M o r i s o n , H o r t u s regius blesensis 
pag. 4 9 , 1669) unter dem N a m e n C h e l i d o n i u m m a j u s f o l i i s 
t e n u i s s i m e d i s s e c t i s angeführt, wobei er (pag. 250) die V e r -
muthung ausspricht, es sei einfach ein Degenerat (degener) von C h . 
f o l i i s q u e r n i s l a c i n i a t o f l o r e ( d . h . eben Iac in iatum) , da aus 
dem Samen des ersteren wieder die letztere F o r m erhalten worden 
sei. Dasselbe bestätigt er auch in seinem späteren W e r k e , P l a n t a r u m 
H i s t o r i a universal is (1680) : „ ex semin C e h e l i d o n i i f o l i i s q u e r n i s 
donati creditur esse degener p l a n t a , quia semen ex Che l idonio hoc 
foliis tenuissime divisis co l lec tum, et a me satum, C h . f o l i i s q u e r n i s 
l a c i n i a t o f l o r e p r o d u x i t , atque pr ist inam recuperavi t et formam 
et figurarn quoad omnes suas par tes , quod indicat esse tantum lusus 
naturae , nam oportet Semper eodem modo se habeat ad diversam 
speciem const i tuendam" . V o n der Unbeständigkeit und der N e b e n 
sächlichkeit dieser V a r i a t i o n , welche später den N a m e n var. f u m a -
r iaefo l ium erhalten hat, äussert s i ch auch M i l l e r (1760), welcher 
sagt, er habe häufig aus den Samen des C h . Iaciniatum Pf lanzen er
halten , deren L a u b - und Kronblätter feiner zerthei l t wären , als bei 
der Mutterpf lanze . F e r n e r muss noch hinzugefügt w e r d e n , dass von 
T o u r n e f o r t noch eine Varietät mit verschiedenfarbigen Blättern 
(foliis variegatis) und von M i l l e r eine F o r m mit gefüllten Blüthen 
erwähnt wi rd , von denen diese letztere bei V e r m e h r u n g durch Samen 
ihre M e r k m a l e beibehielt . 

J e mehr wi r uns unserer Ze i t nähern, desto dürftiger werden 
die Angaben über die uns interessirende Rasse . F r e i l i c h wird sie in 
sehr vielen F l o r e n angeführt, am häufigsten nach dem V o r b i l d L i n n e ' s 
als Varietät des gewöhnlichen S c h ö l l k r a u t (Chel idonium majus) , 
seltener nach dem V o r g a n g von D e C a n d o l l e 1 ) als besondere A r t . 
E s wird dabei erwähnt, die besagte F o r m k o m m e in dieser oder jener 
Gegend v o r , an neuen Beobachtungen wird aber nichts angeführt; 
im G e g e n t h e i l , die alten gerathen in Vergessenhe i t und die Pf lanze 
hört au f , die A u f m e r k s a m k e i t auf sich zu l e n k e n . M a n kann hier 
nur erwähnen, dass R o u y und F o u c a u d i n ihrer F l o r e de F r a n c e 2 ) 

1) De C a n d o l l e , Syst. v. II pag. 99. 
2) R o u y et F o u e a u d , Flore de France I pag. 166—167. 
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drei H a u p t f o r m e n anführen, welche sie alle als Varietäten von Oh. 
majus b e t r a c h t e n , nämlich: var. crenatum L a n g e F l . D a n . , var . l a -
c in iatum G r c n . et Godr . und fumariaefo l ium D O . D i e erste derselben 
sollte, nach der B e s c h r e i b u n g zu schliessen, etwa das M i t t e l zwischen 
der typ ischen F o r m und der var. lac in iatum darstel len. 

I n neuerer Ze i t beschäftigte sich R o s e 1 ) mit der U n t e r s u c h u n g 
dieser F o r m e n . A u f dem W e g e der C u l t u r unter verschiedenen B e 
d ingungen gelangte er zum Seh luss , Che l idon ium lac in iatum sei eine 
besondere A r t , vollständig constant und vom gemeinen Schöllkraut 
(Che l . majus) v o l l k o m m e n deutl ich zu unterscheiden. U n t e r dem E i n 
fluss der äusseren Bed ingungen verändert sie sich e twas , indem sie 
auf stark beleuchteten Standorten eine F o r m mit mehr geschützten 
Blättern l iefert — var. fumariaefo l ium ; auf schattigen Standorten eine 
weniger geschlitzte — v, crenatum. 

A b e r auch diese letztere F o r m vermitt le keineswegs den U n t e r 
gang zu C h . m a j u s , sondern sei immer von demselben scharf unter
s c h i e d e n 2 ) . Somit bietet Che l idon ium lac in iatum alle M e r k m a l e einer 
g u t e n A r t : deutl iche morphologische M e r k m a l e u n d Beständigkeit 
be i Aussaat der Samen. U n d doch ist: das erste E x e m p l a r derselben 
aus dem Samen einer anderen A r t ausgewachsen u n d die neue A.rt 
entstand aus einer anderen mit e inem Schlage, mit constanten M e r k 
malen und fester V e r e r b u n g s k r a f t ; sie entstand v o l l k o m m e n aus
gebi ldet u n d abgeschlossen wie P a l l a s Athene in vol ler Rüstung aus 
dem H a u p t e Zeus ' hervorgegangen ist. 

i m J a h r e 1761 fand der bekannte D u c h c s n e , der Verfasser der 
Monograph ie der E r d b e e r e , auf einem Beete seines Gartens i n V e r 
sailles unter v ie len Sämlingen der gewöhnlichen E r d b e e r e ( F r a g a r i a 
vesca) e inen, der sich von al len anderen, durch sein L a u b unterschied. 
Im Gegensatz zu den dreizähügen Blättern der typischen F o r m waren 
nämlich bei diesem E x e m p l a r sämmtliche Blätter ganz, e in fach , von 
ovoid-herzföriniger Gestalt , mit grossen Z a c k e n an den Rändern. Diese 
Pf lanze blühte u n d brachte reife Früchte. D ie Blüthen wiesen die 

1) Journ. de Bot. 1859. 
2) Ich will hier noch eine Arbeit von Glos in den Comptes rendues v. 115 

X , Paris 1892, erwähnen. Er spricht hier vom ^ c u a u f t r e t e n (reapparition) 
des Gh. fumariaefolium in Soreze (Tarn) und beschreibt diese Form, Er hebt 
dabei hervor, die Schoten derselben seien unentwickelt und samenlos. Der Autor 
nimmt offenbar ihre unabhängige Entstehung an diesem Orte an, ohne es zu be
gründen, -während man doch immer eine zufällige Verschleppung von Samen ver-
muthen kann.' Er hält diese Form, ähnlich wie M a r c h , ant's Mercurialis, einfach 
für Anomalien, wovon weiter unten noch die Rede sein soll. 
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typischen M e r k m a l e auf, mit A u s n a h m e der Kelchblätter, welche etwas 
grösser als gewöhnlich und sägeartig gezackt w a r e n ; die Früchte, 
verlängert und etwas p lump, waren von unbedeutenden Dimensionen 
und enthielten sehr kle ine Samen. A u s den gesammelten Samen er
hielt D u c h e s n e in den J a h r e n 17(34 und 1765 über 80 neue Pflänz-
chen. A l l e behielten ihre M e r k m a l e bei mit A u s n a h m e von 3—4 Stück, 
welche einen Rückschlag zum T y p u s äusserten. Dasse lbe fand auch 
be i den nachfolgenden Aussaaten statt. 1 ) A u f diese W e i s e wurde 
mit einem Sch lag eine neue Rasse mit bestimmten M e r k m a l e n und 
fester Vererbungskra f t erhalten. I n biologischer H i n s i c h t zeichnet 
sich diese Rasse durch besondere Fros tempf ind l i chke i t sowie durch 
al lgemeine Schwächlichkeit aus, so dass sie zu ihrer E r h a l t u n g eine 
beständige Vorsorge verlangt . Ihr W u c h s ist z i eml i ch s c h w a c h ; sie 
l iefert wenig R h i z o m v e r z w e i g u n g e n und bildet nie so grosse R a s e n , 
wie^die andern Sorten der Erdbeere 2 ) . Sie erhielt sich i n der C u l t u r 
bis j e t z t 3 ) , wenn sie auch in gärtnerischer B e z i e h u n g ke ine besonderen 
V o r t h e i l e bietet. 

I m Jahre 1719 überreichte M a r c h a n t der P a r i s e r A k a d e m i e eine 
D e n k s c h r i f t 4 ) , in welcher er zwe i interessante F o r m e n von M e r c u r i a l i s 
annua beschreibt, welche in seinem G a r t e n ausgewachsen waren . D i e 
eine von ihnen trat im J a h r e 1715 in e inem E x e m p l a r unter u n 
zähligen Ind iv iduen der normalen F o r m dieses im W e s t e n so gemeinen 
U n k r a u t s auf. Sie unterschied sich stark von der typischen F o r m 
durch ihre Blätter, die sitzend, sehr schmal (etwa. J j 2 L i n i e ) , fast bis 
auf den Mi t te lnerv reducirt w raren und dabei am Stengel nicht i m m e r 
gegenständig, sondern meistens wechselständig und zu mehreren z u 
sammen angeordnet ; die Blüthen waren büschelweise in den B l a t t 
achseln angeordnet , sitzend oder k u r z gestielt . Dieses E x e m p l a r 
blühte, erzeugte aber nach der M e i n u n g M a r c h a n t ' s keine Samen . 
Nichtsdestoweniger erschienen im Frühling des folgenden Jahres sechs 
neue E x e m p l a r e , von denen zwei der vorhin beschriebenen F o r m 
v o l l k o m m e n g l i c h e n , die vier übrigen aber von derselben stark ab
wichen und etwas ganz Besonderes darstel l ten. Sie hatten einen stark 

1) B u c h e 8 i i e , Hist. nat. des fraisiers, pag. 124—135. Idem in Encycl. 
meth. Botanique par Lamarck, v. II p. 532 Bot. Mag. tab. 63. Vgl . auch V e r l o t 
in Kev. hört. 1866, pag. 467. 

2) D u c h e s n e 1. c.; Poiteau Pomol. franc. v. II, tab. 342. 
3) Beispielsweise bei V i l m o r i n auf seinem Gute Verrieres bei Paris, wo 

ich diese Pflanze im Frühling dieses Jahres (1899) sah. 
4) Observations sur la nature des plantes, in : Histoire de l'Acad. royale des 

sciences, annöe 1719, pag. 59. 
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verzwe ig ten Stenge l und schmale l ineal - lanzett l i che Blätter mit u n 
regelmässigen u n d mannigfalt igen E i n s c h n i t t e n ; ihre Blüthen w raren 
fast sitzend und sassen in dichten Büscheln in den Blat tachse ln . 

V o n dieser Ze i t an und bis zum J a h r e 1719 erschienen diese 
F o r m e n alljährlich in derselben Gartenecke bei M a r c h a n t , blühten 
und starben dann i m December ab, um i m nächsten Frühling wieder 
z u erscheinen. 

B e i d e F o r m e n wurden von A k a d e m i k e r M a r c h a n t als besondere 
A r t e n beschrieben, wobei er die erste von ihnen M e r c u r i a l i s f o l i i s 
c a p i l l a c e i s , die zweite M . a l t e r a f o l i i s i n v a r i a s e t i n -
a e q u a l e s l a c i n i a s q u a s i d i l a c e r a t i s . Dieses plötzliche A u f 
treten zweier so scharf charakter is ir ter F o r m e n machten auf den 
genannten Ge lehr ten einen tiefen E i n d r u c k und veranlassten ihn 
Ideen auszusprechen, -welche M a r c h a n t als einen Vorboten der E v o 
lut ionstheorie zu betrachten gestatten. E r vermuthet nämlich, dass 
„la Toute -puissance ayant une fois cree des indiv idus de P lantes 
pour model le de chaque genre, faits de toutes structures et caracteres 
imaginables , propres ä produire leurs semblables, et que ces model les , 
d i s - j e , ou chefs de chaque g e n r e , en se perpetuant , auroient enfin 
produit des Varietes , entre lesqueiles ceiles qui sont demeurees con-
stantes et permanantes, out constitue des especes, qui par successions 
de temps , et de la meine man ie re , ont fait d'autres differentea pro-
duc t i ons , qu i ont taut mul t ip i i e la Botanique dans certains genres. t t 

E s muss aber hier auf einen U m s t a n d hingewiesen werden, welcher 
unaufgeklärt bl ieb. M a r c h a n t vermochte nämlich entschieden keine 
S a m e n b i l d u n g bei den von ihm beschriebenen F o r m e n zu beobachten, 
mit welcher Erklärung er auch seine Denkschri f t einleitet . A u f den 
beigelegten T a f e l n bi ldet er nur die männlichen Blüthen a b , aber 
mit Staubfäden, welche der A n t h e r e n vollständig entbehren , was 
auch L a m a r c k in der berühmten Encyclopädie von D i d e r o t und 
1 ) ' A 1 e m b e r t bestätigt *). L a m a r c k schreibt sogar diesem F e h l e n 
von Samen den U m s t a n d z u , dass diese F o r m e n eine längere D a u e r 
der Vegetat ionsperiode h a t t e n , als die typ i sche , i n d e m sie sich von 
A n f a n g A p r i l bis zum D e z e m b e r entwicke l ten . A l i e i n nach den B e 
obachtungen von M a r c h a n t waren die neuen F o r m e n , ebenso wie 
die typische M e r c u r i a l i s annua einjährig u n d gingen i m W i n t e r zu 
G r u n d e ; der U m s t a n d aber, dass 3ie i m Frühjahr wieder an demselben 
Orte zu erscheinen pf legten, veranlasste schon den A u t o r selbst zu 

1) L a m a r c k , Encycl. bot. vol. IY pag. 118. 
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vermutheri (1. c. pag. 64), dass sie doch Samen erzeugt hätten, welche 
er infolge der U n v o l l k o m m e n h e i t der damal igen Beobachtungsmitte l 
und -Methoden leicht übersehen k o n n t e . l ) M a n muss somit annehmen, 
dass unter den steri len männlichen Blüthen mit atrophirten A n t h e r e n 
siel) auch nur wenige normale weibl iche Blüthen entwicke l t en , wie 
das j a bei den A r t e n von M e r c u r i a l i s beobachtet w i r d , welche auch 
die Samen lieferten. K u r z , die betreffenden F o r m e n boten auch in 
geschlechtl icher B e z i e h u n g eine erhebl iche A n o m a l i e dar, welche aber 
leider nicht untersucht wurde . 

Im laufenden Jahrhundert wurden die von M a r c h a n t beschrie
benen F o r m e n in einigen Gärten in A n g e r s und I ssy -TEveque 2 ) ge
funden, es wurden aber an ihnen keine neuen Beobachtungen gemacht. 
E s ist sogar nicht eruirt , ob sie an diesen Orten unabhängig erschienen 
oder aus dem Gar ten von M a r c h a n t dorthin verschleppt worden 
s ind . 3 ) 

In B u l l e t i n de la soc. bot. de F r a n c e (1894 pag . 216) berichtet 
V i l m o r i n über eine interessante Varietät Salpiglossis sinuata var. 
corol la n u l l a , welche sich von der typischen F o r m durch das v o l l 
ständige F e h l e n der K r o n e unterscheidet . Sie wurde unerwartet aus 
den Samen der typischen Salpiglossis s inuata erhalten und vom V e r 
fasser im Jahre 1892 bemerkt . D i e gesammelten S a m e n l ieferten im 
folgenden J a h r e viele Ind iv iduen , welche s ä m m t l i c h den M a n g e l 
der K r o n e geerbt haben, so dass die betreffende F o r m sich sofort als 
constant herausstellte. Abgesehen vom M a n g e l der K r o n e zeigen die 
Blüthen der in R e d e stehenden Varietät einen normalen B a u und 
l iefern eine grosse A n z a h l von Samen, was V i l m o r i n vo l lkommen 
begrei f l i ch findet, da diese F o r m keine K r a f t zur A u s b i l d u n g einer 
prangenden K r o n e zu verwenden braucht ; er zieht dabei eine P a r a l l e l e 

1) Von den damals herrschenden Vorstellungen kann man sich nach einer 
Stelle in M a r c h a n t ' s Abhandlung einen .Begriff bilden, in der es hoisst: „nach der 
allgemeinen Ansicht der Botaniker" bringen die männlichen Exemplare von Mer
curialis Samen, geben aber gar keine Blüthen, die weiblichen dagegen entwickeln 
unfruchtbare Blüthen, liefern aber keine Samen. Aus diesem Grunde zählt er 
die von ihm beschriebenen Exemplare zu den weiblichen. 

2) G r e n i e r et G o d r o n , Flore de France III pag. 99. — B o r e au , Flore 
de centre de la France II pag. 409. 

3) Es ist merkwürdig, dass weder M a r c h a n t selbst, noch andere Autoren, 
welche seine Beobachtungen citiren ( L a m a r c k , G r e n i e r et G o d r o n , Bore au, 
P e n z i g , S a i n t - L a g e r und Glos) erwähnen, wo sich dieser Garten befunden 
hatte, in welchem die beschriebenen Mercurialis-Formen aufgetreten sind. Ich 
vermuthe, dass er in Paris war, allein C o s s o n und G e r m a i n erwähnen diese 
Form nicht in ihrem Werk: „Flore de Paris". 
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zur V i o l a odorata, bei welcher die Blüthen mit grossen K r o n e n u n 
fruchtbar b le iben , während diejenigen mit k le inen und unscheinbaren 
Kronblättchen (d. h. die Kle i s togamen) reife Samen l ie fern. E s muss aber 
darauf hingewiesen werden, dass bei anderen Pf lanzen die E n t w i c k e l u n g 
der K r o n e die Samenb i ldung nicht hindert , so dass die oben ange
führte Erklärung kaum st ichhalt ig ist. L e i d e r erwähnt der A u t o r 
nicht, ob die Blüthen der beschriebenen f o r m nicht k lc istogam seien 
und gibt überhaupt keine genaue Beschre ibung ihres Baues . 

D e r bekannte B o t a n i k e r G o d r o n führt in einem besonderen 
A r t i k e l 1 ) dre i Be isp ie le solcher Rassen an, welche so zu sagen unter 
seinen A u g e n entstanden sind. 

R a n u n c u l u s arvensis L . E s ist bekannt , dass bei der typischen 
F o r m dieser A r t die Schliessfrüchte einen d i cken Rand haben, welcher 
auf beiden Seiten hervortritt u n d von Stacheln besetzt i s t ; ausser
dem sind die Früchte auch noch auf beiden Seiten von k le inen Stacheln 
besetzt. A b e r schon N e e s ab E s e n b e c k beobachtete eine F o r m , 
welche K o c h in der F o l g e unter dem N a m e n var. inermis beschrieben 
hat u n d weiche sich dadurch auszeichnet, dass der R a n d der Schl iess-
frucht mit g latten Ausbuchtungen versehen ist, ihre Seiten aber keine 
Stacheln t r a g e n , sondern eine netzförmige R u n z e l i g k e i t aufweisen. 
D iese F o r m kommt in Deutsch land und F r a n k r e i c h hie und da auf 
F e l d e r n vor . W i e die von C l o d r o n noch in den Jahren 1848—50 
angeste l l ten Versuche zeigen, ist diese F o r m vo l lkommen Samenbe
ständig. 

I m J a h r e 1866 hatte G o d r o n die Samen der typischen F o r m 
R a n u n c u l u s arvensis ausgesäet und fand unter den ausgewachsenen 
normalen Pf lanzen (12) ein E x e m p l a r mit glatten Früchten. Die 
Samen dieses E x e m p l a r s wurden für sich ausgesäet und l ieferten eine 
N a c h k o m m e n s c h a f t mit ebenfalls glatten Früchten und darauf behielt 
diese plötzlich entstandene F o r m ihre M e r k m a l e unverändert be i der 
Aussaat während der D a u e r von acht Generat ionen bei. 

E i n anderes Be i sp i e l einer derartigen E r s c h e i n u n g beobachtete 
G o d r o n bei D a t u r a T a t u l a L . Im Jahre 1860 sammelte er im 
botanischen G a r t e n von N a n c y eine reife Samenkapse l dieser Pf lanze 
von einem v o l l k o m m e n normalen typischen E x e m p l a r ein und säete im 
folgenden J a h r diese Samen aus. E r erhielt sieben oder acht P f lanzen , 
welche die M e r k m a l e der Mutterpf lanze genau reprodueirten und viele 
ganz typische Samenkapse ln l ieferten. A b e r erst i m H e r b s t fiel G o -

1) D. A . G o d r o n , Des races vegetales qui doivent leur origine ä une mon-
struosite\ — Mämoires de l'Acad£inie de Stanislas 1873. 4e särie v. VI pag. 77—95. 
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d r o n ein kle ines E x e m p l a r auf, welches i m Schatten der grösseren 
verborgen war und von denselben fast überwuchert wurde. Dieses 
schwächliche E x e m p l a r hatte nur eine Blüthe und lieferte eine e i n 
zige K a p s e l , welche sich von der typischen F o r m dadurch unterschied, 
dass sie v o l l k o m m e n glatt, d. h . mit ke inen Stache ln bedeckt war . 
D i e Samen dieser K a p s e l i m folgenden J a h r e , d. h . 1862 ausgesäet, 
l ieferten schon z ieml ich viele E x e m p l a r e , welche weder im W u c h s 
noch in anderen M e r k m a l e n von der N o r m a l f o r m abwichen, sie alle 
hatten aber K a p s e l n , welche nicht von Stache ln besetzt, sondern 
entweder vo l lkommen glatt waren oder hie und da einzelne zer
streute und sehr k le ine Höckerchen trugen, we l che gleichsam die 
Spuren der Verwandtschaf t mit der typischen F o r m darstel l ten. B e i 
der weiteren Aussaat behielt diese Varietät j a h r a u s , j a h r e i n (bis 
1873, also in 13 Generationen) ihre M e r k m a l e unverändert bei , i n d e m 
sie somit eine wahre u n d völlig selbständige Rasse bi ldete . 

A l s drittes B e i s p i e l endl ich führt G o d r o n die P e l o r i e von C o r y -
dalis so l ida an , welche er in der B a u m s c h u l e von N a n c y am 5. A p r i l 
1852 fand. I n ihrem Blüthenbau war diese F o r m von der G a t t u n g 
D i e l y t r a durchaus nicht z u unterscheiden. I n den G a r t e n verpflanzt 
und i n günstige B e d i n g u n g e n gebracht, entwicke l te sie s ich , l ieferte 
reife Früchte und Samen und behielt ihre M e r k m a l e im L a u f e von 
fünf Generat ionen bei . Das erste A u f t r e t e n dieser F o r m wurde nicht 
näher verfolgt, aber nach A n a l o g i e mit den P e l o r i e n überhaupt zu 
schliessen, dürfte sie plötzlich aus den Samen der normalen F o r m 
entstanden sein. 

Beschränken wir uns vorläufig auf die angeführten Beisp ie le und 
betrachten wir sie näher, um uns über die Grundzüge der ganzen E r 
scheinung K l a r h e i t zu verschaffen. I h r W e s e n besteht dar in , dass unter 
der Nachkommenschaft , welche von normalen V e r t r e t e r n irgend einer 
A r t oder Rasse abstammt und sich unter denselben Bed ingungen ent
wicke l t , unerwartet einzelne Ind iv iduen erscheinen, welche von den 
übrigen, sowie von den E l t e r n mehr oder weniger erhebl i ch abweichen. 
Diese A b w e i c h u n g e n sind zuwei l en z i eml i ch bedeutend u n d k o m m e n 
i n einer ganzen Re ihe von M e r k m a l e n z u m A u s d r u c k , häufiger aber 
beschränken sie sich auf wenige oder auch nur auf i rgend ein M e r k 
m a l . E s ist aber merkwürdig, dass diese M e r k m a l e eine grosse B e 
ständigkeit (Constanz) aufweisen und von einer Generat ion zur andern 
unverändert vererbt werden. E s entsteht somit mit einem Schlage 
eine besondere Rasse , die ebenso gefestigt u n d constant ist wie d ie 
j e n i g e n , die seit unvordenk l i chen Z e i t e n ex is t i ren . 
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Solche Thatsachen waren schon seit sehr langem bekannt und 
für ihre T r a g w e i t e hatten solche Ge lehrte , wie ein D u c h e s n e , ein 
tiefes Verständniss. Sie l enkten aber nicht die al lgemeine A u f m e r k 
samkei t der ge lehrten W e l t auf s ich, we i l sie als zu selten und jeder 
a l l gemeinen B e d e u t u n g bar gal ten. M a n betrachtete sie als A u s 
nahmsfälle und erklärte sie bald als A e u s s e r u u g des Atav ismus , bald 
als Monstrosität. 

U n t e r der B e z e i c h n u n g Atav i smus versteht man bekannt l i ch das 
plötzliche E r s c h e i n e n von M e r k m a l e n , welche den mehr oder weniger 
entfernten A h n e n eigen waren . V o n den B e d i n g u n g e n der Rückkehr 
solcher M e r k m a l e , sowie darüber, i n welcher Combinat ion diese M e r k 
male wieder auftreten können, wissen wir eigentl ich nichts und daher 
erscheint der Hinwe i s auf den A t a v i s m u s immer mehr oder weniger 
unbegründet. I n einigen Fällen dagegen scheint er doch einen ge
wissen G r u n d zu haben. So kann man beispielsweise das Auftreten 
von einfachen Blättern bei der Erdbeere auf Atav i smus zurückführen; 
der Umstand , dass die ersten Blättchen bei der Erdbeere einfach 
(und nicht dreizahl ig) s ind, sowie al lgemeine theoretische Erwägungen 
gestatten uns anzunehmen, dass bei i rgend weichen V o r f a h r e n der 
Erdbeere al le Blätter einfach waren. Andererse i ts aber sind bei 
C h e l i d o n i u m iac in ia tum die Blätter stärker geschlitzt und somit com-
pl i c i r ter als bei. der G r u n d f o r m . F o l g l i c h ist diese F o r m nicht ata
v is t i sch , sondern i m Gegen the i l progressiv. U n d doch erfolgte das 
Au f t re ten der einen wie der anderen M e r k m a i e , der a t a v i s t i s c h e n 
ebenso wie der ihnen entgegengesetzten p r o g r e s s i v e n in ganz der
selben W e i s e u n d ward von denselben F o l g e n begleitet. In anderen 
Fällen ist zwar die Hypothese des Atav i smus anwendbar, eine solche 
Erklärung erscheint aber a l l zu willkürlich und gezwungen. I ch 
glaube, man könnte das Verhältniss zwischen Atav i smus und I l e t e r o -
genesis mit gutem Grunde folgendermaassen f o r m u l i r e u : die I l e tero -
genesis ermöglicht es manchmal dem A t a v i s m u s s ich zu äussern, w i r d 
aber durch diesen letzteren keineswegs erschöpft und noch weniger 
erklärt. 

E i n e andere A r t der Erklärung besteht dar in , alle Ersche inungen 
der Heterogenesis in das Gebiet der Terato log ie zu verweisen und 
alle auf d iesem W e g e entstandenen A b w e i c h u n g e n vom T y p u s als 
Monstrositäten oder A n o m a l i e n zu bezeichnen. Diese A n s c h a u u n g hat 
fre i l ich ihre Gründe. E s gibt viele offenkundige Monstrositäten, 
welche ebenso unerwartet , ohne jede sichtbare Ursache entstehen 
und ebenso zähe vererbt werden . Besonders bekannt ist i n dieser 
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B e z i e h u n g eine A n o m a l i e des gewöhnlichen Mohns (Papaver somni 
ferum), welche darin besteht, dass die Staubfäden der Blüthen sämmt-
l ich oder nur thei lwcise in kle ine von langen St ie len getragene F r u c h t 
knoten umgewandelt werden. Diese A n o m a l i e wurde in Deutschland 
von vielen Ge lehrten beobachtet ; sie vermehrt sich durch Samen und 
erfüllt manchmal ganze F e l d e r . 1 ) K ö r n i c k e ber i chte t 2 ) , es sei im 
botanischen Gar ten von Pappe l sdor f e inmal ein völlig monströses 
E x e m p l a r von B i l s e n k r a u t (Hyoscyamus niger) erschienen, welches 
einen fasci irten Stengel und abnorm entwicke l te Blüthen hatte. I n 
letzterer war nämlich die Z a h l der K e l c h - und K r o n e n t h e i l e , sowie 
die Z a h l der Staubfäden stark vergrössert. D i e K r o n e war auf einer 
Seite gespalten und die The i l e griffen über einander, so dass sie i m 
Querschnitte nicht einen K r e i s , sondern eine A r t Schnecken l in ie dar
stellten. D e r F r u c h t k n o t e n war vielfächerig, der D e c k e l der F r u c h t 
an den Rändern viel fach gezähnt. D i e von dieser Pflanze einge
sammelten Samen wurden ausgesäet und die dabei erhaltenen P f l a n z e n 
hatten, wie sich zeigte, Blüthen von ganz demselben B a u ; sie behielten 
ihre M e r k m a l e auch bei der weiteren V e r m e h r u n g durch Samen. D i e 
Fasc iat ion trat nicht mehr auf, der Stengel hatte aber im oberen 
T h e i l einen doldenförmig verzweigten Blüthenstand u n d auch dieses 
M e r k m a l erhielt sich i n den nachfolgenden Generat ionen. Offenbar 
hatte sich diese F o r m mit ihrem eigenen P o l l e n bestäubt, wenn auch 
sonst die Blüthen dieser A r t für Wechseibestäubung eingerichtet s ind . 
Seit dem Ersche inen dieser beschriebenen monströsen F o r m wurde sie 
gesondert von der normalen F o r m cu l t iv i r t . 

A b e r das gewöhnlichste i n dieser Reihe v o n Ersche inungen ist 
das Gefülltsein der Blüthen. E s ist zweifel los eine Monstrosität, denn 
sie ist immer mit einer mehr oder weniger erhebl ichen funct ionel len 
Störung der Blüthenorgane verknüpft; nicht selten ist die G e w i n n u n g 
von Samen aus gefüllten Blüthen mit grossen Schwier igke i t en ver
bunden u n d nur auf dem W e g e einer kreuz weisen Bestäubung mit 
nichtgefüllten Blüthen möglich. U n d doch zeigt das Gefülltsein eine 
starke Tendenz vererbt zu werden . 

Somit schliessen sich viele zweifellose Monstrositäten, sowohl ihrer 
Entstehungsweise nach als auch durch ihre Vererbungsfähigkeit gänz
l i ch den heterogenetischen Rassen an . Daraus folgt aber ke ineswegs , 
dass man alle auf dem W e g e der Heterogenes is entstandenen A b 
weichungen zu den Monstrositäten rechnen dürfte. Solche E i g e n -

1) Die Litteratur darüber bei P e n z i g , Pflanzenteratologie v. I pag. 224. 
2) Verband!, naturliisfc. Ver. d. Rheinl. v. 47 Sitz.-13er. pag. 14 — 20. 
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thümliehkeit, wie beispielsweise das A u f t r e t e n von einfachen Blättern 
an der Ste l le getheilter oder umgekehrt von getheilten statt einfacher, 
das A u f t r e t e n von glatten Früchten statt stacheligen u . s. w., ent
hal ten an u n d für sich nichts Monströses oder Abnormes . I m A u g e n 
bl ick ihrer E n t s t e h u n g k a n n man sie selbstverständlich, wie jede A b 
weichung von der N o r m als A n o m a l i e n beze ichnen, w i r d aber e inmal 
die gegebene A b w e i c h u n g zum M e r k m a l einer besonderen Rasse , so 
k a n n von A n o m a l i e nicht die R e d e sein. Ste l len w i r uns vor, i rgend 
eine F o r m , e twa R a n u n c u l u s arvensis var . inermis oder D a t u r a T a t u l a 
fruct ibus i n e r m i b u s , erlange eine ebenso grosse V e r b r e i t u n g , wie die 
typische F o r m , ihre H e r k u n f t sei aber in Vergessenhei t geraten oder 
überhaupt nicht bekannt geworden. G i b t es in e inem solchen F a l l e 
irgend eine Möglichkeit zu entscheiden, welche von den beiden Rassen 
die echte, normale und weiche die monströse oder abnorme sei? 

A u f G r u n d des Ausgeführten wäre es r i cht iger die Sache so auf
zufassen, dass die E r s c h e i n u n g , die wir als Heterogenesis bezeichnen, 
s ich i m unerwarteten Auf t re ten verschiedenartiger A b w e i c h u n g e n von 
der typischen Struc tur äussert. V o n diesen A b w e i c h u n g e n werden, 
einige von einer funct ionel len Störung der Organe begleitet und 
stellen daher einfach Monstrositäten d a r ; andere dagegen stören die 
v i ta len F u n c t i o n e n des Organismus nicht und geben besonderen Rassen 
den U r s p r u n g . Somit ist die Heterogenesis j ener Boden , auf welchem 
sich Monstrositäten entwi cke ln können, ebenso wie s ich auf i h m der 
A t a v i s m u s äussern k a n n ; dies alles sind aber nur nebensächliche 
A e u s s e r u n g e n , welche weder den U m f a n g noch die Tragwei te jenes 
grossen gehe imnissvo l len Vorganges erschöpfen, den uns die H e t e r o 
genesis darbietet . 

G o d r o n steht in seinem oben cit irten A r t i k e l auf einem anderen 
Standpunkt . E r hält alle derart igen Rassen , die auf dem W e g e der 
Heterogenes is entstanden sind, für t e r a t o l o g i s c h e , we i l die A r t 
u n d W e i s e ih rer Ents tehung selbst i h m abnorm erscheint, „C'est par 
selection que paraissent avoir ete produites l a plupart des races veg£-
tales que nous c u l t i v o n s ; elles ont ete obtenues par les soins et par 
r inte l l i gence de l 'homme et se perpetuent dans les conditions de c u l -
ture et de c l imat qui ieur sont favorables. Mais i i est aussi des raon-
struosites qui peuvent etre immediatement et integralement soumises 
ä l a loi d'herödite et f o rmen! de veritables races terato logiques" . So 
beginnt der A u t o r seinen A r t i k e l 1 ) und etwas weiter (pag. 91) fährt er 

1) Mem, de l'A.oad. de Stanislas 1873 pag. 77. 
Flora, Ergänzgsbd. 1901. 
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f o r t : „Les races qu i ont pour or igine une monstruosite se d ist inguent 
des races qu i sont le resultat de Taction lente de l a culture et de l a 
selection, par l eur appari t ion brusque au mi l i eu d 'un semis nature l ou 
opere par r i i o m m e et qu i reproduit en meme temps des ind iv idus 
n o r m a u x " . 

Somit scheint G o d r o n geneigt zu sein, al le bestehenden Rassen 
in zwei K l a s s e n e inzuthe i l en : in n o r m a l e R a s s e n , welche der Se lec 
tion und der langsamen Häufung von M e r k m a l e n ihren U r s p r u n g ver 
danken , und i n t e r a t o l o g i s c h e Rassen , welche plötzlich entstehen. 
E s fragt s ich n u n , wie sind sie zu untersche iden? D a r a u f antwortet 
G o d r o n F o l g e n d e s : 

„ V o r a l l em, meint er, ist die E n t s t e h u n g dieser (teratologischen) 
Rassen gewöhnlich b e k a n n t , und man w e i s s , aus welchen T y p e n sie 
hervorgegangen s i n d ; ihr S tammbaum l iegt k l a r zu T a g e , u n d für 
alle Natur fo rs cher , welche an die E x i s t e n z der A r t e n g l a u b e n , ist 
dies eine grundlegende Thatsache, ein wahres K r i t e r i u m . A n d e r e r 
seits unterscheiden sie s ich durch mangelhafte E n t w i c k e l u n g oder M o -
dif ication i rgend eines Organs , eine A b w e i c h u n g , welche nur von sehr 
nebensächlicher B e d e u t u n g i s t , da sie die P f lanze am L e b e n und an 
der V e r m e h r u n g nicht stört, u n d welche dabei zum R a s s e n m e r k m a l 
w i r d . Ueberdies bleiben al le sonstige Organe beider P f l a n z e n f o r m e n , 
mit A u s n a h m e dieses einzigen charakter is t i schen M e r k m a l s , völlig 
ident isch nicht nur i n ihren morphologischen M e r k m a i e n , sondern auch 
in ihrer inneren Organisat ion . I c h glaube aber nicht , dass es i r g e n d 
eine Species gebe , welche sich von anderen nahestehenden A r t e n 
bloss durch ein einziges morphologisches M e r k m a l unterscheiden würde." 

E s ist nicht n o t h w e n d i g , sich bei dem ersten P u n k t lange auf
zuhalten. V o r dem E r s c h e i n e n von G o d r o n ' s A r b e i t wusste doch 
n i e m a n d , dass R a n u n c u l u s arvensis var. inermis gerade auf diesem 
W e g e entstanden i s t ; von D a t u r a B e r t o l o n i g laubt G o d r o n , ihrer 
A n a l o g i e mit D . T a t u l a fructibus inermibus w e g e n , sie stelle eine 
teratologische Rasse von D . S t r a m o n i u m dar. D a s ist aber doch nur 
eine V e r m u t h u n g und bleibt als solche so lange bestehen , bis eine 
re in zufällige B e o b a c h t u n g i rgend eines B o t a n i k e r s dieselbe bestätigen 
w i r d . In B e z u g auf Tausende und A b e r t a u s e n d e anderer Varietäten 
haben wir aber weder A n a l o g i e noch V e r m u t h u n g e n . Z u g lauben , 
es seien uns al le oder fast al le Fälle von Heterogenes is bekannt , 
heisst ungefähr so v i e l wie zu vermuthen , diese geheimnissvol le u n d 
seltene E r s c h e i n u n g finde nur dann statt, wenn i rgend ein B o t a n i k e r 
die Möglichkeit und die L u s t hat, sie z u beobachten. 
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I c h w i l l aber hier b e m e r k e n , dass sich G o d r o n doch i r r t , wenn 
er g l a u b t , plötzlich entstehende Rassen unterscheiden sich von der 
Stammform bloss durch i rgend ein einziges M e r k m a l . In W i r k l i c h k e i t 
unterscheiden sich solche F o r m e n wie beispielsweise F r a g a r i a mono-
p h y l l a oder C h e l i d o n i u m lac in iatum von den T y p e n , die ihnen den 
U r s p r u n g g a b e n , neben dem H a u p t m e r k m a l auch noch durch eine 
ganze R e i h e k le inerer Züge. Wären diese F o r m e n in i rgend e inem 
L a n d e w i l d verbre i te t , so würde sie die M e h r z a h l der B o t a n i k e r für 
besondere A r t e n hal ten . In der M e h r z a h l der Fälle unterscheiden 
sich die auf dem heterogenetischen W e g e entstandenen F o r m e n w i r k 
l i c h nur in e inem oder i n wenigen M e r k m a l e n von den typischen, 
ganz ebenso wie die ungezählte Menge w i l d , wachsender F o r m e n , die 
m a n als Varietäten bezeichnet. E s fragt sich nun , wie sol l man. diese 
w i l d wachsenden Varietäten auffassen, u n d sol l man viel le icht nur die 
typische F o r m jeder A r t für eine normale Rasse hal ten , alle anderen 
aber für t erato log i s ch , indem man ihnen somit eine p r i n c i p i e l l ver
schiedene Entstehungsweise zuschriebe. E s ist aber zur Genüge be
kannt , dass es zwischen A r t e n u n d Varietäten ke ine Grenze gibt , und 
daher wräre jeder V e r s u c h einer solchen E i n t h e i l u n g nicht bloss phan
tastisch, sondern auch direct unmöglich. 

I n d e m wir alle morphologischen Eigenthümlichkeiten und phy 
siologischen Eigenschaf ten der auf heterogenet ischem W e g e entstan
denen F o r m e n erwägen, müssen w i r a n e r k e n n e n , dass sie s ich i n 
ke iner B e z i e h u n g p r i n c i p i e l l von anderen Rassen unterscheiden, welche 
seit unvordenkl i chen Z e i t en ex is t i ren , u n d denen wir gestützt auf die 
D a r w i n s c h e Theor ie mit solcher Zuvers i cht l i chke i t eine E n t s t e h u n g 
auf dem W e g e der langsamen Häufung von. M e r k m a l e n und einer 
dauernden Aus lese zuschreiben. D a wi r aber e igent l i ch nichts davon 
wissen , wie die F o r m e n und Rassen al ler w i l d wachsenden und der 
ungeheuren M e h r z a h l der Cul turp f lanzen in W i r k l i c h k e i t entstanden 
s i n d , so entsteht vor uns j e tz t die ernste F r a g e : ob denn w i r k l i c h 
der V o r g a n g der Ents tehung neuer F o r m e n auf dem W e g e der H e t e 
rogenesis so selten und so except ione l l sei? F i n d e t er nicht v ie l le icht 
v i e l häufiger s tat t , als wir es g l a u b e n , und spielt er nicht eine ge
wisse R o l l e i n der E v o l u t i o n der F o r m e n des Pf lanzenre iches? 

I L 
A u f die E x i s t e n z der Heterogenes is in der freien N a t u r können 

w i r nur ind irect aus den Beobachtungen über die V e r b r e i t u n g von 
V a r i a t i o n e n schliessen. I n einer anderen L a g e befinden w i r uns 

17* 

urn:nbn:de:bvb:355-ubr05172-0263-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05172-0263-9


I c h w i l l aber hier b e m e r k e n , dass sich G o d r o n doch i r r t , wenn 
er g l a u b t , plötzlich entstehende Rassen unterscheiden sich von der 
Stammform bloss durch i rgend ein einziges M e r k m a l . In W i r k l i c h k e i t 
unterscheiden sich solche F o r m e n wie beispielsweise F r a g a r i a mono-
p h y l l a oder C h e l i d o n i u m lac in iatum von den T y p e n , die ihnen den 
U r s p r u n g g a b e n , neben dem H a u p t m e r k m a l auch noch durch eine 
ganze R e i h e k le inerer Züge. Wären diese F o r m e n in i rgend e inem 
L a n d e w i l d verbre i te t , so würde sie die M e h r z a h l der B o t a n i k e r für 
besondere A r t e n hal ten . In der M e h r z a h l der Fälle unterscheiden 
sich die auf dem heterogenetischen W e g e entstandenen F o r m e n w i r k 
l i c h nur in e inem oder i n wenigen M e r k m a l e n von den typischen, 
ganz ebenso wie die ungezählte Menge w i l d , wachsender F o r m e n , die 
m a n als Varietäten bezeichnet. E s fragt sich nun , wie sol l man. diese 
w i l d wachsenden Varietäten auffassen, u n d sol l man viel le icht nur die 
typische F o r m jeder A r t für eine normale Rasse hal ten , alle anderen 
aber für t erato log i s ch , indem man ihnen somit eine p r i n c i p i e l l ver
schiedene Entstehungsweise zuschriebe. E s ist aber zur Genüge be
kannt , dass es zwischen A r t e n u n d Varietäten ke ine Grenze gibt , und 
daher wräre jeder V e r s u c h einer solchen E i n t h e i l u n g nicht bloss phan
tastisch, sondern auch direct unmöglich. 

I n d e m wir alle morphologischen Eigenthümlichkeiten und phy 
siologischen Eigenschaf ten der auf heterogenet ischem W e g e entstan
denen F o r m e n erwägen, müssen w i r a n e r k e n n e n , dass sie s ich i n 
ke iner B e z i e h u n g p r i n c i p i e l l von anderen Rassen unterscheiden, welche 
seit unvordenkl i chen Z e i t en ex is t i ren , u n d denen wir gestützt auf die 
D a r w i n s c h e Theor ie mit solcher Zuvers i cht l i chke i t eine E n t s t e h u n g 
auf dem W e g e der langsamen Häufung von. M e r k m a l e n und einer 
dauernden Aus lese zuschreiben. D a wi r aber e igent l i ch nichts davon 
wissen , wie die F o r m e n und Rassen al ler w i l d wachsenden und der 
ungeheuren M e h r z a h l der Cul turp f lanzen in W i r k l i c h k e i t entstanden 
s i n d , so entsteht vor uns j e tz t die ernste F r a g e : ob denn w i r k l i c h 
der V o r g a n g der Ents tehung neuer F o r m e n auf dem W e g e der H e t e 
rogenesis so selten und so except ione l l sei? F i n d e t er nicht v ie l le icht 
v i e l häufiger s tat t , als wir es g l a u b e n , und spielt er nicht eine ge
wisse R o l l e i n der E v o l u t i o n der F o r m e n des Pf lanzenre iches? 

I L 
A u f die E x i s t e n z der Heterogenes is in der freien N a t u r können 

w i r nur ind irect aus den Beobachtungen über die V e r b r e i t u n g von 
V a r i a t i o n e n schliessen. I n einer anderen L a g e befinden w i r uns 

17* 

urn:nbn:de:bvb:355-ubr05172-0263-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05172-0263-9


i n B e z u g auf die Cul turpf lanzen . Diese letzteren wachsen so zu sagen 
unter den A u g e n des Menschen , welcher sie in bestimmte B e d i n g u n g e n 
br ingt , ihre E n t w i c k e l u n g verfolgt u n d ihre Veränderungen aufzeichnet. 
ITeberdies bewahrt er einige Varietäten, während er andere vernichtet , 
und spielt auf diese W e i s e eine active R o l l e in der E n t w i c k e l u n g 
der F o r m e n . Ohne Zwei fe l können uns die Beobachtungen der Gärtner, 
L a n d w i r t h e und Pflanzenzüchter gutes M a t e r i a l l ie fern zur B e u r t h e i -
lung der R o l l e , welche die Heterogenes is bei der E n t w i c k e l u n g neuer 
Varietäten und Rassen spielt. 

Besonders viele D a t e n kann man i n der L i t t e r a t u r über die E n t 
stehung der F o r m e n der Z ierp f lanzen u n d spec ie l l der Zierbäume 
finden. D i e Garten journa le begannen nament l i ch seit den 20er—30er 
J a h r e n dieses Jahrhunder t s den i n der C u l t u r erscheinenden neuen 
Varietäten besondere B e a c h t u n g zu schenken u n d ihrer B e s c h r e i b u n g 
und A b b i l d u n g einen ansehnl ichen P l a t z zu gewähren. D i e hervor 
ragenden Gärtner E u r o p a s , wie P h . V i l m o r i n , Decaisne, P o i t e a u , 
P e p i n , V e r l o t , N a u d i n , Carr iere u . A . bekundeten ein tiefes Interesse 
f ü r die E n t s t e h u n g der G a r t e n V a r i a t i o n e n u n d für ihren U e b ergang 
i n Rassen , indem sie diesem Gegenstand ba ld k le inere N o t i z e n , ba ld 
ganze A r t i k e l widmeten . Indem wir nun diese gärtnerische L i t t e r a t u r 
studiren, finden wir hier eine Unmasse von Thatsachen , die s ich auf 
die Heterogenesis beziehen. D e m N a m e n nach unbekannt , war diese 
E r s c h e i n u n g , wie sich herausste l l t , i m K r e i s e der Gärtner längst so 
gut b e k a n n t , dass man in derselben durchaus nichts Sonderbares er
b l i ck te , sondern sie a l s das übliche M i t t e l zur G e w i n n u n g neuer F o r m e n 
betrachtete. V o m wissenschaftl ichen S t a n d p u n k t aus bl ieb sie n ichts 
destoweniger ganz uner forscht , und alle M i t t h e i l u n g e n und N o t i z e n 
tragen den C h a r a k t e r zufälliger Beobachtungen , i n denen immer bald 
die e i n e , bald die andere Seite der E r s c h e i n u n g unbeachtet b l ieb . 
U n d doch ist die Summe der bekannten und sicher festgestellten 
Thatsachen so bedeutend, dass sie uns gestatten w i r d , die E i g e n 
schaften u n d den C h a r a k t e r der uns interessirenden E r s c h e i n u n g bis 
ins D e t a i l zu studiren. 

G e h e n wir also zur D a r l e g u n g j ener Thatsachen über , w relche 
man aus der Gartenbaul i t teratur schöpfen k a n n . W i r werden hier 
z u betrachten haben, w relche A r t e n von A b w e i c h u n g e n der Heterogensis 
zugeschrieben werden können, d. h . nach welcher R i c h t u n g sich die 
T y p e n unter der E i n w i r k u n g dieses V o r g a n g e s verändern, in welchen 
F o r m e n sich derselbe äussert u n d von welchen Ersche inungen er be
gleitet w i r d . 
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D i e Zusammenste l lung al ler bekannten Thatsachen und B e o b a c h 
tungen gestattet anzunehmen, dass die heterogenetischen A b w e i c h u n g e n 
bei den P f l a n z e n nach allen möglichen R i ch tungen erfolgen können, 
dass aber nicht alle Veränderungen in gle icher W e i s e die A u f m e r k 
samkeit der Züchter auf sich zu l e n k e n vermochten. So ist beispiels
weise die grössere oder geringere B e h a a r u n g des Stengels und der 
Blätter, so v ie l man nach den wi ld wachsenden A r t e n schliessen k a n n , 
e in z i eml i ch veränderliches M e r k m a l , Zweife l los kommen auch b e i 
Cul turp f lanzen mannigfalt ige V a r i a t i o n e n i n dieser B e z i e h u n g vor , sie 
fallen aber nicht so auf und haben keine B e d e u t u n g im G a r t e n b a u , 
weshalb wir auch in der gärtnerischen L i t t e r a t u r fast gar keine dies
bezüglichen A n g a b e n f inden. D a h e r umfassen diejenigen K a t e g o r i e n 
von V a r i a t i o n e n , die wir unten aufzählen, noch lange nicht al le R i c h 
tungen der Variabilität, sondern nur d i e j en igen , welche die Züchter 
zu beachten pflegten. 

D i e H a u p t r i c h t u n g e n der Variabilität, die im Gartenbau bekannt 
s ind , sind, f o lgende : 

Variationen des Wuchse3. Die Dimens ionen einer j eden Pf lanzen
art s chwanken b e k a n n t l i c h bedeutend unter dem Einf luss der äusseren 
B e d i n g u n g e n . M a n c h m a l werden aber auch unabhängig von diesen 
letzteren »ehr starke A b w e i c h u n g e n angetrof fen, entweder nach der 
Seite der V e r m i n d e r u n g des Wuchses , so dass man Zwerg formen er
hält, oder nach der Seite der Vergrösserung, so dass die E x e m p l a r e 
relativ sehr grosse Dimens ionen erreichen. D i e erstere E r s c h e i n u n g 
heisst N a n i s m u s , die letztere kann man als G i g a n t i s m u s 
(geantisme) bezeich nen. 

U n t e r der B e z e i c h n u n g Nanismus werden nicht selten total ver
schiedene E r s c h e i n u n g e n zusammengefaßt und mit einander ver
wechselt . So wird erstens mit diesem Namen jene ganz gewöhnliche 
E r s c h e i n u n g belegt , dass be i sehr dichter Aussaat oder auf zu trocke
nem und unfruchtbarem B o d e n die Pf lanzen ein mageres, zwerghaftes 
Aussehen g e w i n n e n . Solche Veränderungen sind rein patho log isch ; 
sie entstehen als F o l g e des Nahrungsmange ls u n d werden selbstver
ständlich n icht vererbt . 1 ) Zweitens wird zu den Aeusserungen des 
Nanismus der niedrige W u c h s der alp inen und arkt ischen P f lanzen 
gezählt , we l cher schon eine v i e l complic irtere E r s c h e i n u n g darstellt . 
E r steht einerseits zweifel los mi t den ungünstigen k l imat i s chen V e r 
hältnissen i m Z u s a m m e n h a n g , da es bekannt i s t , dass P f lanzen der 

1) Siehe darüber: F r a n k , Die Krankheiten der Pflanzen, II. Aufl. Bd. I 
pag.. 278 ff. 
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E b e n e , wenn sie i n das Gebirge verpflanzt w e r d e n , kleinwüchsiger 
werden u n d sich i m al lgemeinen H a b i t u s den Alpenpf lanzen nähern. 1 ) 
Anderse i ts verändern aber die typischen a lp inen und arkt i schen 
Pf lanzen selbst unter günstigeren B e d i n g u n g e n ihren äusseren H a b i t u s 
gar nicht oder nur sehr wenig und ble iben selbst nach vielen J a h r e n 
der C u l t u r auf gutem B o d e n und i n warmem K l i m a ebenso k l e i n 
wüchsig wie in ihrer H e i m a t h . F o l g l i c h s ind dies nicht mehr e i n 
fache Modi f ikat ionen, wie i m vorigen F a l l e , sondern besondere R a s s e n , 
für welche der geringe W u c h s eine normale Eigenschaft darstel l t . 
E n d l i c h führt C l o s , welcher eine besondere A r b e i t über den N a n i s -
m u s 2 ) veröffentlicht hat, auch die geringen D i m e n s i o n e n der B a c t e r i e n , 
H e f e p i l z e , D i a t o m e e n 3 ) u . s. w . auf diese E r s c h e i n u n g zurück. 

M i t a l l en diesen E r s c h e i n u n g e n hat e igent l i ch j ener N a n i s m u s 
nichts zu thun , w relchen man als den h e t e r o g e n e t i s c h e n beze ichnen 
k a n n und welcher a l le in uns i n diesem F a l l e interessirt . E r besteht 
dar in , dass unter normalen E x e m p l a r e n , die unter gleichen B e d i n g 
ungen auf gutem Gartenboden wachsen und aus Samen gleicher H e r 
kunft stammen, unerwartet i rgend ein I n d i v i d u u m erscheint, welches 
sich von al len anderen durch ausserordent l ich n iedr igen W u c h s aus
zeichnet, das aber nicht schwächlich und ausgehungert , sondern kräf
t i g , stämmig, s tark verzweigt und re i ch l i ch blühend ist. Diese M e r k 
male werden nun auf seine N a c h k o m m e n übertragen, besonders w e n n 
man den Stammvater vor einer K r e u z u n g mit der N o r m a l f o r m v e r 
hütet, u n d so w i r d eine besondere kleinwüchsige Rasse erhalten. 4 ) 

A u f diesem W e g e s ind, soweit bekannt , j ene Gartenvarietäten 
erhalten worden , w relche mit var . n a n a , p u m i l a oder c o m p a c t a 
bezeichnet werden, wie z. B . A g e r a t u m coeru leum var. nanum, Sca -
biosa atropurpurea var . nana, Coreopsis t inctoria var. pumi la , Tagetes 
patu la var . nana, die kleinwüchsigen B a l s a m i n e n , A s t e r , C i n e r a r i e n , 
T r o p a e o l u m und viele andere. Infolge der e leganteren compacteren 
F o r m , des frühen und re ichl i chen Blühens, werden solche Varietäten 
i m G a r t e n b a u sehr geschätzt; man erhält u n d vermehrt sie sorgfäl
t i g , weshalb es wenige von den verbreiteten Zierpf lanzen gibt, von 

1) In dieser Richtung wurden von Prof. B o n n i e r umfassende Versuche an
gestellt. Eine Zusammenfassung der Resultate seiner Beobachtungen findet sich 
in den Annales des sciences natur., VII ser. vol. X X , pag. 117—360 (G. B o n n i e r , 
Recherches experimentales sur l'adaptation des plantes au climat alpin). 

2) C l o s , Du nanisme dans le regne vegetal. — Mem. de l'Acad. de Toulouse. 
IX ser., v. I pag. 375—406. 

3) C l o s , 1. c. pag. 399. 
4) Vgl . V e r l o t , Sur la prod. des var. pag. 34—42. 
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denen nicht eine kleinwüchsige Varietät bekannt wäre. A l l e derartige 
F o r m e n behalten nicht bloss bei ungeschlechtl icher V e r m e h r u n g durch 
Steck l inge , A b l e g e r und P f rop fung ihre Eigenschaften , sondern ble iben 
auch bei V e r m e h r u n g mittels Samen constant, natürlich bei genügen
der I s o l i r u n g , d. h. bei V e r m e i d u n g einer Bestäubung durch die 
N o r m a l f o r m . D a in der P r a x i s die Isolat ion nur sehr selten i n a l ler 
Strenge durchgeführt wird , sind die Resul tate der Aussaat verschieden 
und immer mehr oder weniger vom Z u f a l l abhängig. D i e einen V a r i e 
täten werden le icht , die anderen nur sehr schwier ig f ix irt . 

Ich w i l l hier als Be isp ie le zwei Fälle anführen, welche i ch V e r -
l o t ' s W e r k (I. c. pag. 38, 39) entlehnt habe. I m Jahre 1860 er
schien in V i l m o r i n ' s A n s t a l t mitten i n einer P lantage von Tagetes 
s ignata ein I n d i v i d u u m , welches s ich von a l len anderen durch seine 
B u s c h i g k e i t u n d seinen niedr igen stämmigen W u c h s auszeichnete. 
Dieses E x e m p l a r wurde nicht iso l ir t . A u s seinen Samen erhielt man 
1861 eine zahlreiche Nachkommenschaf t , aus welcher nur zwei I n d i 
v iduen den C h a r a k t e r der Mutterpf lanze behielten, während alle an 
deren Uebcrgängc zum T y p u s darstel lten. D i e Samen aber, die von 
den besagten zwe i Ind iv iduen eingesammelt w u r d e n , reproducirten im 
folgenden J a h r e (1862) fast vollständig die kleinwüchsige F o r m , so 
dass selbst bei strenger A u s w a h l nicht über 10 ° / 0 der E x e m p l a r e 
beseitigt werden mussten, die einen Rückschlag zum T y p u s aufwiesen. 

Im J a h r e 1859 erschien ebenfalls bei V i l m o r i n unter z a h l 
re ichen E x e m p l a r e n von Saponar ia ca labr ica , welche aus Samen ge
zogen w u r d e n , e in I n d i v i d u u m , das sich durch merkwürdig niedrigen 
W u c h s auszeichnete. D i e aus demselben erhaltenen Samen wurden 
1860 ausgesäet und l ieferten viele E x e m p l a r e , die mit der M u t t e r 
pflanze fast identisch waren. V o n dieser zweiten Generat ion wurden 
ebenfalls Samen eingesammelt u n d im folgenden Jahre ausgesäet, 
dieses M a i reproducirte aber ke iner der erhaltenen E x e m p l a r e die 
kleinwüchsige F o r m . 

Die so sehr verschiedenen Resu l tate s ind zweifel los hauptsäch
l ich vom C h a r a k t e r der Bestäubung und vom Grade der Isolat ion ab
hängig. I m A l i g e m e i n e n aber k a n n die Kleinwüchsigkeit ein v o l l 
kommen constantes M e r k m a l b i l d e n , da im Gartenbau sehr viele 
F o r m e n bekannt s ind, die auf dem W e g e der Heterogenesis entstan
den sind u n d sich durch Samen fortpflanzen. 

I rgend welche A n o m a l i e n in den Fortpf lanzungsorganen erzeugt 
der heterogenetische N a n i s m u s augenscheinl ich nicht . I n der L i t t e r a t u r 
ist nur e in F a l l einer solchen E r s c h e i n u n g bekannt , welcher von V e r -
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l o t (1. c. pag . 34) mitgethei l t wurde . E s w a r nämlich bei V i l m o r i n 
eine kleinwüchsige F o r m von A g e r a t u m coeru leum, welche re i ch l i ch 
blühte, aber fast gar keine Samen zu erzeugen pflegte, so dass sie 
nur durch A b l e g e r vermehrt werden konnte. In der F o l g e erhielt 
derselbe Gartenbauer aus den Samen des typischen A g e r a t u m coeru
leum eine andere kleinwüchsige Varietät, welche s ich als v o l l k o m m e n 
fruchtbar, d. h . zur For tp f lanzung durch Samen befähigt ergab. 

K l e i n wüchsige Varietäten werden nicht nur von krautar t igen G e 
wächsen , sondern auch von Baumpf lanzen erha l ten . E s sind viele 
solche Zwergbäume und -Sträucher bekannt , welche in al len Fällen, 
über welche A n g a b e n vor l iegen, auf dem W e g e der Heterogenes is 
entstanden sind. So ist Clemat is V i t i c e l l a nana , welche e inen ver 
zweigten nichtschl ingenden Strauch darstel lt , aus dem S a m e n der 
typischen C l . V i t i c e l l a ausgewachsen. 1 ) A c e r campestre nanum wurde 
unter den Sämlingen der typischen F o r m aufge funden. 2 ) P r u n u s 
Mahaleb nana wurde in Orleans bei M m e . E . le B r u n unter z a h l 
re ichen Sämlingen der normalen F o r m in der Aussaat von 1828 i n 
e inem E x e m p l a r entdeckt . 3 ) L o n i c e r a tatarica nana wurde auf d ie 
selbe W r eise durch H e r r n B i 11 i a r d in F o n t e n a y - a u x - R o s e s anno 1825 4 ) 
erhalten. Cedrus L i b a n i nana erscheint nach C a r r i e r e 5 ) nicht selten 
in den Saaten der typischen F o r m . M a n zieht es i m A l l g e m e i n e n vor, 
die kleinwüchsigen Var ia t i onen der Ho lzp f lanzen durch P f r o p f u n g zu 
vermehren , doch wurde bei a l len Aussaatversuchen , die uns bekannt 
s ind, die Kleinwüchsigkeit vollständig oder the i lweise in der N a c h 
kommenschaft beibehalten. So wird B i o t a oriental is nana n a c h den 
Beobachtungen von C a r r i e r e 6 ) in der M e h r z a h l der Fälle durch die 
Samen reproduc ir t . Dasselbe g i l t von B i o t a or iental is aurea, w e n i g 
stens was die Kleinwüchsigkeit anbetri f ft . 7 ) A u s einer Aussaat dieser 
F o r m erhielt C a r r i e r e 1858 nur zehn E x e m p l a r e , die zum T y p u s 
zurückgekehrt waren. A l l e übrigen, 308 an der Z a h l , reproducirten 
fast alle M e r k m a l e , die der Mutterpf lanze e igen waren . S ie alle 
waren n iedr ig und ästig, mit dünnen, an den E n d e n ge lb l i chen 
Zwe igen . Merkwürdig ist auch die ausserordentl iche Frühreife der 

1) Rev. hört. 1877 pag. 16. 
2) I. c. 1874 pag. 340. 
3) 1. c. v. I I pag. 34. 1835. 
4) Rev. hört. 1844 v. YI pag. 109. 
5) C a r r i e r e , Traite" des Con. nouv. ed. pag. 371. 
6) 1. c. pag. 94. 
7) 1. c. pag. 95. 
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M e h r z a h l der I n d i v i d u e n dieser Generat ion , welche schon im dritten 
Jahre fruct i f ic irten. 1 ) 

D i e entgegengesetzte E r s c h e i n u n g , d. h . der Gigant ismus oder 
Grosswüchsigkeit wird ebenfalls unter den Culturpf lanzen nicht selten 
beobachtet . Diese Varietäten werden aber im G a r t e n b a u ger ing ge
schätzt und deshalb ist von ihnen sehr wenig bekannt. D a b e i kann . 
sich j a hier die Heterogenesis als Befähigung zu Riesenwuchs äussern, 
die V e r w i r k l i c h u n g eines solchen W u c h s e s ist aber von warmem K l i m a , 
re i ch l i cher Düngung oder überhaupt F r u c h t b a r k e i t des Bodens, von 
Bewässerung, F r i s c h e der Samen u . s. w. in hohem Grade abhängig, so 
dass nur streng wissenschaftliche V e r s u c h e den Einf luss der heterogene
tischen Prädisposition von der unmitte lbaren E i n w i r k u n g der äusseren 
B e d i n g u n g e n zu trennen vermöchten. 

Die Variationen des Stengels. D u r c h das F e h l e n der k r i e c h e n 
den T r i e b e , die für die G a t t u n g F r a g a r i a so charakter ist isch s ind, 
ze ichnen sich einige Varietäten der Erdbeere aus, die auf dem W e g e 
der Heterogenes is erhalten w u r d e n . So erschien beispielsweise eine 
unter dem "Namen F r a i s i e r de G a i l l o n oder F r a i s i e r des Alpes be
kannte Rasse im Jahre 181.1. in einem D o r f in der Normand ie ( G a i l l o n , 
dep. E u r e ) i n einer Saat der gewöhnlichen Monatserdbeere ( F r a g a r i a 
semperf lorens , F r a i s i e r des A l p e s ) in einem einzigen E x e m p l a r und 
roproducirt s ich seitdem aus S a m e n , indem sie somit mit einem 
Schlage eine vo l lkommen constante Rasse bi ldete. 2 ) E i n e ähnliche 
Varietät der gemeinen E r d b e e r e ( F r a g a r i a vesca, F r . de bois) wurde 
im J a h r e 1748 in der U m g e b u n g von L a v a l in einem einzigen E x e m p l a r 
mitten im Gebüsch gefunden u n d roproducirt sich ebenfalls durch 
Samen. Diese lbe F o r m war übrigens auch schon früher, am E n d e 
des 17. Jahrhunderts bekannt und entstand wahrscheinl ich zu wieder
holten M a l e n an verschiedenen Orten . 3 ) 

Das F e h l e n oder das Vorhandense in von Stacheln kann ebenfalls als 
M e r k m a l heterogenetischer V a r i a t i o n e n dienen. B e v o r w i r aber diese letz
teren besprechen, ist es noth wendig , über die Veränderlichkeit dieser M e r k 
male unter dem Einf luss der äusseren Bed ingungen e in igeWorte zu sagen. 

D i e T h a t s a c h e , dass die mit D o r n e n und Stachein bewaffneten 
Pf lanzen vorwiegend in t rockenen Ländern mit starker Insolat ion ver 
breitet s i n d , gab H e r r n L o t h e l i e r V e r a n l a s s u n g , eine R e i h e von 

1) Rev. hört. 1861 pag. 229. 
2) V i l m o r i n , Notice sur l'amel. pag. 48. 
3) D u c h e s n e , Hist. nat. des frais, 176G, pag. 119—124. Ebenso D e c a i s n e , 

Le jardin fruit, du Mus.; Fragaria. 
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Versuchen über den Einf luss der T r o c k e n h e i t oder F e u c h t i g k e i t der 
L u f t , sowie dos L ichtes und der Beschattung auf die E n t w i c k e l u n g 
der D o r n e n 1 ) anzustel len. E r wählte zu diesem Z w e c k e 18 A r t e n 2 ) 
aus verschiedenen F a m i l i e n und cu l t iv i r te sie in identischen E x e m 
plaren (oder selbst in T h e i l e n eines u n d desselben E x e m p l a r s , d. h. 
in vegetativer V e r m e h r u n g durch Steckl inge) in zwe i G r u p p e n : die 
eine unter einer G lo cke in mit F e u c h t i g k e i t gesättigter L u f t , die a n 
dere in trockener L u f t (in einer G l o c k e über Schwefelsäure) , aber 
unter sonst gleichen B e d i n g u n g e n . E s ergab s ich d a b e i , dass die 
P f lanzen , die in der trockenen L u f t cu l t iv i r t w u r d e n , ihre D o r n e n 
beibehielten, während die letzteren in der feuchten L u f t verschwanden. 
Dabe i hatten sie sich bei denjenigen P f lanzen , bei denen die D o r n e n 
metamorphosirte Blätter d a r s t e l l e n , wie be i B e r b e r i s , oder Z w e i g e , 
wie bei U l e x , P y r a c a n t h a und L y c i u m , zu den entsprechenden O r 
ganen e n t w i c k e l t , bei denjenigen A r t e n a b e r , bei denen die D o r n e n 
wie bei R o b i n i a . aus Nebenblättern oder wie be i X a n t h i u m aus den 
mit dem Blüthenstiel verwachsenen Nebenblättern hervorgehen , e in 
fach atrophirt . Hübsche Resul tate ergaben sich auch bei C u l t u r v e r -
suchen i m L i c h t und im D u n k e l n . 

D i e von L o t h e I i e r erhaltenen Resul tate enthalten nichts U n 
erwartetes , da die alltäglichen Beobachtungen uns z e i g e n , wie be i 
spielsweise d ie jenigen Z w e i g e , die in der M i t t e eines B e r b e r i s - oder 
Weissdornstrauches wachsen, d. h . d ie jenigen, die sich gewissermaassen 
im Schatten und v ie l le icht auch in etwas feuchterer Atmosphäre ent
w i c k e l n , gewöhnlich v ie l weniger D o r n e n haben als die äusseren 
Zweige desselben Strauches. A u s a l len derartigen Thatsachen darf 
man aber keineswegs den Schluss z iehen, die E n t w i c k e l u n g der Dornen 
hänge von der unmitte lbaren E i n w i r k u n g der äusseren B e d i n g u n g e n 
ab. 3) D e n n einerseits besitzen lange nicht alle P f lanzen der t rockenen 
Länder Dornen und anderseits lassen P f lanzen , denen keine D o r n e n 
eigen sind, ke ine solchen entstehen, auch wenn sie in noch so t rockener 
L u f t oder bei noch so intensiver Insolat ion cu l t i v i r t werden. E s muss 

1) B o n n i e r , Observ. sur les Berberidees ete. Revue gen. de bot., 1890, 
pag. 276. L o t h e u e r , Recherches sur les plantes a piquants. Ibidem pag. 480 
et 518. 

2) In der Darstellung der Resultate sind jedoch nur 14 erwähnt, nämlich: 
Berberis vulgaris, Ulex europaeus, Ononis repens, Genista anglica, Robinia Pseudo-
Acacia, Gleditschia triacanthos, Rosa arvensis-, Pyracantha vulgaris, Cydonia japo-
nica, Xanthium spinosum, Cirsium arvense, C. lanecolatum, Centaurea, Caicitrapa 
und Lycium barbatum (1. c. pag. 518 — 522). 

3) Vgl. auch G o e b e i Organographie pag. 224 (Anm. des Herausgebers). 
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daher die Abhängigkeit der D o r n e n e n t w i c k e l u n g von den äusseren 
B e d i n g u n g e n so aufgefasst werden, dass P f lanzen , denen die B i l d u n g 
von D o r n e n e i g e n t h ü m l i c h i s t , je nach der Trockenhe i t oder 
F e u c h t i g k e i t der L u f t , nach dem G r a d e der B e l e u c h t u n g oder B e 
schattung u . s. w. die D o r n e n zur E n t w i c k e l u n g br ingen oder nicht. 
D i e Fähigkeit der D o r n e n b i l d u n g selbst bleibt bei ihnen constant und 
von den äusseren B e d i n g u n g e n unabhängig. 

E s k o m m t aber m a n c h m a l vor , dass unter zahlreichen Sämlingen 
i rgend einer A r t , welche D o r n e n bes i tz t , unerwartet einzelne E x e m 
plare auswachsen, die derselben vo l lkommen entbehren ; und sie be
halten dann dieses M e r k m a l unverändert während des ganzen Lebens 
u n d unter a l l en Bed ingungen bei u n d übertragen es nicht selten auch 
auf die N a c h k o m m e n s c h a f t , welche aus ihren Samen gezogen w i r d . 
H i e r haben w i r es schon mit Heterogenesis zu thun . Y o n derartigen 
Fällen sind einige aus der L i t t e r a t u r bekannt . So lieferte beispiels
weise G l e d i t s c h i a sinensis L a m . ( G l . horr ida W i l l d . ) , die i m Jahre 1774 
von C h i n a aus i n die C u l t u r eingeführt w u r d e , i m J a h r e 1823 bei 
H e r r n C a n m z e i 1 ) unter vielen Sämlingen zwei E x e m p l a r e , die v o l l 
k o m m e n stachellos waren. E i n e ähnliche Varietät lieferte auch eine 
andere A r t von G l e d i s c h i a . nämlich G l . triacanthos L . - ) , ihre erste 
E n t s t e h u n g ist aber nicht bekannt. 

D i e gewöhnliche Robinie oder „weisse A.caz ie" (Rob in ia P s e u d -
acacia) l ieferte aus Samen mehrere dornenlose F o r m e n . V o n diesen 
wurde dio sog. var. U t t e r h a r t i i m Jahre 1833 durch H . U t t e r h a r t (aus 
F a c e y - l e s - L y s ) in einem einzigen E x e m p l a r aus einer Saat der typischen 
weissen A c a z i e erhalten. 3 ) D i e V a r . u m b r a c u l i f e r a 4 ) oder die A c a c i a 
P a r a s o l der F r a n z o s e n , die sich, ausser der Dornenlos igke i t auch noch 
durch ihre kugelförmige K r o n e auszeichnet, war schon ziemlich lange 
bekannt (in E n g l a n d seit 1820 gemein) und soll ebenfalls aus den 
Samen der gewöhnlichen R o b i n i a hervorgegangen sein. 5) A e h n l i c h e 

1) Ann. soc. hortic. Paris, v. XIII, pag. 298; V e r l o t , Sur la prod. etc. pag. 92. 
2) Gl. triacanthos L. var. i n e r m i s DG. Prodr. II pag. 479; L o u d o n , Arbor. 

britaim. v. II (1838), pag, 650; D i p p e l , Laubholzk. v. III pag. 655; Gl. triacath. 
var. l a e v i s hört, in P e t z , et K i r c h n . Arbor. Muscav. pag. 364. 

3) Rev. hört. 1859 pag. 548. 
4) DO. Prodr. v. II pag. 261. 
5) L o u d o n , Abor. brit. v. II pag. 610; DC. I. c, im Herbarium des Kaiserl, 

Bot. Gartens in Petersburg befindet sich ein Exemplar, das offenbar zu dieser Form 
gehört und folgende Inschrift trägt: Obs. Point d'epines ä raiseile des feuilles. 
Folioles ovales. Cette plante n'est, selon mr. C a l s , qu'unc variete du Robinia 
pseudacacia obtenue des graines de cette derniere plante par Boulogne, jardinier 

urn:nbn:de:bvb:355-ubr05172-0271-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05172-0271-3


F o r m e n sind mehrmals in verschiedenen Gärten 5) aufgetreten. So ist 
die F o r m var . inermis R e h d e r i in M u s k a u in mehreren E x e m p l a r e n 
auf einem Beet mit Sämlingen der gewöhnlichen R o b i n i e erschienen. 
P e t z o 1 d und K i r c h n e r 2 ) , welche diese Thatsache mit the i len , g lauben, 
diese F o r m sei aus den Samen der typischen hervorgegangen, denn 
„es ist k e i n e inziger F a l l bekannt , dass eine alte kugelförmige A c a z i e 
(d. h. die var. umbraculifera) geblüht hätte". Diese F o r m blüht w i r k 
l i ch sehr se l t en , K o c h 3 ) erwähnt aber doch das Blühen derselben, 
und es ist daher möglich zu vermuthen , dass an der Ents tehung der 
neuen unbewaffneten Varietät, d. h. der var. inermis R e h d e r i , die alte 
var. umbracul i fera eine gewisse R o l l e gespielt haben mag, und sei es 
denn in F o r m des P o l l e n s , der j a durch die Insekten zuwei len auf 
grosse Distanzen transportirt w i r d . 

A l l e derart igen Varietäten, der Gledi tschie sowohl wie der R o 
binie , bi ldeten aber ke ine besonderen Rassen und können sich nur 
auf ungeschlechtl ichem W e g e , d. h . durch P f r o p f u n g , Wurze l spross 
u. s. w. vermehren . A u s den Samen von R o b . P s . var. U t t e r h a r t i 
sollen immer nur Sämlinge der typischen F o r m , d. h. mit D o r n e n 
versehene, gewonnen w e r d e n . 4 ) D o c h hat eine der Rob in ien formen, 
nämlich die var. coluteoides, die sich unter anderem durch den M a n g e l 
der D o r n e n auszeichnet, bei der Aussaat E x e m p l a r e geliefert, von 
denen einige die M e r k m a l e der Mutterpf lanze beibehalten haben . 5 ) 
U e b e r R o b . P s . var . inermis äussert sich S a r g e n t 6 ) : „Ihre Säm
l inge s ind häufig mit D o r n e n versehen ' 4 , womit er gle ichsam aussagt, 
dass sie manchmal auch dornenlos s ind. 

Die gewöhnliche Stachelbeere (Ribes Grossular ia ) gab ebenfalls 
stachellosen F o r m e n den U r s p r u n g . 7 ) Das erste E x e m p l a r einer der
artigen Varietät wurde durch den seinerseits bekannten B a u m s c h u l 
besitzer B i l l a r d (mit dem B e i n a m e n L a Graine) in F o n t e n a y - a u x -
Roses (Seine) unter den Sämlingen des Jahres 1860 erhalten. D u r c h 
P f rop fung verbreitete es sich in den Gärten unter dem N a m e n 6 r o -

ä Clamart sous Mendon. Elle n'a pas ertcore lieuri chez inr. R a m b i d e a u — 
Jardin de Champyrenon pres Mäcon, le 16c »Tain 1817. 

1) K o c h , Dendr. v. I pag. 57. 
2) Arbor. Muse. pag. 377. 
3) K o c h 1. c. 
4) I s a b e a u in Rev. hört. 1859 pag. 548. — V e r l o t in Rev. hört. 1873 

pag. 154. 
5) Rev. hört. 1867 pag. 457. 
6) S a r g e n t , Silva of North Amer. v. III pag. 41. 
7) Rev. hört. 1867 pag. 370; 1891 pag. 344; 1892 pag. 180. 
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s e i l i i e r B i l l a r d . Diese F o r m lieferte z iemlich gute Früchte mit 
normal entwicke l ten S a m e n , zeichnete sich aber durch ke inen beson
ders kräftigen W u c h s aus. C a r r i e r e begrüsste diese Pf lanze und 
empfahl schon im Jahre 1867, dieselbe durch Samen zu vermehren, 
indem er der Hof fnung A u s d r u c k gab, sie würde zum Stammvater 
einer neuen Ser ie von Varietäten werden. 

Seit 1884 begann E d u a r d L e f o r t in M e a u x systematisch A u s 
saaten der Samen der beschriebenen F o r m zu machen, wobei er jedes 
M a l alle stachel igen E x e m p l a r e vernichtete und nur die stachellosen 
wachsen liess. A u f diese W e i s e erhielt er in kurzer Ze i t viele 
Varietäten, die sich durch die Grösse und Färbung der F r u c h t von 
einander unterscheiden, die aber sämtlich stachellos s ind. D ie vier 
besten von diesen F o r m e n wurden i m J a h r e 1892 von C a r r i e r e 1 ) 
beschr ieben. 

E s gibt auch eine A n d e u t u n g , dass durch H e r r n B r u a n t auch 
von R o s a rugosa ein stachelloses E x e m p l a r erhalten wurde 2 ) , ausführ
l ichere A n g a b e n über diese F o r m sind aber in der L i t t e r a t u r nicht 
vorhanden. 

Besonderes Aufsehen erregte aber eine Varietät von U l e x euro-
paeus, die staohellos ist (A jonc sana epincs). Sie wurde zum ersten 
M a l im J a h r e 1847 durch H e r r n T r o c h u entdeckt, welcher unter 
Tausenden von Sämlingen der typischen F o r m fünf oder sechs I n d i 
v iduen dieser Varietät fand. B e i der grossen R o l l e , welche U l e x 
europaeus in der L a n d w i r t s c h a f t von Nordwest f rankre i ch spielt , 
machte diese E n t d e c k u n g grosses A u f s e h e n , w e i l die C u l t u r einer 
solchen F o r m es ermöglichen würde, die werthvol le Futterpf lanze ohne 
jede vorhergehende B e a r b e i t u n g zu verwenden." ) A l l e i n die B e 
mühungen des H e r r n T r o c h u selbst, sowie diejenigen von L o u i s 
V i l m o r i n bl ieben erfolglos und es ge lang nicht, aus dieser V a r i a t i o n 
eine besondere Rasse zu züchten. N a c h V e r l o t 4 ) erklärt sich dieser 
Misser fo lg dadurch , dass die V e r s u c h e nicht genügend nachhalt ig ge
macht u n d zu ba ld aufgegeben wurden . N a u d i n bemerkt i n einem 
A r t i k e l 5 ) , die erhaltene V a r i a t i o n sei wahrscheinl ich von der typischen 
F o r m nicht genügend iso l i r t u n d mit dem P o l l e n derselben befruchtet 

1) Rev. hört. 1892 pag. 180. 
2) 1. c. 1890 pag. 18. 
3) Y i l m o r i n , Notiees sur 1'amel. pag. 31. — Rev. hört. 1852 pag. 22; siehe 

auch Rev. hört. 1850 pag. 153 und 273. 
4) V e r l o t , Sur ia prod. etc. pag. 92. 
5) ROY. hört. 1861 pag. 467. 
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worden, weshalb sie auch immer eine mit Stacheln ausgerüstete 
Nachkommenschaft l ieferte. N a c h N a u d i u könnten neue, unter A n 
wendung al ler Vors ichtsmaassregeln durchgeführte Versuche zwe i f e l 
los die Möglichkeit gewähren, eine besondere samenbeständige Rasse 
zu erhalten. Doch sind solche Versuche , soweit mir bekannt, nicht 
gemacht worden , obwohl diese stachellose V a r i a t i o n auch in der F o l g e 
unter der typischen F o r m sporadisch aufgetreten war. *) 

M i t Stacheln ausgerüstete V a r i a t i o n e n von A r t e n , denen diese i n 
der Rege l fehlen, wurden bis j e tzt nicht beobachtet . E s ist aber eine 
F o r m bekannt, bei welcher die Dornen v ie l stärker entwickelt s ind , 
als beim T y p u s . E s ist dies Crataegus monogyna J a c q . var. h ö r r i d a 2 ) , 
welche 1861 durch C a r r i e r e beschrieben u n d abgebildet w u r d e 3 ) 
u n d welche sich durch mächtige, büschelweise angeordnete D o r n e n 
auszeichnet. Sie ist wahrscheinl i ch auf dem W e g e der Heterogenesis 
entstanden, über ihre E n t s t e h u n g ist aber nichts Genaueres bekannt. 
N a c h C a r r i e r e werden aus den Samen dieser Varietät nur Sämlinge 
der typischen F o r i n erhal ten . 

V o n weiteren Veränderungen des Stengels mag noch eine z i e m 
l i ch gewöhnliche Monstrosität, die sog. F a s c i a t i o n , erwähnt wer
den, welche ebenfalls immer plötzlich be i e inze lnen , aus den Samen 
normaler Mutterpf lanzen ausgewachsenen E x e m p l a r e n auftritt. Häufig 
wird diese A b w e i c h u n g auf die Nachkommenscha f t vererbt. So wurde 
aus dem S a m e n von Sambucus n igra monstrosa mit fasci irten Zwe igen 
eine ähnliche F o r m erhalten, die sich nur durch eine regelmässigere 
K r o n e auszeichnet und den N a m e n Sambucus n igra monstrosa com
pacte erhalten h a t . 4 ) Dass die F a s c i a t i o n zu einem vollständig con-
stanten R a s s e n m e r k m a l werden k a n n , das beweisen am besten die 
gärtnerischen Varietäten des bekannten H a h n e n k a m m e s (Celosia 
cristata). 

Die Variationen der Krone. A u c h die F o r m der K r o n e unter 
l iegt bei den B a u m a r t e n bedeutenden Veränderungen. Im Gartenbau 
werden die Varietäten mit herunterhängenden (trauernden) A e s t e n 
oder mit pyramidaler K r o n e wie bei der i ta l ienischen P a p p e l ( P o p u -
lus pyramidal is ) besonders geschätzt. D i e einen wie die anderen 
F o r m e n werden gewöhnlich auf dem W e g e der Heterogenesis er-

1) B a r r a i et S a g n i e r , Dict. d'agric. I pag. 161. 
2) D i p p e l , Laubholzk. v. III pag. 459. 
3) Flore de Serres v. X I V tab. 1468 (subnom. Cr. oxyacantha v. horrida). 
4) Rev. hört. 1877 pag. 217. 
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halten , indem sie unerwartet unter den Sämlingen der typischen F o r m 
erscheinen. 

A u f diese W e i s e wurde die Sophora japon ica var. pendula er
halten, die bei H e r r n J o l l y in Par i s um das J a h r 1800 vie l le icht 
aber auch bei H e r r n J o n e t in V i t r y - s u r - S e i n e 2 ) entstanden ist. 
G l e d i t s c h i a triacanthos pendula ( G l . Bujot i ) entstand aus den Samen 
der gewöhnlichen G l . triacanthos bei H e r r n B u j o t in Chäteau-Thierry 
(dep. A i s n e ) 3 ) . P r u n u s M a h a l e b pendula in R o u c n bei C o n 3 f a n t 

L e s u e u r im J a h r e 1847, P r u n u s P a d u s pendula in Chäteller-
ault bei I I . B e a u c h a i n e 4 ) , P e r s i c a vulgaris pendula in L i o u bei 
H . L a c e n e i m Jahre 1821 5 ) , Mespi lus l i n e a r i s 0 ) pendula nach den 
Beobachtungen von C a m u z e t 7 ) Sambucus n igra pendula bei H . 
B a u d r i l l e r , Gärtner in Gennes (dep. M a i n e - e t - L o i r e ) 8 ) , Quercus 
sessili f iora p e n d u l a in Y i n c e n n e s 9 ) , Carp inus Betu lus pendula bei H . 
M a s s e i n L a - F e r t e - M a c e (dep. O r n e ) 1 0 ) u . a. m. P i c e a excelsa 
(Abies excelsa) pendula wurde zuerst durch H . B r i o t in T r i a n o n -
Versa i l l e s u m das J a h r 1835 e r h a l t e n 1 1 ) , dann entstand unabhängig 
eine ähnliche F o r m bei H e r r n M a s s e . 1 2 ) B e i demselben erschien 
i m J a h r e 1844 auch A b i e s pectinata pendula (Abies tax i fo l ia pen 
dula) I S ) . A b i e s N o r d m a n n i a n a pendula wurde in F r a n k r e i c h durch 
den B a u m g a r t n e r C o u r t o i s i n C l a m a r t (dep. Seine) aus der Aussaat 
v o n 1869 e r h a l t e n , 1 4 ) , W e l i i n g t o n i a gigantea pendula g ing bei e inem 
Gärtner in Nantes (Lo lande j e u n e ) 1 5 ) aus der Saat von 1862 hervor . 

1) Ann. soc. hört. Paris v. IX pag. 133. — Y e r i o t , 1. c. pag. 93. Nach 
P e p i n (Rev. hört. 1853 pag. 179) im Jahre 1810. Siehe auch C a r r i e r e in Rev. 
hört. 1861 pag. 84. 

2) Ann. soc. nort. Paris v. X I X pag. 26. — Y e r i o t , i. c. 
3) Rev. bort. 2. ser. Yol. IY pag. 205 (1845). — S a r g e n t , Silva of North 

Amer. v . III, 77. — Ann. soc. hört. 1856 pag. 414. Y e r i o t , 1. c . 
4) Rev. hört. 1853 pag. 180. 
5) D e c a i s n e , Jard. fruit, v. VII. 
6) Mespilus linearis Desf = M. salicifolia Med. in Koch Dendr. 1 pag. 144. 

— M. Grus Galli var. linearis Wenz. — Crataegus Crus Galli L , var. salicifolia 
subvar. linearis Dipp. Handb. d. Laubh. v. II pag. 442. 

7) Rev. hört. 1844 pag. 135. 
8) Rev. hört. 1890 pag. 503, 1891 pag. 205. 
9) Rev. bort. 1887 pag. 61. 

10) Rev. bort. 1853 pag. 269-272. 
11) Carr. Conif. pag. 330. 
12) Rev. hört. 1853 pag. 271. 
13) Rev. bort. 1852 pag. 101. 
14) 1. o. 1890 pag. 440. 
15) 1. c. 1889 pag. 545. 
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D i e Trauerlärche wurde in E n g l a n d erhalten ( L a r i x europaea p e n 
dula) 1). D i e sog. B i o t a oriental is E n d l . var. f lagell i formis H e n k , et 
Höchst. 2 ) , die von L a m b e r t als eine besondere A r t mit dem N a m e n 
T h u j a p e n d u l a 3 ) beschrieben wurde , entstand in F r a n k r e i c h in der 
U m g e b u n g von L a v a l (Mayenne) bei G r a f de R u m i g n y um das J a h r 
1818 i n einem einzigen E x e m p l a r unter einer grossen Z a h l von Säm
l ingen der normalen B i o t a or iental is . V o n diesem E x e m p l a r erhielt 
H e r r J a c q u e s i m Jahre 1822 Pfropfreiser und begann diese V a r i a t i o n 
zu verbre i ten . E i n e ähnliche, wenn nicht gar identische F o r m ist i n 
den Gärten von C h i n a u n d J a p a n sehr verbreitet , wo* sie v ie l früher 
und ganz selbständig entstanden i s t ; sie ist den neueren A n g a b e n 
zufolge auch in E u r o p a zu wiederholten M a l e n unter den Sämlingen 
der typischen F o r m aufgetreten. N a c h P e p i n ' s mehrere M a l aus
drücklich wiederholter A n g a b e 4) trägt diese Varietät alljährlich Früchte, 
in denen sich aber k e i n e inziger Same entwickel t . N a c h den B e o b 
achtungen v o n V e r l o t 5 ) , sowie nach späteren A n g a b e n ist dies aber 
u n r i c h t i g ; sie liefert z ieml i ch häufig reife S a m e n , welche in e inem 
gewissen Procentsatz die Mut ter f o rm reproduc i ren . 

T r a u e r - oder Hänge Varietäten von einigen A r t e n wurden in F o r m 
einzelner Bäume in P a r k e n und auf F e l d e r n gefunden. So wurde 
die Trauere i che (Quercus pedunculata pendula) als alter B a u m in 
einem engl ischen P a r k (Moccas Cour t , H e r e f o r d s h i r e ) 6 ) entdeckt , die 
T r a u e r u l m e (U lmus campestris pendula) wurde von P e p i n i m D e p . 
E u r e i m Jahre 1853 7) gefunden. D i e Traueresche ( F r a x i n u s e x c e l -
sior L . var. pendula A i t . ) wurde nach L o u d o n 8 ) u m die M i t t e des 
vorigen ( X V I I I . ) Jahrhunderts auf e inem F e l d e bei W i m p o l e ( C a m -
bridgeshire) entdeckt. „Dieser alte B a u m exist i r te noch in den 30er 
J a h r e n dieses Säculums, obwohl er in Zer fa l l begriffen war. E s ist 
nicht bekannt , wann man begonnen hatte, P fropfre iser von demselben 

1) Gard. chron. 1887 v. II pag. 684. 
2) B e i s s n e r , Handb. d. Nadeln, pag. 63; sie heisst auch Biota orientalis 

var. pendula Carr. (Traite* des Conif. ed. nouv. pag. 160) und Thuja orientalis fla
gelliformis Jacq. 

3) Lamb. Pinet. ed. II pag. 115. 
4) Ann. soc. hört. Paris v. 34 pag. 77. — Rev. hört. v. V pag. 530; 1860 

pag. 538. 
5) V e r l o t , Sur la prod. etc. pag. 59. 
6) L o u d o n , Arbor. et frut. brit. v. III pag. 1732. Doch scheint es, dass 

ähnliche Formen auch in Deutschland unabhängig entstanden. — S. P e t z , et 
K i r c h n . , Arbor. Muscav. pag. 620. 

7) Rev. hört. 1853 pag. 179. 
8) L o u d o n , Arbor. et frut. brit. v. II pag. 1214, 
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zu entnehmen, aber in den 30er J a h r e n waren schon 50jährige ge
pfropfte Bäume vorhanden . V i e l e gepfropfte Bäumchen wurden in 
E n g l a n d , dann in Schott land , I r land und Deutsch land gepflanzt. In 
Odessa war dem von D e s c e m e t zusammengestel lten K a t a l o g zufolge 
auch eine Traueresche vorhanden, die aber auf den Beeten unter den 
Sämlingen der gewöhnlichen E s c h e aufgefunden wurde und sich wahr 
scheinl ich von der engl ischen unterschied ' 1 . l) D i e Trauerbuche (Fagus 
s i lvat ica var . pendula) wird manchmal i n den Wäldern in einzelnen 
E x e m p l a r e n angetroffen. So exist irte ein solcher B a u m in Nor thamp-
tonshire beim M u t e n P a r k 2 ) und. eine ähnliche F o r m bei M e t z . 3 ) 
Trauer f o rmeu der W e i s s t a n n e (Abies pectinata) werden von Ze i t zu 
Ze i t i n Wäldern angerroffen. So berichtet F i s c h b a c h , es wurden 
i m S c h w a r z w a l d bei W i l d b a d zwei alte Bäume dieser Varietät ge
funden, sowie viele j u n g e E x e m p l a r e , die bereits die charakter ist ischen 
M e r k m a l e der Mutterpf lanze zeigten. I n H o h e n z o l l e r n wurde ein 
derartiger B a u m gefunden. 4 ) D i e Trauerf ichte (P i cea excelsa L i n k , 
var. pendula Carr . ) wächst nach einer M i t t h e i l u n g von C a s p a r y in 
einem W a l d e i n Preussen ( B e z i r k He i l sberg ) i n einem einzelnen 
E x e m p l a r unter M i l l i o n e n von typischen Indiv iduen . D i e Sämlinge 
von diesem B a u m e reproduc i ren nicht die Mutterpf lanze , sondern 
schlagen z u m T y p u s zurück . 5 ) K e i n Z w e i f e l , dass diese F o r m e n , die 
i n e inzelnen E x e m p l a r e n i n P a r k e n und Wäldern erscheinen, aus den 
Samen der typischen F o r m e n auswachsen, d. h. ih ren U r s p r u n g der 
Heterogenes i s verdanken . A l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach muss auch 
die E n t s t e h u n g der übrigen Trauerbäume, von deren E r s c h e i n e n wir 
ke ine genauen A n g a b e n haben, demselben V o r g a n g zugeschrieben 
werden . 

E i n i g e T r a u e r - oder Hängebäume behalten bei V e r m e h r u n g durch 
Samen ihre M e r k m a i e v o l l k o m m e n be i . So lieferten bei C a r r i e r e 
die vom Trauerp f i r s i ch (Pers i ca vulgar is var. pendula) e ingesammelten 
Samen 32 E x e m p l a r e , weiche sämmtlich die F o r m der Zweige erbten. 6 ) 
Dasselbe bestätigt D e c a i s n e , welcher grosse M e n g e n von Samen 
dieser F o r m pflanzte und dieselbe ohne Veränderung erhielt . 7 ) D i e 

1) L o u d o n 1. c. 
2) L o u d o n I. c. pag. 1953. 

• 3) K o c h , Dendr. v. II pars 2 pag. 17. 
4) Wien. Illustr. Gartenzeit. 1880 pag. 160—161. 
5) Sehr. Ges. Königsberg 1879, II pag. 50. 
6) Rev. hört. 1859 pag. 419, pag. 178. 
7) D e c a i s n e , Jard. fruit, v. VII. 

F l o r a , Frgänzgsbd. 1901. 18 
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wiederholte Aussaat der von der oben erwähnten Trauere i che ge
sammelten S a m e n 1 ) lieferte viele P f lanzen , welche sämmtlich in einem 
höheren oder ger ingeren Grade die besagte Eigenschaf t der Zwe ige 
besassen, manche in einem so hohen G r a d e , dass ihre Zweige in der 
J u g e n d durch Pfosten unterstützt werden mussten. B e i vie len E x e m 
plaren äusserte sich aber diese Eigenschaft erst vom 20. L e b e n s j a h r 
an. N a c h den Beobachtungen von H e r r n M a c - N a b waren die Säm
l inge von dem P r a c h t e x e m p l a r der T r a u e r b i r k e (Betu la a lba pendula) , 
welches i m botanischen Gar ten von E d i n b u r g h wächst, bis zu 1 0 — 1 5 
J a h r e n alle gerade, dann aber wurden sie zu T r a u e r b i r k e n , wie die 
Mut terp f lanze . 2 ) Ebenso geben die Traueresche und der T r a u e r 
lebensbaum (Biota orientalis v . filiformis) e inen bedeutenden P r o c e n t 
satz an T r a u e r e x e m p l a r e n , andere T r a u e r f o r m e n l iefern nur w e n i g 
solcher. N a c h den Beobachtungen von M a c - N a b erhält man aus 
den Samen der Trauerbuche nur Sämlinge der gewöhnlichen B u c h e . 3 ) 

N i c h t minder häufig als die Trauervarietäten werden die p y r a 
mida len Varietäten der B a u m p f l a n z e n angetro f fen , welche die B e 
ze i chnung var . fast igiata oder var . pyramida l i s tragen. I h r K e n n 
zeichen besteht dar in , dass alle Aes te verhältnissmässig sehr k u r z s ind 
und den geraden und hohen Stamm gleichmässig bek le iden , wodurch 
die K r o n e eine s c h m a l e , gestreckte F o r m erhält, wie die der P y r a 
midenpappe l . A l l e derart igen Varietäten w e r d e n , s o v i e l uns bekannt , 
auf dem Wege der Heterogenes is aus den Saaten der typ ischen 
F o r m e n erhalten . 

So wurde beispielsweise B e t u l a alba var . fastigiata in B o l l w e i l e r 
(Elsass) durch H e r r n B a u m a n n 4 ) e r h a l t e n , A b i e s concolor var . 
fastigiata in Sceaux i m Garten der H e r r e n T h i b a u l t und K e t e l e e r 5 ) , 
Cedrus at lant ica var. fastigiata in Nantes bei H e r r n L a l a n d e ( jeune) 6 ) , 
C r y p t o m e r i a j apon i ca var . pyramidata in Chätenay- les - Sceaux bei 
H e r r n P a i l l a t , W e l l i n g t o n i a pyramidata compacta in Saint E t i e n n e 
(Loire) bei den H e r r e n O t i n pere et fils.7) P i n u s silvestris var. B u -
j o t i , die sich dadurch v o m T y p u s unterscheidet , dass sie eine k l e i n 
wüchsige dichte P y r a m i d e mit sehr k u r z e n Z w e i g e n und mit we l l iger 

1) L o u d o n , Arbor. et fruit, brit. v. III pag. 1732. 
2) V e r l o t , Sur la prod. pag. 94. 
3) V e r l o t 1. c. pag. 93. 
4) Rev. hört. 1872, pag. 24. 
5) Ibidem 1890, pag. 137. 
6) Ibidem 1890, pag. 32. 
7) Ibidem 1891, pag. 166. 
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Oberfläche b i ldet , wurde durch H . B u j o t in Ch ier ry unter z a h l 
re ichen E x e m p l a r e n der typischen F o r m aufgefunden, welche aus der 
Aussaat von 1843 ausgewachsen waren. 1 ) Pseudotsuga D o u g l a s i i var . 
fast igiata Cärr. (Tsuga D o u g l a s i i var. sparsi fol ia Carr . ) , die sich durch 
die P y r a m i d a l f o r m und die nach oben gehobenen Aes te auszeichnet, 
entstand aus dem Samen der typischen F o r m im Jahre 1855 in E n g 
land. 2 ) D i e gewöhnliche Cypresse (Cupressus fastigiata DO. ) , welche 
an und für s i ch eine pyramidale F o r m hat, gab einer sehr charakte 
rist ischen Varietät den U r s p r u n g , weiche C a r r i e r e var. cereiformis 
benannte. 3 ) I h r Stamm ist nur von k l e i n e n Z w e i g l e i n b e d e c k t , die 
nach oben gerichtet sind und den Stamm dicht b e k l e i d e n , so dass 
der ganze B a u m die Gestalt einer sich nach oben allmählich ver
jüngenden Säule hat. B e i e inem 3,4 m hohen E x e m p l a r hat die K r o n e 
am G r u n d e u n d auf dem grössten T h e i l ihrer Länge einen D u r c h 
messer von bloss 20 c m . E i n grosses E x e m p l a r von 12 m Höhe hatte 
eine K r o n e von 60 cm Durchmesser , von denen 20 cm auf den Stamm 
selbst entfielen. 

D i e or ig ine l le F o r m wurde i m J a h r e 1 8 3 8 4 ) durch H e r r n F o r 
r a n d in Cognac (Charente) aus den Samen der typischen pyramida len 
Cypresse (Cupressus fastigiata) erhalten. D i e Samen von diesem al ten 
or ig ine l len E x e m p l a r l ieferten eine Nachkommenschaf t , die alle M e r k 
male der Mutterp f lanze be ibehalten hat , so dass sich diese F o r m durch 
Samen vermehrt . 5 ) Ebenso reproduc ir t sich die P y r a m i d a l e i c h e (Quer-
cus peduneulata var. fas t ig ia ta 6 ) oder Q u . fastigiata L a m . ) 7 ) , welche 
übrigens n i cht in der C u l t u r erhalten wurde, sondern i n den Pyrenäen 
u n d i n Südfrankreich hie und da w i l d v o r k o m m t , z ieml ieh gut aus 
den Samen« 8) B e i anderen derart igen Varietäten schlagen die Sämlinge 
häutiger zum T y p u s zurück, wie das beispielsweise bei der p y r a m i 
dalen weissen Äcazie beobachtet w i r d (Rob ina Pseudacac ia var. p y r a -

1) Rev. Kort. 1856, pag. 242. S. auch Journ. soc. imp. hört. 1856, pag. 413. 
2) Rev. hört. 1861, pag. 23; C a r r . , Con. pag. 257. 
3) Rev. hört. 1859, pag. 166. 
4) C a r r i e r e gibt in seiner Monographie der Coniferen (Con. pag. 148) irr-

thümlicherweise das Jahr 1854 an. 
5) Rev. bort. 1859, pag. 186. 
6) L o u d o n . Arbor. pag. 1731. 
7) L a m a r c k , Dict. v. I pag. 725. 
8) L o u d o n 1. c. pag. 1732; V e r l o t 1. c. pag. 94; Alphonce De C a n d o l l e 

(DC. Prodromus v. X I Y pars 2, pag. 6) sagt von dieser Form: Forma non satis 
hereditaria (ex Alman. du bon Jard.); e 30 satis, 12 forniam fastigiatam prae-
buerunt ( M a t h i e u , F l . for. ed. 2, pag. 237p.; ed. 4, pag. 346). 
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midal is ) . D ieser B a u m von unbekannter H e r k u n f t wurde in den 
J a h r e n 1833—1834 in F r a n k r e i c h in die C u l t u r eingeführt. 1 ) 1840 
wurde e in E x e m p l a r dieses B a u m e s , der im al lgemeinen H a b i t u s der 
pyramida len P a p p e l ähnlich ist, im J a r d i n des plantes in P a r i s ge
pflanzt. E r blühte und t rug Früchte erstmals 1853. Die gesammelten 
Früchte enthie l ten Samen , die sich in ihrer F o r m etwas von den 
typischen unterschieden. Sie wurden ausgesäet und es wuchsen 
17 E x e m p l a r e aus, die aber sämmtlich der typischen R o b i n i a P s e u d -
acacia gehörten, d. h . keine pyramida le K r o n e h a t t e n . 2 ) D a r a u s f o l g t 
natürlich nicht, dass sich die P y r a m i d e n f o r m auch bei weiterer A u s 
saat nicht erhalten würde. U e b e r T a x u s baccata var. f as t ig ia ta 3 ) 
(Taxus h ibern i ca H o o k . ) berichtet M a c - N a b , er hätte die Samen 
dieses Baumes oft ausgesäet, immer aber er fo lg los ; „ich erhielt immer 
die gewöhnliche E i b e u , schreibt er. „Andere sollen aber glücklicher 
gewesen sein und dieselbe Varietät erhal ten haben . D ies ist aber 
eine seltene Thatsache . t t V e r l o t , 4 ) der diese Stel le c i t irt , bestätigt, 
dass sich die P y r a m i d a l e i b e w i r k l i c h manchmal durch Samen repro-
duc ir t u n d weist auf ein E x e m p l a r i n der B a u m s c h u l e des Schlosses 
R o t h s c h i l d i n F e r n e r e h in , das auf diese W e i s e erhalten wurde . 
Dass dies so selten stattfindet, darf uns nicht wundern , da T a x u s 
h ibernica , die s ich von der gewöhnlichen E i b e ausser durch den 
pyramidalen W u c h s auch noch durch die länglichen Früchte unter 
scheidet, im vorigen Jahrhunder t in I r l a n d (in den Fermanagh-ßergen 
be i F lorence Court ) i n einem einzigen w e i b l i c h e n E x e m p l a r ge
funden wurde . V o n diesem B a u m , welcher s ich noch 1838 in gesundem 
Zustande befand, wurden schon vor 1780 Pfropfre iser entnommen, 
durch deren V e r m i t t l u n g diese F o r m sich auch über alle Gärten 
E u r o p a s verbreitete . 5 ) Männliche E x e m p l a r e dieser Varietät gibt es 
aber nicht , weshalb ihre Bestäubung nur durch den P o l l e n der ge
wöhnlichen E i b e stattfinden konnte . U n t e r diesen Umständen konnte 
die Reproduct i on der M e r k m a l e der Mutterpf lanze selbstverständlich 

1) S a r g e n t (Silva of North Amer. v, III pag. 42) sagt, diese Form sei 1839 
in der Baumschule von H. Leroi in Angers erschienen, wobei er sich auf V e rlo t 
in Rev. hört. 1873 pag. 155 beruft. Dies beruht doch auf einem Miss Verständnis». 
Leroi war nur der erste Baumgärtner, der diese Pflanze in grosser Anzahl cultivirte. 
Ausführliche Angaben über diese Pflanze macht P e p i n in Rev. hört. 1859 pag. 541. 

2) P ^ p i n in Rev. hört. 1859 pag. 541. 
3) L o u d o n , Arbor. pag. 2066. — C a r r . , Con. pag. 737. — B e i s s n . , Handb. 

Nadeln, pag. 169. 
4) V e r l o t , Sur la prod. pag. 94. 
5) L o u d o n , Arbor. pag. 2066. 
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nur Sache des Zufa l l s sein. A m häufigsten k o m m e n ohne Z w e i f e l 
Mi t te l f o rmen zu Stande, von denen sich einige, wie z. B . var. erec ta 1 ) 
(T . str icta hört.), in termedia und compressa , 2 ) in der C u l t u r er 
halten haben. 

E i n i g e pyramidale Varietäten der B a u m a r t e n werden in einzelnen 
E x e m p l a r e n i m wi lden Zustande gefunden. So wurde beispielsweise 
die pyramidale We iss tanne (Abies pect inata pyramidal i s ) 3 ) von H e r r n 
V e r l o t i m J a h r e 1857 im Canton de V i f , Isere, i n einem einzigen 
grossen E x e m p l a r unter einer grossen M e n g e gewöhnlicher W e i s s 
tannen gefunden. D i e E n t s t e h u n g der pyramida len H a i n b u c h e (Car -
pinus BetuIns var . pyramidal is ) , die sich von Cassel aus über die 
Gärten verbre i tete , ist uns nicht bekannt . E i n e ähnliche F o r m wurde 
aber i n einem W a l d e in Preussen ( K r e i s F lo tow) wi ldwachsend ge
funden, in e inem E x e m p l a r unter unzähligen normalen Bäumen dieser 
A r t . 4 ) E i n e der F o r m e n der P y r a m i d a l e i c h e (Quercus pyramidal is 
Gmel . ) 5 ) , welche s ich , wie es scheint, von der obenerwähnten Q u , 
fastigiata L a m . etwas unterscheidet , 6 ) ex ist ir t nach einer M i t t h e i l u n g 
F e n n e r s 7 ) in wi ldem Zustande in einem einzigen alten E x e m p l a r 
i m W a l d e bei Babenhausen a. Günz, unweit der württembergischen 
G r e n z e . V o n diesem B a u m wurde ein Pfropfre is nach Wllhelmshöhe 
gebracht und aus i h m sind alle P y r a m i d a l e i c h e n hervorgegangen, die 
in N o r d - und Mit te ldeutsch land wachsen. Aehn l i che Beobachtungen 
l iegen auch in B e z u g auf einige andere B a u m a r t e n vor. 

B e i dieser Gelegenhei t w i l l ich mir erlauben noch auf eine F o r m 
h inzuwe i sen , deren H e r k u n f t bis je tzt räthselhaft bleibt . E s ist die 
P y r a m i d e n p a p p e l oder die ital ienische P a p p e l (Populus fastigiata Desf., 
P . Ual i ca M o e n c h . , P . pyramidal i s R o z i e r ) 8 ) , die in ganz Südeuropa 
und W e s t a s i e n so verbreitet ist. Diese F o r m ist sehr nahe verwandt 
mit der Schwarzpappe l (Populus nigra L . ) , als deren Varietät sie von 
der M e h r z a h l der F o r s c h e r betrachtet w i r d 9 ) , zeichnet sich aber durch 

1) L o u d o n , 1. c. pag. 2068. — C a r r . , Con. pag. 734. — Y e r l o t , Sur la 
prod. pag. 94. 

2) C a r r . , Con. pag. 738. 
3) C a r r . , Con. pag. 280. 
4) C a s p a r y in Sehr. Königsb. 1882 pag. 216—217. 
5) G - i n e l i u , F l . bad. als. v, III pag. 699, 
6) K o c h , Dendr. v. II, pars II pag. 29. 
7) Ber. Verh. Cassel 1891 pag. 33, 
8) L a m . , Dict. v. V pag. 235; L o u d . , Arbor. pag. 1660; B o i s s . , F l . or. v. IV 

pag. 1194. 
9) K o c h , Dendr. II, pag. 490; D i p p e l , Laubh. II, pag. 199; K o e h n e , 

Dendr. pag. 81. 
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die F o r m ihrer K r o n e , durch das Vermögen, Advent ivsprosse auszu
t r e i b e n , sowie durch geringfügige Untersch iede i n der F o r m der 
Blätter und der männlichen Kätzchen aus. D i e P y r a m i d e n p a p p e l w i r d 
seit unvordenkl i cher Ze i t in I ta l i en cu l t iv i r t , wo sie i n der L o m b a r d e i 
den Poufern ent lang besonders üppig wächst. V o n hier aus wurde 
sie 1749 nach F r a n k r e i c h u n d 1758 *) nach E n g l a n d eingeführt. L a n g e 
Ze i t glaubte m a n , I ta l ien sei die H e i m a t dieser F o r m , bis man sich 
davon überzeugt hat, dass sie dort nicht i m wi lden Zustande, sondern 
nur in C u l t u r oder verwi lder t angetroffen w i r d . D a n n suchte man 
ihre H e i m a t h in der K r i m , in A r m e n i e n 2 ) , P e r s i e n , A f g h a n i s t a n u n d 
endlich in dem H i m a l a j a . A l l e i n es stellt sich heraus , dass i n a l len 
diesen Ländern, den H i m a l a j a und Wes t t ibe t nicht ausgenommen 3 ) , 
die P y r a m i d e n p a p p e l nur im cu l t iv i r ten Zustande angetroffen w i r d . 
M a n muss, wie es scheint, zugestehen, dass diese F o r m nirgends w i l d 
wächst. D a b e i w i rd sie nur i n männlichen E x e m p l a r e n cul t iv i r t , wäh
rend weibl iche E x e m p l a r e von ihr nicht bekannt s ind . D e n n wenn 
auch L o u d o n (I.e.) und A n d e r e 4 ) auch w<eibliche E x e m p l a r e er
wähnen , so unterscheiden sich doch diese letzteren offenbar von der 
echten P y r a m i d e n p a p p e l und stel len möglicherweise H y b r i d e n derselben 
oder überhaupt besondere F o r m e n dar. W e n n w i r uns nach a l l em 
hier Gesagten die F r a g e v o r l e g e n , wie doch diese F o r m 'entstanden 
sein m a g , so werden w i r k a u m eine befriedigendere Erklärung al ler 
Thatsachen finden als diejenige, dass die P y r a m i d e n p a p p e l eine hete
rogenetische V a r i a t i o n der gewöhnlichen Schwarzpappe l (Populus nigra) 
bi ldet , d. h . dass sie einst aus den Samen der Schwarzpappe l in F o r m 
eines männlichen E x e m p l a r s entstanden ist u n d dann, vom M e n s c h e n 
b e m e r k t , auf ungeschlecht l i chem W e g e fortgepflanzt und über das 
weite Gebiet , welches sie jetzt e innimmt, verbreitet wurde . 

I I I . 
Die Form der Blätter. D i e heterogenetischen V a r i a t i o n e n der 

Blätter, die bis jetzt beobachtet wurden , können unter folgende zwei 

1) L o u d . , Arbor. pag. 1662. 
2) Rev. bort. v. III (1838) pag. 467. 
3) H o o k . , F l . of Brit. India v. Y pag. 63. 
4) D i p p . , 1. c„ K o c h , 1. c. Prof. F i s c h e r von Waldheim (Bot. Ztg. 1887, 

pag. 450 — 451) weist auf ein weibliches Exemplar der Pyramidenpappel hin, welches 
in Warschau wächst. Die Aeste dieses Baumes stehen weiter als bei den männ
lichen Exemplaren ab, so dass die Krone nicht von so regelmässiger Form ist. 
Auf diesen Umstand macht auch H a r t i g (Nat. forst. pag. 435) aufmerksam und 
fügt hinzu, die weiblichen Exemplare seien niedriger als die männlichen, was 
übrigens am Warschauer Exemplar nicht zu bemerken ist. 
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die F o r m ihrer K r o n e , durch das Vermögen, Advent ivsprosse auszu
t r e i b e n , sowie durch geringfügige Untersch iede i n der F o r m der 
Blätter und der männlichen Kätzchen aus. D i e P y r a m i d e n p a p p e l w i r d 
seit unvordenkl i cher Ze i t in I ta l i en cu l t iv i r t , wo sie i n der L o m b a r d e i 
den Poufern ent lang besonders üppig wächst. V o n hier aus wurde 
sie 1749 nach F r a n k r e i c h u n d 1758 *) nach E n g l a n d eingeführt. L a n g e 
Ze i t glaubte m a n , I ta l ien sei die H e i m a t dieser F o r m , bis man sich 
davon überzeugt hat, dass sie dort nicht i m wi lden Zustande, sondern 
nur in C u l t u r oder verwi lder t angetroffen w i r d . D a n n suchte man 
ihre H e i m a t h in der K r i m , in A r m e n i e n 2 ) , P e r s i e n , A f g h a n i s t a n u n d 
endlich in dem H i m a l a j a . A l l e i n es stellt sich heraus , dass i n a l len 
diesen Ländern, den H i m a l a j a und Wes t t ibe t nicht ausgenommen 3 ) , 
die P y r a m i d e n p a p p e l nur im cu l t iv i r ten Zustande angetroffen w i r d . 
M a n muss, wie es scheint, zugestehen, dass diese F o r m nirgends w i l d 
wächst. D a b e i w i rd sie nur i n männlichen E x e m p l a r e n cul t iv i r t , wäh
rend weibl iche E x e m p l a r e von ihr nicht bekannt s ind . D e n n wenn 
auch L o u d o n (I.e.) und A n d e r e 4 ) auch w<eibliche E x e m p l a r e er
wähnen , so unterscheiden sich doch diese letzteren offenbar von der 
echten P y r a m i d e n p a p p e l und stel len möglicherweise H y b r i d e n derselben 
oder überhaupt besondere F o r m e n dar. W e n n w i r uns nach a l l em 
hier Gesagten die F r a g e v o r l e g e n , wie doch diese F o r m 'entstanden 
sein m a g , so werden w i r k a u m eine befriedigendere Erklärung al ler 
Thatsachen finden als diejenige, dass die P y r a m i d e n p a p p e l eine hete
rogenetische V a r i a t i o n der gewöhnlichen Schwarzpappe l (Populus nigra) 
bi ldet , d. h . dass sie einst aus den Samen der Schwarzpappe l in F o r m 
eines männlichen E x e m p l a r s entstanden ist u n d dann, vom M e n s c h e n 
b e m e r k t , auf ungeschlecht l i chem W e g e fortgepflanzt und über das 
weite Gebiet , welches sie jetzt e innimmt, verbreitet wurde . 

I I I . 
Die Form der Blätter. D i e heterogenetischen V a r i a t i o n e n der 

Blätter, die bis jetzt beobachtet wurden , können unter folgende zwei 

1) L o u d . , Arbor. pag. 1662. 
2) Rev. bort. v. III (1838) pag. 467. 
3) H o o k . , F l . of Brit. India v. Y pag. 63. 
4) D i p p . , 1. c„ K o c h , 1. c. Prof. F i s c h e r von Waldheim (Bot. Ztg. 1887, 

pag. 450 — 451) weist auf ein weibliches Exemplar der Pyramidenpappel hin, welches 
in Warschau wächst. Die Aeste dieses Baumes stehen weiter als bei den männ
lichen Exemplaren ab, so dass die Krone nicht von so regelmässiger Form ist. 
Auf diesen Umstand macht auch H a r t i g (Nat. forst. pag. 435) aufmerksam und 
fügt hinzu, die weiblichen Exemplare seien niedriger als die männlichen, was 
übrigens am Warschauer Exemplar nicht zu bemerken ist. 
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H a u p t k a t e g o r i e n subsumirt w e r d e n : 1. V e r e i n f a c h u n g des Blattes, 
wobei aus zusammengesetzten oder geschnittenen Blättern einfache 
entstehen, u n d 2. C o m p l i c i r u n g der Blattscheibe , wobe i aus u n g e t e i l t e n 
Blättern gelappte , aus gespaltenen und gethei l ten noch mehr getheilte 
und aus geschnittenen doppelt geschnittene hervorgehen. Z u r dritten 
Kategor ie könnte man die Veränderung des a l lgemeinen U m r i s s e s der 
Blätter, sowie ihrer Grösse zählen. Solche Fälle sind bekannt , sie 
sind aber wenig zahlre ich und , was die Hauptsache ist, noch sehr 
wenig er forscht . 1 ) 

A u s den F o r m e n der ersten K a t e g o r i e muss neben der bereits 
im ersten K a p i t e l beschriebenen Erdbeere mit einfachen Blättern 
( F r a g a r i a monophyl la ) vor A l l e m auf eine Varietät der R o b i n i e , 
nämlich R o b i n i a P s e u d - A c a c i a var. monophy l la (oder unifoliata) h inge
wiesen werden. Diese F o r m unterscheidet sich von der typ ischen 
vor A l l e m durch ihre Blätter, welche bis auf das Endbiättchen reducirt 
s ind , wobei letzteres aber bedeutende Dimens ionen annimmt und eine 
Länge von 1 5 c m bei einer Bre i te von 8 c m e r r e i c h t . 2 ) E s verbindet 
sich mit dem B l a t t s t i e l , wie bei der typischen F o r m vermittelst eines 
G e l e n k e s , an dessen G r u n d e zwei sehr kle ine pfriemenförmige N e b e n -
blättchen zu bemerken s ind . W e i t e r unten sitzen an demselben B l a t t 
stiel nicht selten noch ein oder zwe i Blättchen von noch k le ineren 
Dimens ionen . Ausser diesem H a u p t z u g zeichnet sich die geschi lderte 
F o r m noch durch andere geringfügige nebensächliche M e r k m a l e aus, 
so z. B . durch den M a n g e l von D o r n e n i m oberen T h e i l der Zwe ige , 
durch lange, etwas zusammengedrückte T r a u b e n mit einer ger ingeren 
Blüthenzahl, durch dichtes, dunkelgrünes L a u b , welches sich im H e r b s t 
v ie l länger erhält, als bei der gewöhnlichen weissen A c a z i e , u . a. m. 

Die geschi lderte F o r m entstand auf heterogenetischem W e g e , 
indem sie plötzlich i n einem einzigen E x e m p l a r auf einem Beet mit 
zahlre ichen Sämlingen der typischen weissen A c a z i e erschien. D ies 
geschah i m J a h r e 1855 bei H e r r n D e n i a u , 3 ) Gärtner in B r a i n - s u r -
T A u t h i o n (Maine et L o i r e ) . 1865 brachte sie im J a r d i n du Museum 

1) Der gewöhnliche Faulbaum (Rhamnus frangula) lieferte eine besondere 
Varietät (var. asplenifolia Arbor. Muse), die sich durch schmale, fast fadenförmige 
Blätter von 4—6 cm Länge und 4mm Breite mit welligen Rändern, auszeichnet. 
Sie entstand aus den Samen der typischen Form in den Baumschulen von Muscau 
(Dipp. , Laubh. II pag. 528). Geringere Grösse und etwas verschiedene Form der 
Blätter erscheint nicht selten als nebensächliches Merkmal neuer Varietäten. 

2) Beschreibung und Abbildung siehe bei C a r r . in Rev. hört. 1860 pag. 
629-632. 

3) Rev. hört. 1864 pag, 239; 1885 pag, 77. 
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in P a r i s zum ersten M a l Früchte (vorher blühte sie mehrere M a l e , 
gab aber ke ine Früchte). A u s den eingesammelten Samen gingen 
Sämlinge hervor, von denen etwa l\± die M e r k m a l e der Mutterpf lanze 
reproducir ten , während die übrigen zum T y p u s zurückkehrten. l ) B e i 
wiederholter Aussaat im J a h r e 1871 hatten mehr als die Hälfte der 
Sämlinge die M e r k m a l e der M u t t e r p f l a n z e 2 ) , und nach B e i s s n e r ' s 
V e r s u c h e n 3 ) sol l sich diese Varietät durch Samen gut reproducieren, 
indem nur hie und da Uebergangsformen zum T y p u s erscheinen. 

Ich w i l l noch bemerken, dass nach B r i o t ' s 4) M i t t h e i l u n g R o b i n i a 
pseud. monophy l la infolge der beginnenden Füllung ihrer Blüthen sehr 
selten Früchte trägt. I ch untersuchte in dieser H i n s i c h t die Blüthen 
der geschi lderten F o r m 5 ) und fand, dass sie w i r k l i c h selten normal , 
meistens dagegen verschiedenen Metamorphosen unterworfen sind. D i e 
Veränderungen betreffen am häufigsten das Schif fchen, welches seine 
regelmässige F o r m verl iert und in zwei oder dre i T h e i l e gespalten 
w i r d . D a b e i behält gewöhnlich ein K r o n b l a t t noch die F o r m des 
Schiffchens be i u n d ist an seinem unteren E n d e verbogen, während 
das zweite die Gestalt eines Flügelchens oder selbst einer k le inen 
F a h n e annimmt. Ausserdem erscheinen 1 — 2 überzählige Kronblätter, 
welche sich übrigens nicht auf K o s t e n der Staubgefässe entwicke ln , 
deren Z a h l normal bleibt. V o n diesen letzteren ist das obere freie 
sehr häufig missb i ldet ; es w i rd verkürzt und verwächst mit der oberen 
N a t h des Grif fels . V o n den übrigen Staubgefässen w i r d selten i rgend 
eines in ein kronblattart iges Anhangsgeb i lde umgewande l t . D i e Qualität 
des P o l l e n s konnte le ider nicht untersucht werden, da die Zweige i n 
der P e r i o d e des Abblühens gesammelt w u r d e n . N a c h den Resten 
des P o l l e n s zu schliessen, war derselbe normal u n d g l e i ch dem P o l l e n 
der typischen F o r m . N u r in der A n t h e r e des mit dem Gri f fe l ver 
wachsenen zehnten Staubgefässes bemerkte i c h , dass der P o l l e n an Ort 
und Stel le ausgewachsen war . und eine zusammenhängende Masse ver 
flochtener Pollenschläuche bi ldete. F r u c h t k n o t e n undSamenknospen waren 
normal . A u s dem Gesagten folgt, dass die Geschlechtsorgane unserer 
F o r m gewissen anomalen Modi f i cat ionen unterworfen s ind , wie aber 
diese Veränderungen die F r u c h t b a r k e i t beeinflussen ble ibt noch u n k l a r . 

1) Rev. hört. 1866 pag. 364. 
2) Rev. hört. 1871 pag. 564. 
3) Mittheilgn. deutsch, dendrol. Ges. 1895 pag. 47. 
4) Rev. hört. 1869 pag. 457. 
5) Das Material dazu wurde mir aus Odessa von Herrn P. S. S c h e s t e r i k o w 

geliefert, dank der freundlichen Mitwirkung des Fürsten Anatol Gagarin. 
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I c h w i l l noch erwähnen, dass i n der C u l t u r E x e m p l a r e mit ba ld 
e infachen, bald dreizähligen oder fünfzähligen Blättern angetroffen 
werden , und das veranlasste wahrsche in l i ch H e r r n V e r l o t 1 ) diese 
Varietät als inconstant zu bezeichnen. Ich glaube, dass solche E x e m 
plare aus den Sämlingen der or ig ine l len R . ps. monophy l la hervor 
gehen, unter denen, wie wir gesehen haben, auch Mit te l f o rmen, die 
zur typischen R . P s e u d - A c a c i a hinüberleitcn, angetroffen werden. 

E i n e analoge Varietät mit einfachen Blättern gibt es auch von 
der gewöhnlichen Esche . Dies ist — P r a x i n u s excels ior L . var. mono
p h y l l a oder F r a x i n u s s impl i c i f o l ia W i l i d . 2 ) Sie unterscheidet s ich 
vom T y p u s durch ungethei l te Blätter von ianzett l i cher F o r m mit säge
ar t ig gezähnten Rändern. M a n findet übrigens E x e m p l a r e , bei denen 
neben ungethe i l ten auch d r e i - und selbst fünfzählige Blätter vorkommen. 

D iese F o r m wurde gegen E n d e des vorigen ( X V I I I . ) Jahrhunder t s 
bekannt . In der achten A u f l a g e der berühmten gärtnerischen E n c y -
clopädie von P h i l i p p M i l l e r , 3 ) welche 1768 erschienen war , ist davon 
noch nicht die R e d e ; sie w i rd aber schon von A i t o n 1789 , 4 ) von 
L a m a r c k 1790 "J) und i n der posthumen 9. A u f l a g e der genannten 
Encyclopädie (1797) erwähnt. D i e H e r k u n f t dieser Varietät i3t mit 
Sicherhei t nicht bekannt . S m i t h 0 ) sagt, er wisse aus authentischen 
Q u e l l e n , dass sie in verschiedenen T h e i l e n E n g l a n d s wi ld angetroffen 
wi rd , woran er nicht zweifle, wenn er auch selbst dieselbe nie ge
funden hätte und nur die A b b i l d u n g eines culüvierten E x e m p l a r s 
gebe. Dasselbe wiederholt auch L o u d o n . 7 ) Doch fand i ch in den 
F l o r e n E n g l a n d s keine bestimmteren H i n w e i s e in dieser B e z i e h u n g . 
Selbst W a t s o n erwähnt nicht einmal diese F o r m in seinem C a p i t a l w e r k . 8 ) 

F r a x i n u s excels ior monophy l la unterscheidet s ich so sehr vom 
T y p u s , dass einige A u t o r e n sie für eine besondere A r t hie l ten . A b e r 
schon L a m a r c k vereinigte sie als Varietät mit der gewöhnlichen 
Esche , was auch zur herrschenden A n s i c h t in der Wissenschaft ge-

1) Rev. hört. 1873 pag. 156. 
2) Sie heisst auch Fr . monophylla Desf. u. Fr. heterophylla Vahl. S. L o u d o n , 

Arbor. v. II pag. 1228; D i p p e l , Laubh, v. I p a g . 84. 
3) Ph. M i l l e r , Gard. Dict. ed. VIII, 1768. 
4) A i t o n , Hortus Kewensis v. III pag. 445. 
5) L a m . , Dict. v. II pag. 544, 1790, 
6) S m i t h and S o w e r b y , Engl. bot. v. 35 tab. 2476 (1813). 
7) L o u d o n , Arbor. v. II pag. 1228. W i l l d e n o w (Berl. Baumg. pag. 122) 

erwähnt ebenfalls, auf Grund einer Mittheilung Mawe's , diese Form komme in 
England, in der Grafschaft York, wild vor. 

8) "Watson , Cybele britannica v. III pag. 445. 
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worden ist. L o u d o n (1. o.) beschreibt sie zwar als besondere A r t , 
führt j edoch folgende Thatsachen an, durch welche das Verhältnis 
dieser F o r m zum T y p u s bestimmt werden dürfte: dass, nämlich erstens, 
M a c - N a b in E d i n b u r g h aus den Samen dieser F o r m nur E x e m 
plare mit Fiederblättern, d. h . zum T y p u s gehörende, erhalten hätte; 
zweitens aber, hätte S i n n i n g i n B o n n im J a h r e 1831 Samen der 
gewöhnlichen Esche ausgesäet u n d aus ihnen neben den typischen 
auch noch 2 ° / 0 an E x e m p l a r e n mit einfachen Blättern erhalten. U n t e r 
tausend Sämlingen, die schon 1835 acht F u s s hoch waren , befanden 
sich 20 mit vollständig ungethei l ten u n d ebensoviele mit dreizähligen 
Blättern. „Beide Blat t formen bleiben j ahraus j ahre in unverändert und 
bei ke inem einzigen E x e m p l a r vermischen sich die einfachen oder 
dreizähligen, welche letzteren an einem Bäumchen auch als dre i lapp ig 
erscheinen, mit den fiederigen." *) 

Dass F r . excelsior monophy l la auf heterogenetischem W e g e aus 
der typischen F o r m hervorgegangen ist , halte ich für zweifel los. D o c h 
kann i ch die von H e r r n S i n n i n g beschriebene E r s c h e i n u n g nicht 
zur Heterogenesis zählen. D e n n , konnte bei H e r r n S i n n i n g aus 
den Samen der gewöhnlichen Esche auf e inmal eine so grosse Z a h l 
von E x e m p l a r e n mit einfachen Blättern hervorgehen, so müsste offen
bar diese E r s c h e i n u n g zu wiederhol ten M a l e n an verschiedenen Orten 
stattfinden. U n d doch hat N i e m a n d weder vorher noch nachher etwas 
Derart iges beobachtet ; wenigstens finden wir in der L i t t e r a t u r nirgends 
etwas davon erwähnt. Ich erkläre mir daher die oben mitgethei l ten 
Thatsachen so, dass die von H e r r n S i n n i n g ausgesäeten Samen von 
der gewöhnlichen Esche erhalten wurden , welche aber mit dem P o l l e n 
der Varietät monophy l la befruchtet worden war, die wahrsche in l i ch 
i rgendwo in der Nähe wuchs. B e i dieser A n n a h m e sind die Ergebn i sse 
der A u s s a a t nun v o l l k o m m e n begre i f l i ch . 

W a s die Constanz der geschilderten F o r m anbetrifft, so l i egen 
in dieser B e z i e h u n g s i c h widersprechende A n g a b e n vor. W i l l d e n o w 2 ) 
erklärt, ein erfahrener und durchaus zuverlässiger Gärtner habe i h m 
gesagt, er hätte aus den Samen dieser Esche eine k le ine Baumschule 
eingerichtet, wobei al le Sämlinge ihre einfachen Blätter beibehalten 
hätten. Ebenso sagt D e c a i s n e 3 ) , diese F o r m werde z ieml ich rege l 
mässig durch Samen reproduc ir t . P e t z o l d und K i r c h n e r er -

1) Allg. Gartenzeit. 1835 pag. 6. Bei L o u d o n (1. c.) ist der Sinn dieses 
letzten Satzes ganz falsch ausgelegt. 

2) W i l l d e n o w , Berl. Baumg. 1. Aufl. pag. 122; II. Aufl. pag. 152. 
3) D e c a i s n e in Key. hört. 1851 pag. 62. 
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wähnen, 1 ) es hätten bei ihnen zwei D r i t t e l der Sämlinge die mütter
l iche F o r m r e p r o d u c i r t , während die übrigen zum T y p u s zurückge
kehrt seien u n d fiederige Blätter besessen hätten. C a r r i e r e aber 
erklärt 2 ) kategor i sch , die Sämlinge dieser Varietät schlagen, wie auch 
bei anderen derart igen Varietäten, zum T y p u s zurück, was in der 
eben c i t i r ten B e o b a c h t u n g M a c - N a b ' s eine Bestätigung findet. 

So l che widerspruchsvo l le Resultate erklären sich neben anderen 
U r s a c h e n dadurch , dass unter dem N a m e n F r . exe. monophy l la 
wenigstens zwe i verschiedene F o r m e n zusammengefasst und verwechselt 
w r erden, die in der K u l t u r ex i s t i r en . 3 ) D i e eine von ihnen , die von 
W i l l d e n o w beschriebene (1. c.) hat immer einfache sägeartig ge
zähnte Blätter und ist sehr constant. Sie w i r d durch Samen rege l 
mässig reproduc i r t . D i e andere aber (oder die anderen) haben neben 
den einfachen Blättern oft auch noch dreizähiige oder selbst fast 
fiederige. K o c h schlägt vor, die erstere var . monophy l la , letztere 
aber var . he terophy l la zu nennen. Ers te re stellt wahrscheinl ich auch 
die auf heterogenetischem W e g e entstandene Or ig inal form dar, während 
die zweite möglicherweise ein K r e u z u n g s p r o d u k t der ersteren mit der 
typischen Esche bi ldet . Jedenfal ls zeigen die Beobachtungen , dass in 
den A u s s a a t e n von F r . exc. monophyl la neben den mit der M u t t e r 
pflanze ident ischen E x e m p l a r e n einerseits und den zum T y p u s zurück
kehrenden andererseits , auch noch viele Mi t te l f o rmen ersche inen, 4 ) 
von denen einige als .zum T y p u s zurückgekehrt betrachtet werden, 
während die anderen zur var. monophy l la gezählt werden, wenn sie sich 
auch von der reinen ursprünglichen M o n o p h y l l a - F o r m unterscheiden, 5 ) 

E n d l i c h w i l l ich noch b e m e r k e n , dass S m i t h 0 ) erwähnt, die 
Samen von var. m o n o p h y l l a seien gewöhnlich schwach entwicke l t . 
B o s w e i l S y m e wiederhol t in der neuen Auf lage desselben W e r k e s , 7 ) 
die Früchte dieser F o r m e n enthalten gewöhnlich unentwicke l te Samen. 
B e i anderen A u t o r e n fand ich keine A n g a b e n über diesen P u n k t . 

A u c h von der W a l l n u s s gibt es eine Varietät mit einfachen Blättern, 

1) P e t z o l d und K i r c h n e r , Arbor. Muse. pag. 503. 
2) Rev. hört. 1860 pag. 388. 
3) K o c h , Dendr. v. II fasc. I pag. 243. 
4) Arbor. Muse. pag. 503. 
5) Eine von diesen Mittelformen ist im Arboretum Muscav. (1. c.) als var. 

laciniata beschrieben. Sie zeichnet sich durch eiförmige gespaltene oder getheilto 
Blätter aus. Von ihren Eigenschaften ist aber nichts bekannt. 

6) S m i t h and S o w e r b y , Engl. bot. tab. 2476. 
7) Vol. V I pag. 57. 
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Jug lans regia var . m o n o p h y l l a 1 ) , über deren E n t s t e h u n g ist uns aber 
vorläufig nichts bekannt . L o u d o n erwähnt sie i m J a h r e 1838 2) nicht, 
ebenso wie die früheren A u t o r o n , sie findet sich aber im A r b o r e t u m 
Muscaviense (pag. 336), Ausgabe 1864, sowie in verschiedenen anderen 
später herausgegebenen W e r k e n . M a n kann daher annehmen, dass 
sie in den vierziger oder fünfziger J a h r e n unseres Jahrhunderts ent
standen i s t . 3 ) E i n e andere derartige F o r m , die von C a r r i e r e var . 
monoheterophy l la 4 ) genannt w u r d e , zeichnet s ich dadurch a u s , dass 
alle ihre Blätter einfach sind und ausserdem v o n ungle icher F o r m , 
indem sich nämlich bei den kräftigeren T r i e b e n am Grunde breite , 
herzförmig-eiförmige Blätter e n t w i c k e l n , im oberen T h e i l dagegen 
schmale k l e i n e mit bre i tem, etwas geflügeltem S t i e l ; auf den k le ineren 
Zweigen sind die Blätter e l l i p t i s c h , am G r u n d e verschmälert. E i n 
E x e m p l a r dieser F o r m wurde vom Gärtner H . M u r e t bei D i e p p e 
( l )ep. P a s de Calais) i n einer sumpfigen unbekannten Gegend gefunden 
und war höchstwahrscheinlich, wie auch C a r r i e r e mit G r u n d ver -
muthet, zufällig aus den Samen der typischen F o r m entstanden. I m 
Jahre 1865 war das Or ig inalexernplar dieser F o r m bereits zu G r u n d e 
gegangen, es blieben aber zwe i N a c h k o m m e n zurück, von denen der 
eine aus dem Gestrüpp hervorgew r achsen w a r , der andere auf eine 
gewöhnliche W a l l n u s s gepfropft wurde. Z u j ener Ze i t hatten sie 
noch nicht geblüht. U e b e r weitere Beobachtungen an dieser F o r m 
wurde nicht berichtet. 

Z u derselben K a t e g o r i e von E r s c h e i n u n g e n k a n n man jene Fälle 
rechnen, wo aus A r t e n mit gespaltenen und getheilten Blättern F o r m e n 
mit weniger gespaltenen oder selbst fast ungethei lten Blättern hervor 
gehen. Thatsachen dieser A r t s ind z ieml i ch selten, finden sich aber in der 
L i t t e r a t u r erwähnt. So ist A c e r platanoides var. in tegr i l ob ium Zabe l , 5 ) 

1) K o c h , Dendr. 1 pag. 585; D i p p e l , Laubh. II pag. 318. 
2) L o u d o n , Arbor. Brit. v. III pag. 1423. 
3) Zwar spricht B o n n e t (Rech, sur l'usage des feuilies pag. 195, 1754) 

schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts von den einfachen Blättern der 
Wallnuss, erwähnt aber dieselben, wie überhaupt alle Teratologen, d. h. ohne zu 
beachten, inwiefern diese Erscheinung constant sei, ob es nur ein Blatt auf einem 
normalen Baum sei', oder ob der ganze Baum solche Blätter besessen habe u. s. w. 
In derselben Weise werden derartige Erscheinungen von Mo q u i n - T a u d o n 
(Eiern, pag. 249) und Anderen behandelt. Siehe P e n z i g , Pfl. Terat. v. II pag. 300. 

4) Rev. hört. 1865 pag. 130. 
5) Gartenflora 1887 pag. 431; D i p p . , Laubh. II pag. 450. P a x hat diese Form 

in seiner Monographie unrichtig zu Acer Lobelii Ten. gerechnet und als var. 
Dickii Pax beschrieben (Engler's Jahrb. YII pag. 238). 
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welcher sich vom typischen A h o r n durch die ganzen ungethei l ten 
L a p p e n (ohne secundäre Einschni t te ) unterscheidet, in einem E x e m 
plar unter mehreren H u n d e r t (ca. 500) Sämlingen des typischen A c e r 
platanoides in Münden erschienen, wo er auch anfangs der 70cr Jahre 
(1870—71 j von H e r r n Z a b e l bemerkt wurde, i m vierten J a h r e 
blühte dieses Bäumchen und brachte Früchte, die sich von den 
Früchten der typischen F o r m nicht unterscheiden. A u s ihren Samen 
gingen Sämlinge hervor , welche „fast alle eine entschiedene Rückkehr 
zum T y p u s ze igten, wobei die Blätter der Frühjahrstriebe mehr den 
Blättern der typischen F o r m , diejenigen der Sommertr iebe mehr der 
Mutterp f lanze ähnlich w a r e n " . 

Quercus pedunculata var. Feuness i i hört. 1) unterscheidet s ich vom 
T y p u s durch schmälere gestreckte Blätter u n d durch die geringere 
Z a h l der gewöhnlich etwas kürzeren L a p p e n , Diese F o r m entstand 
in E n g l a n d in der Baumschu le der H e r r e n Fennessy and Son in 
W a t e r f o r d , wo sie um das J a h r 1820 „zufällig" aus den Samen der 
typischen F o r m ausgewachsen ist. I m J a h r e 1835 war der B a u m 
15 F u s s hoch . 2 ) Y o n demselben aus verbreitete sich diese F o r m 
durch P f r o p f u n g über Deutsch land und andere Länder. Diese F o r m 
w i r d aber unter dem N a m e n var. heterophyl la L o u d . 3 ) mit anderen 
ähnlichen verwechselt , die sich durch ihre ba ld vo l lkommen ganz-
randigen , bald mehr oder weniger gespaltenen Blätter unterscheiden. 
Solche F o r m e n wurden in einigen Gegenden von E n g l a n d wiederholt 
gefunden. E i n e F o r m der Sommereiche (Quercus pedunculata) mit 
fast ungethei l ten Blättern wurde unter anderem von Pro f . M a g n u s 
bei B e r l i n i m Jahre 1879 4) gefunden. 

L o n d o n glaubt, al le derart igen F o r m e n müssten, wenn auch 
nicht immer , ihre M e r k m a l e auf die Nachkommenschaf t übertragen» 
Dafür spricht unter anderem auch die von ihm angeführte Thatsache , 
dass i n der Z w i n g ' s e h e n Baumschule in Dumfr ies i m Jahre 1831 einige 
D u t z e n d Sämlinge dieser F o r m vorhanden waren. Y o n welchem B a u m 
und wann die zur Saat verwendeten E i c h e l n genommen wurden , wird 
aber nicht mitgethei l t , und überhaupt sind mir genaue Beobachtungen 
über die E r b l i c h k e i t der in R e d e stehenden Varietäten nicht bekannt. 

1) L o u d o n , Arbor. brit. v. III pag. 1733, fig. 1570 und 1571 ; Arbor. Muscav. 
pag. 623; K o c h , Dendr. 11 pars 2 pag. 17. 

2) L o u d o n , 1. c. pag. 1735. 
3) Auch Quercus laciniata, salicifolia, filicifolia hört. u. a. S. D i p p e l , 

Laubh. II pag. 63. 
4) Yerh. Brand. 1882, Sitzber. pag. 83. 
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U n g l e i c h häufiger begegnet man den E r s c h e i n u n g e n der zweiten 
K a t e g o r i e , nämlich den Var ia t i onen im Sinne einer Compl i ca t i on der 
Blattspreite , einer Vergrösserung der Z a h l und T ie fe der E i n 
schnitte u. s. w. E s gibt wenige unter den in den Gärten verbreiteten 
B a u m a r t e n , die nicht mehrere V a r i a t i o n e n in diesee R i c h t u n g geliefert 
hätten, doch s ind die A n g a b e n über die H e r k u n f t solcher Varietäten 
sehr spärlich. B e i v ie len ist sie ganz unbekannt , bei anderen exist iren 
kurze A n d e u t u n g e n , wonach sie entweder im wi lden Zustande ge
funden, oder in Gärten aus Saaten erhalten worden s ind . Ebenso 
l i egen sehr wenige Beobachtungen über den G r a d der Constanz der 
betreffenden M e r k m a l e vor, da man es gewöhnlich vorzieht , solche 
F o r m e n auf ungeschlecht l i chem W e g e zu vermehren. 

So sind von der gewöhnlichen Sommereiche z ieml ich viele F o r m e n 
mit stark gespaltenen Blättern b e k a n n t , 2 ) über ihre E n t s t e h u n g l iegen 
aber in der M e h r z a h l der Fälle ke ine genauen A n g a b e n vor. E i n e r 
M i t t h e i l u n g P e t z o l d und K i r c h n e r ' s zufo lge 2 ) erschien eine dieser 
F o r m e n , die sog. var. filicifolia, die, wie man vermuthet , aus den G e 
b irgen Süddeutschlands stammt, 1858 plötzlich i n mehreren E x e m p l a r e n 
unter den Sämlingen der gewöhnlichen E i c h e i n der W a l d b a u m s c h u l e 
von M u s k a u , wobei die zur Saat verwendeten E i c h e l n aus dem dort igen 
P a r k , sowie aus den umgebenden Wäldern bezogen wurden , wo sicher 
k e i n einziges erwachsenes fruchttragendes E x e m p l a r dieser F o r m vor 
handen war . 3 ) Somit muss das Neuauftreten dieser F o r m der H e t e 
rogenesis zugeschrieben werden. 

E i n e andere F o r m der E i c h e mit in schmale, lanzett l iche L a p p e n 
gethei lten Blättern, die sich von a l len ähnlichen Varietäten unter 
scheidet und Quercus pedunculata D o u m e t i genannt w u r d e , ist i n 
F r a n k r e i c h in einem dem H e r r n D o ü m e t - A d a n s o n gehörenden 
P a r k (Parc de Ba ie ine , A l l i e r ) ents tanden , wo sie auch jetzt noch in 
e inem einzigen E x e m p l a r ex is t i r t . 4 ) D u r c h P f rop fung hat sie sich 
z ieml ich stark verbreitet und findet sich i m H a n d e l . 

„ Im J a h r e 1 8 3 0 , so berichtet ein seinerzeit bekannter Gärtner 
J a c q u e s 5 ) , machte i ch eine Aussaat von Rüstersamen ( U l m u s pedun
culata). U n t e r den erhaltenen Pf lanzen bemerkte ich ein I n d i v i d u u m , 
welches tiefgezähnte Blätter h a t t e , wobei die Zähne ungle ich gross 

1) D i p p . , Laubh. II pag. 63; Arbor. Muse. pag. 622—624. 
2) Arbor. Muse. pag. 622. 
3) 1. c. pag. 623. 
4) Rev. hört, 1894 pag. 17. 
5) Rev. hört. v. II pag. 128. Ebenso Ann. soc. hört. Paris v. XI pag. 141. 
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u n d sehr scharf waren , was dem L a u b ein ganz besonderes A u s s e h e n 
v e r l i e h . I m H e r b s t 1831 ocul irte ich einige K n o s p e n dieser neuen 
Varietät, da i ch befürchtete, die Mutterpf lanze könnte ihren C h a r a k t e r 
v e r l i e r e n , wie das j a manchmal im F a l l e der Buntblätterigkeit vorkommt. 
I ch schlage vor , diese F o r m U l m u s (pedunculata var.) urt icaefo l ia zu 
n e n n e n , we i l ihre Blätter im Ausschni t t denjenigen der Nessel sehr 
ähneln." Ueber das weitere S c h i c k s a l dieser F o r m ist uns nichts 
bekannt . Sie w i r d in den dendrologischen W e r k e n von K o c h , , 
D i p p e l , K o e h n e u. A . nicht erwähnt. 

D i e gemeine E r l e (A lnus glut inosa Gaertn. ) l ieferte mehrere 
F o r m e n mi t gespaltenen oder gethei lten Blättern. V o n diesen w i r d 
var. l a c i n i a t a A i t . l ) nach M i r b e i 2 ) in N o r d f r a n k r e i c h , besonders in 
der N o r m a n d i e u n d in den Wäldern von Montmorency bei P a r i s w i l d 
angetrof fen. I c h muss aber bemerken , dass G r e n i e r u n d G o d r o n 
in i h r e r bekannten „Flore de F r a n c e " 3 ) die var. lac iniata nur cul t iv ir t 
angeben, und dass dieselbe weder im K a t a l o g von C a m u s 1 ) , noch in 
B r e b i s s o n ' s F l o r a der N o r m a n d i e 5 ) , noch in C o s s o n u n d G e r 
m a i n ' s F l o r a der U m g e b u n g von P a r i s ö) erwähnt w i r d . Daher muss 
M i r b e i ' s A n g a b e , die auch von L o u d o n u. A . wiederholt w i r d , 
wie auch in anderen Fällen so verstanden w e r d e n , dass in der N o r 
mandie u n d i n Montmorency einst einzelne Bäume dieser F o r m ge
funden w o r d e n seien, dass dieselbe aber k e i n constantes E l e m e n t der 
F l o r a b i lde . 

E i n e Varietät, die der var . lac in iata sehr nahe steht (nach K o c h 
sogar mit ihr identisch i s t ) 7 ) und var, imperia l is hor i . 8 ) genannt wird , 
wurde von H e r r n B r o s s a r t , Gärtner i n Älengoii (dep. de Torne) bei 
e iner Aussaat im J a h r e 1855 gefunden und 1858 durch die F i r m a 
D e s f o s s e - T h u i 111 e r in Orleans i n den H a n d e l gebracht. Nach 
P e t z o 1 d und K i r c h n e r 's 9> M e i n u n g wurde sie aus den Samen der 
vorhergehenden erhalten, nach der oben c i t i r ten M i t t h e i l u n g kann man 
aber eher annehmen, sie sei aus der typischen E r l e selbständig ent
standen. 

1) L o u d o n , Arbor. brit. v. III pag. 1678; D i p p . , Laubh. II pag. 161. 
2) M i r b e i in Nouv. Duh. II pag. 213. 
3) G r e n i e r et G o d r o n , Flore de France v. III pag. 150. 
4) C a m u s , Katal. pag. 255. 
5) B r e b i s s o n , Flore de la Normandie 3« ed. 1859; 5̂  6d. 1880. 
6) C o s s o n et G e r m a i n , Flore de Paris 1845; 2e 4d. 1861. 
7) K o c h , Dendr. v. I pag. 629. 
8) Illustr. bort. 1859 pag. 97, cum. tab. 
9) Arbor. Muse. pag. 599. 
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E i n e dritte derartige Varietät, A l n u s g lut inosa var. oxyacanthae-
fol ia L o d d . 1 ) erschien i m K a t a l o g der F i r m a L o d d i g e s seit dem J a h r e 
1812. Dieselbe F o r m wurde bei H e r r n M a d i o t in L i o n aus einer 
Aussaat erhalten. E s bleibt aber auch hier wieder nicht aufgeklärt, 
ob sie in einer Aussaat der typischen F o r m selbständig entstanden 
oder aus den Samen der L o d d i g e s 'schen Varietät ausgewachsen ist. 

D i e gewöhnliche L i n d e ( T i l i a p latyphyl los Scop. , T . europaea L . ) 
bietet eine Varietät mit stark und un regelmässig gespaltenen Blättern. 
Sie heisst var. asplenifol ia hört . 2 ) . Diese F o r m zeichnet sich durch 
niedr igen W u c h s (nach L o u d o n nicht über 30 ' ) 3 ) sowie dadurch 
aus, dass sie fast niemals blüht . 4 ) Ihre E n t s t e h u n g ist unbekannt , 
nach einer M i t t h e i l u n g von P o t o n i e 5 ) ist aber eine ähnliche F o r m 
plötzlich i n e inem E x e m p l a r mitten in einer ausgedehnten Aussaat 
der gewöhnlichen L i n d e erschienen. 

A c e r platanoides var . Iaciniatum A i t . 6 ) entsteht nach L o u d o n 
häufig aus Samen und w i r d in den B a u m s c h u l e n unter den Sämlingen 
der typischen F o r m gefunden. Im Jahre 1835 sol len in einer B a u m 
schule auf zwe i Beeten ca. 100 solcher abweichenden E x e m p l a r e vor 
handen gewesen sein ( L o u d o n 1. c ) . D o c h deutet schon diese Z a h l 
darauf, dass die Samen höchstwahrscheinlich von erwachsenen E x e m 
p laren dieser Varietät oder aus der mit dem P o l l e n der Varietät be
stäubten typischen F o r m gewonnen wurden , denn aus den Samen der 
typischen P e r m erscheint auf hetercgenet ischem W e g e niemals eine 
so grosse Z a h l gleicher V a r i a t i o n e n . 

Broussonet ia papyr i fera V e n t . var. d i ssec ta 7 ) , die sich durch in 

1) L o u d o n , Arbor. brit. III pag.1678; var. incisa D i p p., Laubh. v. II pag. 161. 
2) D i p p . , Laubh. III pag. 61; var. laciniata L o u d o n , Arbor. I pag, 366. 
3) Siehe auch Arbor. Muse. pag. 155. 
4) Von zwei Exemplaren, die im kaiserl. botanischen Garten zu Petersburg 

wachsen, gab eines um Mitte Juli 1898 einige Blüthen. Diese Blüthen traten am 
Gipfel des ca. 3,5 m hohen Baumes auf, in den Axeln von Blättern, die ebenso 
gespalten waren wie alle anderen. Sie verwelkten alle, ohne die Frucht angelegt 
zu haben. Die Untersuchung ergab, dass alle Antheren unentwickelt und frei von 
Pollen blieben und entlang den Spalten gleichsam vernarbt waren. Nur bei sehr 
wenigen war hie und da ein Fach entwickelt, welches eine geringe Quantität nor
malen Pollens enthielt. Im Bau des Fruchtknotens und der Samenknospen konnte 
ich keine Abweichungen vom normalen Bau bemerken. 

5) P o t o n i e in Monatsschrift des Yereins zur Beförderung des Gartenbaues 
in den kgl. preuss. Staaten 23. Jahrgang 1880 pag. 543—547. Mir aus J u s t ' s 
Jahresbericht 1880 v. II pag. 158 bekannt. 

6) L o u d o n , Arbor. brit. v. I pag. 409; D i p p . , Laubh. v. II pag. 451. 
7) Oder var, laciniata Seringe Mur. pag. 237; D i p p . , Laubh. v. II pag. 17. 
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drei L a p p e n getheilte mit sehr langen St ie len und k l e i n e n Spre i ten 
versehene Blätter auszeichnet, wurde nach den von C a r r i e r e 1 ) ge
sammelten A n g a b e n in den J a h r e n 1830—1835 von H e r r n T i a m o n 
im botanischen Garten zu L i o n aus dem Samen der typischen F o r m 
erhal ten und wird durch P f r o p f u n g vermehrt . Diese F o r m zeichnet 
s ich durch schwachen niedrigen W u c h s aus und leidet sehr von Fros t . 
Sie brachte es nie zur Blüthenbildung. 2 ) Im J a h r e 1866 erhielt aber 
H e r r B i l l i a r d in Fontenay-aux-roses in einer Saat der typischen 
Broussonet ia papyr i fera mit e inem M a l e sieben Indiv iduen mit stark 
gespaltenen Blättern. 3 ) V o n diesen waren sechs identisch mit der 
schon früher bekannten var . dissecta, das siebente E x e m p l a r wich 
aber hauptsächlich durch seinen kräftigeren W u c h s etwas davon ab. 
Dieses E x e m p l a r gab V e r a n l a s s u n g zur B e s c h r e i b u n g einer beson
deren Varietät , var. B i l l i a r d i , wr eiche durch A b l e g e r sowie durch 
P f r o p f u n g auf die typische F o r m vermehrt w i r d . 

C o r y l u s A v e l l a n a var . l a c i n i a t a 4 ) , welche von der gewöhnlichen 
H a s e l n u s s durch ihre gespaltenen Blätter sowie durch eine R e i h e 
anderer k l e inerer M e r k m a l e abweicht , wurde 1798 i n der U m g e b u n g 
von R e u e n i n einem einzigen E x e m p l a r gefunden, welches in dem 
zum G u t e des H e r r n D u h e c q u e t 5 ) gehörenden W a l d e wuchs. 
D e r Bes i tzer verpflanzte diesen Strauch zu sich i n den G a r t e n und 
verbreitete ihn unter seinen B e k a n n t e n . D a n n k a m diese F o r m in 
den H a n d e l und ihre H e r k u n f t ist fast ganz in Vergessenhei t ge-
rathen. Sie trägt Früchte, aus i h r e n Samen gehen aber nur Säm
l inge der typischen F o r m hervor . 6 ) 

Sambucus (glauca N u t t . var.) angusti fol ia M e y 7 ) weicht von der 
typischen S. g l a u c a 8 ) durch ihre schmäleren Blättchen mit tiefen säge
artigen Zähnen ab. Sie wurde unter den Sämlingen von S, g lauca 
aufgefunden. V o n Sambucus n igra und S. racemosa sind. Varietäten 
mit fast doppelt gefiederten Blättern bekannt, Unter ihnen hat be
sonders die S. racemosa p lumosa mit kammart ig - f ieder igen B l a t t s e g 
menten d u r c h die Schönheit ihres L a u b e s die besondere A u f m e r k -

1) C a r r i e r e in llev. hört. 1878 pag. 374-376. 
2) Seringe Mur. pag. 237; Bureau in DC. Prodr. XY1I pag. 225. 
3) C a r r i e r e , 1. c. 
4) D i p p . , Laubh. v. II pag. 128; G o e s c h k e , Haseln, pag. 47 tab. 5. 
5) Ann. soc. hört, de Paris v. IX pag. 356 — 358. 
6) P r ä v o s t in Ann. soc. hört, de Paris 1. c. 
7) Rev. hört. 1878 pag. 231. 
8) S a r g e n t , Silva v. Y pag. 91 tab. 222, 

Flora , Ergänzgsbd. 1901. x9 
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samkeit der Gärtner auf sich ge lenkt . Z u m ersten M a l finden w i r 
sie i m J a h r e 1886 erwähnt 1 ) , zu welcher Ze i t C a r r i e r e dieselbe 
von einer F i r m a i n M e t z (Simon L o u i s freres) erhalten hat. D a n n 
wurde sie von A n d r e beschr ieben. 2 ) 1890 machte C a r r i e r e e inen 
Aussaatversuch mit dieser F o r m und es ergab sich dabei , dass sie 
ihre M e r k m a l e fast ebenso gut reproducirt wie die echten A r t e n . 
E i n e Rückkehr zum T y p u s wurde bei den Sämlingen nicht beobachtet. 
F a s t alle hatten sie doppeltgefiederte Blätter, in den E i n z e l h e i t e n 
var i i r ten sie aber bedeutend, so dass der A u t o r sieben hervorragende 
und besonders schöne F o r m e n beschre ib t , 3 ) welche darauf auch in 
den H a n d e l gebracht wurden . A e h n l i c h e Aussaatversuche machte 
auch B e i s s n e r , 4 ) welcher „ziemlich gute Resu l ta te , nämlich neben 
der charakter ist ischen Blat t f o rm auch alle Uebergänge zu normalen 
Blättern 4 4 erhielt . 

E i n e andere nahestehende F o r m des H o l l u n d e r s , S. racemosa 
serrati fo l ia , erschien g le i chze i t ig mi t der vorangehend besprochenen. 5 ) 
Versuche , dieselbe zu säen, wurden von S c h r ö d e r i n M o s k a u ge
macht. 6 ) D a b e i ist die M e h r z a h l der (in mehreren 100 E x e m p l a r e n 
erhaltenen) Sämlinge zur typischen wi ldwachsenden F o r m zurück
gekehrt , ungefähr x / io zeigte mannigfal t ige Uebergangs formcn zwischen 
der typischen und der mütterlichen F o r m . E s waren aber auch 
F o r m e n , bei denen die Blättchen tiefer u n d feiner eingeschnitten 
waren als bei der var . serrati fol ia. Z w e i solche F o r m e n belegte der 
A u t o r mit besonderen N a m e n , nämlich var . p ter id i f o l i a und f i l iei fol ia 
Schröder. L e i d e r ist uns über die E n t s t e h u n g der S. racemosa p l u -
mosa, ebenso wie der S. racemosa serrat i fo l ia nichts bekannt , aber 
nach der A n a l o g i e mit a l len Thatsachen zu schliessen, kann man k a u m 
bezwe i f e ln , dass sie auf heterogenetischem W e g e entstanden s ind . 

D e r persische F l i e d e r 7 ) stellt bekannt l i ch zwei F o r m e n d a r : eine 
mit ungethei l ten Blättern, die andere, var. lac in iata , mit zwe ier le i 
Blättern, wobei die unteren ungethei i t , die oberen tief 3—öthei l ig 
sind. B e i d e Varietäten wurden schon i m X V I . J a h r h u n d e r t aus P e r s i e n 

1) Rev. hört. 1886 pag. 399. 
2) 1. c. 1889 pag. 358. 
3) Rev. hört. 1891 pag. 408. 
4) B e i s s n e r in Mitth. deutsch, dendr. Gesellsch. 1895 pag. 47. 
5) Rev. hört. 1886 pag. 399. 
6) Ssad i Ogorod (Baum- und Gemüsegarten) 1894 pag. 282 (russisch). 
7) Syringa persica L . — L o u d . , Arb.brit. v. II pag. 1211. — D i p p . , Laubh. 

II pag. 114. — S a r g e n t in Garden, and Forest v. I pag. 222, 1888. — F r a u c h e t 
in Rev. hört. 1891 pag. 331. 
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in die C u l t u r eingeführt, wobei nach P h . M i l l e r die var. lac iniata 
sogar früher als die typische F o r m eingeführt worden sein soll ,*) 
von we l cher sie sich unter anderem durch grössere Fros tempf ind l i ch 
kei t unterscheidet . 2 ) Ste l l t diese var. lac in iata bloss eine C u l t u r -
varietät dar oder w i r d sie auch w i l d angetroffen, das blieb mi r u n 
k l a r . D i e typische F o r m k o m m t w i l d nicht in Pers ien oder i m 
K a u k a s u s v o r , wie man früher g laubt e , sondern im östlichen A f 
ghanistan (im K u r a m t h a i , wo sie A t c h i s o n entdeckte) und i m N o r d -
tibet i m Geb irge zwischen L h a s s a und B a t t a n g . 3 ) 

D e r persische F l i e d e r l iefert i n der C u l t u r gar ke ine oder fast 
keine Samen.. Dasselbe wurde auch von var . lac in iata geglaubt. 
A b e r i m Jahre 1877 gab sie in P a r i s , nach einem Ber i cht von 
C a r r i e r e 4 ) eine grosse M e n g e von Früchten und reifen Samen, 
welche auch ausgesäet wurden . U n t e r den Sämlingen erschien u . a. 
eine neue F o r m , weiche C a r r i e r e var . mimosae fo l ia 5 ) nannte ; sie 
zeichnete s ich dadurch aus, dass alle ihre Blätter in j e 3—4 P a a r e 
schmaler Blättchen fiederförmig getheilt waren. L e i d e r ist über das 
weitere Sch i cksa l dieser F o r m nichts bekannt . 

A u c h von der W a l n u s s (Jug lans regia) gibt es Varietäten mit 
t ie f gespaltenen Blättchen. Solche F o r m e n waren schon lange be
kannt , da eine von ihnen schon zu A n f a n g des X V I I I . Jahrhunderts 
( R e n e a u I m 1701) erwähnt w i r d . Gegenwärtig exist iren einige der
artige F o r m e n in der C u l t u r , welche möglicherweise unabhängig von 
einander entstanden s ind . M a n c h m a l wurden solche F o r m e n zufällig 
als Einzelbäume in P a r k s u n d an Strassenrändern gefunden. So 
wurde eine von ihnen (Juglans reg ia var. heterophylla) 1812 von 
G r a f de M o n t h r o n i m K r e i s Chätellerault ß ) u n d 1827 von H e r r n 
J a c q u e s unweit C l e r m o n t ? ) gefunden. V o m letzteren B a u m wurden 
Nüsse gepflanzt, wobei J a c q u e s nach wiederhol tem Misser fo lg unter 
45 Pßänzchen nur ein einziges f a n d , weiches die Blat t form der 
Mutterpf lanze geerbt hatte . 8 ) D a r a u s zog J a c q u e s den Schluss, 
diese e igentüml i che Blat t form könne doch vererbt und constant 

1) Ph. M i l l e r , Dict. ed. VIII, 1768. 
2) J ä g e r u. B e i s s n e r , Zier geh. pag, 511. 
3) F r a u ch e t, 1. c. 
4) Rev. hört. 1878 pag. 6. 
5) Rev. hört, 1878 pag. 454. 
6) Ann. hört, de Paris v. II pag. 24, 1828. 
7) 1. c. pag. 22. 
8) Ann. hört, de Paris v. II pag. 96—97. P e p i n sagt in Rev. hört. (2e s£r. 

v. IV pag. 287, 1845—1846), es seien mehrere solche Exemplare gewesen. 
19* 
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werden, worin auch andere Züchter mit ihm übereinstimmen. l) N a c h 
einer M i t t h e i l n n g von J ü h l k e 2 ) ist Jug lans regia var . lac in iata z i e m 
l i ch samenbeständig. N a c h B e i s s n e r ' s B e o b a c h t u n g e n 3 ) behalten 
unter den Sämlingen derselben Varietät einige die M e r k m a l e der 
Mutterpf lanze b e i , während die anderen sich der typischen F o r m 
nähern. N a c h Pro f . S e e l i g 4 ) haben i m D u r c h s c h n i t t 50 °/ 0 der N a c h 
k o m m e n von Jug lans reg ia lac iniata gespaltene Blätter, er beobachtete 
aber lange einen B a u m i n K i e l , dessen Früchte immer nur die t y p i 
sche F o r m l ie ferten. D i e Ursache davon l a g , wie sich später erwies, 
dar in , dass sich bei diesem B a u m die männlichen Blüthen 4—6 
W o c h e n früher zu entwicke ln pflegen als die weib l i chen , weshalb sie 
auch nicht zur Bestäubung der letzteren dienen konnten . D i e Blüthen 
wurden somit immer vom P o l l e n der anderen zum T y p u s gehörenden 
Bäume befruchtet , w reshalb sie auch die Varietät nicht reproducirten . 
Zwei fe l los k a n n ein ähnlicher U m s t a n d auch in anderen Fällen ge
w i r k t haben, wodurch der so wechselnde E r f o l g der Aussaaten sich 
erklären würde. D i e erwähnte U n g l e i c h z e i t i g k e i t der E n t w i c k e l u n g 
der männlichen und weibl ichen Blüthen wird auch bei der typischen 
W a l n u s s beobachtet , wenn auch nicht in so ausgesprochener F o r m . 
N a c h Pro f . S e e l i g ' s Untersuchungen k a n n diese zeit l iche Differenz 
i m Re i fwerden der verschiedenen E l e m e n t e von wenigen Tagen bis 
auf 3—4 W o c h e n anwachsen und dabei bleibt sie für jedes I n d i v i 
duum constant, indem sie sich bei V e r m e h r u n g durch Pfrop fung er
hält. E s ist dies fo lg l i ch eine gewisse A r t von physiologischer 
V a r i a t i o n . 

A m besten wird aber die E r b l i c h k e i t derart iger A b w e i c h u n g e n 
durch die V a r i a t i o n e n der Farnkräuter bewiesen. Sehr viele A r t e n 
dieser letzteren bieten eine grosse M a n n i g f a l t i g k e i t der Blat t form dar. 
Besonders v ie l Var ia t i onen werden aber bei Sco lopendr ium vulgare Sm. 
(Sco lopendr ium officinarum Sw.) beobachtet. D i e Blattspreite unter
l iegt bei dieser A r t den mannigfalt igsten Modi f ikat ionen. B a l d wird 
sie am R a n d e w e l l i g , ba ld gezähnt, gelappt oder e ingeschnit ten; bald 
ist sie am E n d e r u n d , ba ld theilt sie sich i n zwei oder mehrere schmale 
handförmig angeordnete L a p p e n . Z u w e i l e n scheidet das B la t t an 
seinem Grunde knospenförmige oder runde Läppchen a b ; manchmal 
aber wird es schmal , f iederschnittig und ver l ier t ganz und gar seinen 

1) V e r l o t , Prod. pag. 96. 
2) Arbor. Muse. pag. 336. 
3) Mitth. d. d. dentrol. Ges. 1895 pag. 47. 
4) 1. o. pag. 40. 
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speeifischen C h a r a k t e r . Besonders viele derartige V a r i a t i o n e n finden 
sieh in E n g l a n d , wo Sco l . vulgare sehr üppig wächst, während dasselbe i n 
Deutsch land verhältnissmässig selten gefunden wi rd . 1 ) M o o r e 2 ) be
schreibt für E n g l a n d 155 solche V a r i a t i o n e n . D i e M e h r z a h l derselben 
wurde in wi ldem Zustand i n verschiedenen Gegenden Großbritanniens 
au fge funden , viele wurden aber auch in der C u l t u r durch Aussaat 
gewonnen. Sie alle sind völlig constant bei vegetativer V e r m e h r u n g , 
bei V e r m e h r u n g durch Sporen reproducir ten sie manchmal z ieml ich 
gut ihre M e r k m a l e , während sie in anderen Fällen eine bunt zusammen
gesetzte Nachkommenschaf t l ieferten, in welcher sich E x e m p l a r e fan
den, die zum T y p u s zurückgekehrt waren , daneben aber so l che , die 
der Mutterpf lanze g l i chen , und endl i ch solche, die zwischen den einen 
und den anderen die M i t t e b i lden. 

E i n solches Resultat , welches w i r in anderen Fällen dem Einfluss 
der K r e u z u n g zuschreiben könnten, w i r d hier durch einen ganz a n 
deren U m s t a n d bed ingt , welcher am A n f a n g der 60er Jahre durch 
H e r r n K e n c e l y B r i d g m a n 3 ) aufgeklärt wurde . E s ergibt s ich 
nämlich aus den Beobachtungen dieses F o r s c h e r s , dass , w renn bei 
i rgend einer Varietät die ganze Blattspre i te einer Modi f i cat ion verf iel , 
wie das z. B . bei N e p h r o d i u m mol le var . corymbi ferum, P o l y s t i c h u m 
F i l i x mas var. cr istatum, Sco lopendr ium vulgare var. marg inatum u . a, m. 
der F a l l i s t , die Sporen diese V a r i a t i o n ohne oder fast ohne jede 
Veränderung reproduc iren . So hat in einem F a l l e bei der Aussaat 
der Sporen von P o l y s t i c h u m F i l i x mas var. cr istatum unter mehreren 
Tausend Sämlingen nur einer die typische normale F o r m der A r t re 
producirt , während sich zwei der var, angustata Smi th näherten; alle 
übrigen gl ichen v o l l k o m m e n der Mutterpf lanze. Be i sehr vielen V a 
rietäten w i r d aber nur e in T h e i l des Blat tes modiricirt , was u. a. be
sonders scharf in der Veränderung seiner N e r v a t u r zum Ausdruck, 
kommt. In einem solchen F a l l e werden die Sporen eine sehr bunt 
gemischte Nachkommenschaf t l i e f e r n , falls sie unterschiedlos vom 
ganzen Blatte gesammelt w r urden. Sammelt man aber die Sporen vom 
deformirten B l a t t h e i l separat ein u n d säet dieselben a u s , so werden 
die Sämlinge die V a r i a t i o n vollständig reproduc iren . D i e Sporen aber, 
die vom übrigen, d. h . normalen T h e i l des Blattes gesammelt wurden , 
l iefern typische Pf lanzen . So hat beispielsweise bei V e r s u c h e n mit 

1) L u e r s s e n , Farnpfl. pag. 121. 
2) Brit. Ferna v. II pag. 148—197. 
3) Ann. sc. nat. 4e serie v. X Y I pag. 365—368 (1862). S. auch V e r l o t , 

Prod. pag. 97—99 und N a u d i n in ftev. hört. 1863 pag. 357. 

urn:nbn:de:bvb:355-ubr05172-0297-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05172-0297-3


Sco lopendr ium vulgare var. Jacerarum eine Aussaat der Sporen v o m 
deformirten T h e i l e zahlreiche E x e m p l a r e ergeben, welche ausnahmslos 
die M e r k m a l e der genannten Varietät beibehalten h a t t e n , während 
eine Aussaat der Sporen vom normalen T h e i l des Blattes nur die 
typische F o r m der betr. Species ergab, wobei unter tausend Sämlingen 
bloss 12 geringfügige A b w e i c h u n g e n vom T y p u s aufwiesen. D i e vom 
verzweigten G i p f e l von Sco lopendr ium vulgare var . Cr i s ta -ga l l i ent
nommenen Sporen gaben v ie len H u n d e r t e n von E x e m p l a r e n den U r 
sprung, welche alle fast ausnahmslos die charakter ist ische Eigenthüm-
l i chke i t dieser Varietät wieder erzeugten, einige selbst in einem noch 
höheren Grade . „Besonders merkwürdig ist es, dass die Mutterpf lanze 
anfangs ganz normal w a r , so dass sich bei derselben die A n o m a l i e 
erst nach dem zweiten J a h r e äusserte, während sie bei ihrer z a h l 
reichen Nachkommenschaf t schon von den ersten Blättern an hervor 
t ra t . " l) A e h n l i c h e V e r s u c h e wurden dann in verschiedenen Orten u n d 
mit verschiedenen A r t e n wiederho l t und ergaben überall dieselben 
Resultate . 

N u n könnte man mir hier e inwenden , die angeführten Be i sp ie l e 
stellen schon eine E r s c h e i n u n g aus einer anderen K a t e g o r i e dar, denn 
die Sporen b i lden sich auf den Farnkräutern auf ungeschlecht l i chem 
W e g e aus und behalten daher ganz natürlich al le E igentüml i chke i t 
des Blattes bei , w e l c h e m sie entstammen. J e d o c h gibt die Spore n icht 
unmittelbar der folgenden F a r n k r a u t g e n e r a t i o n den U r s p r u n g . B e i 
ihrer E n t w i c k e l u n g wächst sie erst zum V o r k e i m aus, auf welchem 
sich A r c h e g o n i e n und A n t h e r i d i e n entwicke ln , und erst dann entwickel t 
sich aus der befruchteten Ze l l e des Anther id iurns die neue unge 
schlechtl iche Generat i on . Infolge dessen ist die V e r m e h r u n g durch 
Sporen derjenigen durch Samen vollständig äquivalent. D e r U n t e r 
schied besteht nur dar in , dass, indem wir die Sporen der einen oder 
anderen V a r i a t i o n für sich aussäen, wir die geschlechtl iche Generat i on 
iso l i ren und dieselbe v i e l bequemer und sicherer vor einer K r e u z u n g 
verhüten, als das le ider bei den höheren Pf lanzen geschehen k a n n . 

I V . 

Die Blattfärbung. In der Systematik spielt die Blattfärbung fast 
gar keine R o l l e ; zwar kommen in B e z u g auf die N u a n c e n der grünen 
F a r b e des L a u b e s bei den e inzelnen A r t e n auch Unterschiede vor , 
dieselben sind aber zu fein, u m einer genauen B e s t i m m u n g unterzogen 

1) V e r l o t in Rev. hört. 1869 pag. 91. 
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Sco lopendr ium vulgare var. Jacerarum eine Aussaat der Sporen v o m 
deformirten T h e i l e zahlreiche E x e m p l a r e ergeben, welche ausnahmslos 
die M e r k m a l e der genannten Varietät beibehalten h a t t e n , während 
eine Aussaat der Sporen vom normalen T h e i l des Blattes nur die 
typische F o r m der betr. Species ergab, wobei unter tausend Sämlingen 
bloss 12 geringfügige A b w e i c h u n g e n vom T y p u s aufwiesen. D i e vom 
verzweigten G i p f e l von Sco lopendr ium vulgare var . Cr i s ta -ga l l i ent
nommenen Sporen gaben v ie len H u n d e r t e n von E x e m p l a r e n den U r 
sprung, welche alle fast ausnahmslos die charakter ist ische Eigenthüm-
l i chke i t dieser Varietät wieder erzeugten, einige selbst in einem noch 
höheren Grade . „Besonders merkwürdig ist es, dass die Mutterpf lanze 
anfangs ganz normal w a r , so dass sich bei derselben die A n o m a l i e 
erst nach dem zweiten J a h r e äusserte, während sie bei ihrer z a h l 
reichen Nachkommenschaf t schon von den ersten Blättern an hervor 
t ra t . " l) A e h n l i c h e V e r s u c h e wurden dann in verschiedenen Orten u n d 
mit verschiedenen A r t e n wiederho l t und ergaben überall dieselben 
Resultate . 

N u n könnte man mir hier e inwenden , die angeführten Be i sp ie l e 
stellen schon eine E r s c h e i n u n g aus einer anderen K a t e g o r i e dar, denn 
die Sporen b i lden sich auf den Farnkräutern auf ungeschlecht l i chem 
W e g e aus und behalten daher ganz natürlich al le E igentüml i chke i t 
des Blattes bei , w e l c h e m sie entstammen. J e d o c h gibt die Spore n icht 
unmittelbar der folgenden F a r n k r a u t g e n e r a t i o n den U r s p r u n g . B e i 
ihrer E n t w i c k e l u n g wächst sie erst zum V o r k e i m aus, auf welchem 
sich A r c h e g o n i e n und A n t h e r i d i e n entwicke ln , und erst dann entwickel t 
sich aus der befruchteten Ze l l e des Anther id iurns die neue unge 
schlechtl iche Generat i on . Infolge dessen ist die V e r m e h r u n g durch 
Sporen derjenigen durch Samen vollständig äquivalent. D e r U n t e r 
schied besteht nur dar in , dass, indem wir die Sporen der einen oder 
anderen V a r i a t i o n für sich aussäen, wir die geschlechtl iche Generat i on 
iso l i ren und dieselbe v i e l bequemer und sicherer vor einer K r e u z u n g 
verhüten, als das le ider bei den höheren Pf lanzen geschehen k a n n . 

I V . 

Die Blattfärbung. In der Systematik spielt die Blattfärbung fast 
gar keine R o l l e ; zwar kommen in B e z u g auf die N u a n c e n der grünen 
F a r b e des L a u b e s bei den e inzelnen A r t e n auch Unterschiede vor , 
dieselben sind aber zu fein, u m einer genauen B e s t i m m u n g unterzogen 

1) V e r l o t in Rev. hört. 1869 pag. 91. 
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zu w e r d e n . E i n e andere Blat t farbe als die grüne k o m m t aber in 
d e r N a t u r äusserst selten u n d dabei meist in F o r m unbeständiger 
V a r i a t i o n e n vor. In der Gärtnerei aber spielen die buntblätterigen 
F o r m e n eine hervorragende R o l l e infolge jener Farbeneffecte, welche 
sie erzeugen. E s genügt nur an jene unzähligen F o r m e n von Coleus, 
B e r t o l o n i a , S o n e r i l a u n d A n t h u r i u m zu er innern , welche in den T r e i b 
häusern cul t iv ir t werden. A u c h unter den im F r e i e n cul t iv ir ten 
Baumpf lanzen werden die buntblätterigen F o r m e n sehr geschätzt, wes
halb jede A b w e i c h u n g in dieser R i c h t u n g sorgfältig erhalten und fort
gepflanzt w i r d . 

U n t e r den buntblätterigen V a r i a t i o n e n begegnet man am häufig
sten d e n Varietäten mit purpurner Blattfärbung. E i n e solche Färbung 
stört augenscheinl i ch die Lebensverr i ch tungen der Pf lanze nicht , wes
halb dieselbe z ieml ich kräftig bieibt und meistens bei For tp f lanzung 
durch Samen ihre M e r k m a l e beibehält. A l s B e i s p i e l derartiger F o r m e n 
k a n n m a n unter d e n Kräutern auf O c i m u m B a s i l i c u m , O x a l i s corniculata 
u n d A t r i p l e x hortensis verweisen, von denen jede eine Varietät mit 
purpurnen Blättern geliefert hat. Diese letzteren bleiben v o l l k o m m e n 
samenbeständig, selbst dann, wenn sie von den typischen F o r m e n 
nicht streng isol irt werden. Ihre E n t s t e h u n g ist nicht bekannt , die
j en igen F o r m e n aber., bezüglich deren A n g a b e n vor l i egen , sind auf 
heterogenetischem "Wege entstanden. So sollen beispielsweise alle 
purpurblätterigen D a h l i e n aus einem E x e m p l a r hervorgegangen sein, 
das b e i L o u i s v a n H o u t t e in Gent erschienen war . Diese F o r m hatte 
i n gärtnerischer B e z i e h u n g viele Mängel, so d a s späte Aufblühen u n d 
die N e i g u n g z u m A b w e r f e n der Blüthenknospen, nachdem s i e aber 
m i t anderen Varietäten gekreuzt wurde, gab s i e einer ganzen Serie 
von F o r m e n den U r s p r u n g , weiche die genannten Mängel nicht mehr 
besitzen, aber die Purpurfärbung d e r Blätter beibehalten haben. 1 ) 

Unter den B a u m a r t e n exist iren s o l c h e F o r m e n v o n d e r Buche , 
Berber i ze , der Hase lnuss , der Esche , E i c h e u . a. m . Unter ihnen 
i s t die B u c h e n V a r i e t ä t F a g u s s i lvat ica var. purpurea A i t o n besonders 
bekannt . 2 ) Sie zeichnet sich durch die dunke lpurpurne F a r b e der 
Blattei-, sowie auch der K n o s p e n und Tr iebe aus. Ebenso behält auch 
die R i n d e , und zwar nicht nur bei jüngeren Zwe igen , sondern auch 
bei alten Stämmen dieselbe Färbung bei . Diese F o r m wurde u m die 
Mi t te des vor igen ( X V I I I . ) Jahrhunderts i n e inem W a l d e (Hain le i ter 

1) Rev. hört. 1891 pag. 424. 
2) L o u d o n , Arbor. brit. v. HI pag. 1950; D i p p . , Laubh. II pag. 52; var. 

atropurpurea hört. Arbor. Muse, pag, 660. 
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Forst ) bei Sonderhausen in Thüringen entdeckt . N a c h einer M i t 
the i lung von L u t z e 1 ) ex ist ir t dieser B a u m auch jetzt n o c h ; er hat 
98 cm i m Durchmesser u n d dürfte nicht unter 200 J a h r e alt sein. 
Schon längst hat man begonnen, diese F o r m durch P f r o p f u n g i n den 
Gärten Europas zu verbre i ten . B e i A n t w e r p e n exist irte zu B e g i n n dieses 
Jahrhunder t s ein B a u m , welcher einen U m f a n g von über 9 ' hatte. 
E r wurde 1752 gepflanzt u n d noch i m J a h r e 1807, als er bereits 
65 Jahre alt war , konnte man die Pfropfungsste l le wahrnehmen. 2 ) 

D i e Ro thbuche kann sich auch durch Samen fortpflanzen. N a c h 
L o u d o n (1. c.) werden dabei die M e r k m a l e der Mutterpf lanze in der 
Nachkommenschaf t z ieml i ch gut erhalten, wenn auch bei einigen 
Sämlingen die Purpurfärbung der Blätter sehr schwach ist, bei anderen 
die Blätter sogar vollständig grün sind. K u r z , es werden häufig 
Uebergänge zwischen der purpurnen und der grünen Blat t farbe be
obachtet, und einige solcher F o r m e n mit einer Uebergangsfarbe ex i s -
t i r e n auch in der C u l t u r (var. cuprea). 

Im J a h r e 1840 sammelte H e r r C a p p e die Samen einer R o t h 
buche in Per iers (Eure) und säete sie bei sich aus. A l l e jungen 
Bäumchen reproduc i r ten bei ihm die Färbung der Mutterpf lanze . I m 
J a h r e 1852, als P e p i n diese Bäumchen sah, l ieferten dieselben bereits 
Samen , welche umherf ie len u n d k e i m t e n ; ca. 2 / 3 der aufgehenden 
K e i m l i n g e behielten ebenfalls die Purpurfärbung bei . 3 ) P e p i n säete 
selbst mehrmals die Samen der Ro thbuche aus. So hatte er 1850 
elf Samen ausgesäet und erhielt zehn Sämlinge mit Purpurblättern, 
i m J a h r e 1853 säete er ca. 100 Samen , von denen e in D r i t t e l die 
purpurblätterige Varietät reproducirte . 

D iese V e r s u c h e w u r d e n später v ie l fach wiederholt , wobei die 
Ergebnisse verschieden waren. M a n c h m a l war der Procentsatz der 
erhaltenen purpurblätterigen Sämlinge sehr k l e i n , zuwei len aber z i e m 
l i c h gross. 4 ) N a c h L u t z e (1. c.) geben die Samen eines O r i g i n a l 
baumes der Rothbuche im A l l g e m e i n e n ca. 20 °/ 0 von Sämlingen, die 
die M e r k m a l e der Mutterpf lanze beibehalten, aber auch nur dann, 
wenn die Samen aus der M i t t e der K r o n e entnommen sind, d. h . von 
d o r t , wo sie vor der K r e u z u n g mit gewöhnlichen B u c h e n am meisten 
gesichert s ind. W i e w i r gesehen haben, k a n n dieser Procentsatz 

1) Mitth. thür. Ver,, Neue Folge, II. Heft 1892 pag. 28. 
2) L o u d o n , 1. c. 
3) Ann. soc. hört. 1853 pag. 462. 
4) Arbor. Muse. pag. 661. Siehe auch Mitth. deutsch, dend. Gresellsch. 1895 

pag. 48; 1896 pag. 43. 
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zuwei len v i e l höher sein, aber die zuletzt citirte B e m e r k u n g macht 
uns jene M a n n i g f a l t i g k e i t der Resul tate begre i f l i ch , die bei der A u s 
saat der Rothbuchensamen erzielt w u r d e n , denn wir wissen nicht, 
unter we lchen Bed ingungen sich die Bäume befunden hatten, die 
diese S a m e n l ie ferten, und wie gross die W a h r s c h e i n l i c h k e i t der Selbst
bestäubung oder der K r e u z u n g mit anderen B u c h e n bei ihnen gewesen 
ist, wodurch die grössere oder geringere Re inhe i t ihrer K a c h k o m m e n 
schaft abhängig war . Zwei fe l los ist nur , dass die Rothfärbung der 
Blätter vererbt werden k a n n , und dass man bei Beachtung einiger 
Vors i chtsmassrege ln aus der Rothbuche eine völlig constante Rasse 
züchten könnte, ähnlich wie sie aus den obengenannten Kräutern 
(Oxa l i s corn icu lata , Oc imum bas i l i cum, A t r i p l e x hortensis) hervor 
gegangen s ind . 

E s ist hier nach zu erwähnen, dass Pro f . J ä g g i in einer A r b e i t 1 ) 
darauf au fmerksam macht, dass die Rothbuche aus Thüringen keines
wegs das einzige O r i g i n a l e x e m p l a r dieser E o n n darstellt . E s sind 
A n d e u t u n g e n vorhanden, dass eine ähnliche V a r i a t i o n auch in anderen 
Gegenden beobachtet wurde . So heisst es in W a g n e r ' s W e r k , 
H i s t o r i a natural is H e l v e t i a e curiosa, es seien bei dem Dorfe B u c h am 
Jrche l im Canton Zürich drei sehr alte Ro thbuchen gewachsen, und 
H a u s m a n n erwähnt in seiner F l o r a von T i r o l 2 ) eine ähnliche F o r m 
aus den B e r g e n bei Roveredo . A u s diesen D a t e n k a n n man schliessen, 
dass die beschriebene Varietät zu wiederholten M a l e n und an ver 
schiedenen Orten unabhängig entstanden ist. 

D i e purpurblättrige Varietät der Berber ize (Berberis vulgaris var. 
atropurpurea) wurde von H e r r n B e r t i n in Versai l les unter den Säm
l ingen der gewöhnlichen Berber i ze gefunden. D i e ersten Samen gab 
dieses E x e m p l a r im Jahre 1 8 3 9 : sie wurden ausgesäet und reprodu-
cirten alle die mütterliche F o r m . 3 ) Se i tdem ergab die Aussaat immer 
dasselbe Resul tat und diese F o r m pflanzt sich im A l l g e m e i n e n durch 
Samen fort. F r e i l i c h f inden wir manchmal A n g a b e n , die M e h r z a h l 
der Sämlinge kehre zum T y p u s zurück, 4 ) die Ursache dieser letzteren 
E r s c h e i n u n g dürfte aber höchstwahrscheinlich wiederum in der K r e u z u n g 
mit der gewöhnlichen Berber i ze l iegen. 

1) Botan. Centr. 1892 pag. 9. 
2) H a u s m a n n , Flora von Tirol 1851. 
3) P e p i n in Ann. soc. hört. Paris, 1853 pag. 462; Y e r i o t , Prod, pag. 55. 
4) Arbor. MUBC. pag. 137. 
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C a r r i e r e ' s sogenannte P r u n u s P i s s a r d i 1 ) ist eine purpurblättrige 
Varietät von P r . cerasifera E h r h . ( P r . M y r o b a l a n a L o i s ) . Sie wurde 
E n d e clor siebziger Jahre unseres Jahrhunderts aus Pers i en durch 
P i s s a r d , Gärtner des Schahs von P e r s i e n , zugeschickt und soll aus 
Täbris stammen. I n P e r s i e n ist diese F o r m „noch se l t en" , 2 ) wird 
aber wegen der Schönheit ihrer Blätter u n d Früchte sehr geschätzt, 
in E u r o p a aber gewann sie eine weite V e r b r e i t u n g . Sie trägt re i ch 
l i ch Früchte, Saatversuche sind aber, soweit bekannt , mit ihr noch 
nicht gemacht worden. A n d r e 3 ) erwähnt einen Sämling aus dem 
G a r t e n des H e r r n C a r r i e r e in M o n t e u i l , der bereits e inen Meter 
Höhe erreichte, dessen Blätter aber v o l l k o m m e n grün waren . E r 
n immt an, dass man auch in anderen Fällen bei der A u s s a a t nur die 
typische F o r m erhalten hatte. Dies ist aber nicht r i c h t i g . E t w a s 
später erhielt e in deutscher Gärtner aus dem Stein von P r . P i s s a r d i 
eine neue F o r m mit rothen, von grünen F l e c k e n bedeckten Blättern. 4) 
Diese Thatsache zeigt, dass die Blattfärbung dieser F o r m wenigstens 
thei lweise vererbt werden k a n n . 

E s ist merkwürdig, dass eine der P r u n u s P i s s a r d i ausserordentl ich 
ähnliche F o r m in Deutschland selbständig entstanden ist. Sie wurde 
nämlich durch H e r r n L . S p ä t h in seiner Baumschule bei B e r l i n 
unter den Sämlingen der typischen F o r m gefunden. D ieser Umstand 
veranlasste sogar E i n i g e , die persische H e r k u n f t der P r . P i s s a r d i zu 
bestreiten, °) doch klärte sich die Sache später i n der W e i s e auf, dass 
es zwei purpurblättrige F o r m e n von P r u n u s cerasifera gibt , von denen 
eine (Pr . Pissardi ) aus P e r s i e n stammt, die andere aber aus D e u t s c h 
land. N a c h C a r r i e r e 6 ) sind sie durch eine R e i h e k l e i n e r e r U n t e r 
schiede in der Blattfärbung, i n der Qualität der Früchte u. a. m . 
von einander zu unterscheiden. 

E i n analoger V o r g a n g fand auch in F r a n k r e i c h statt. In Orleans 
säetc ein Gärtner im J a h r e 1890 im botanischen G a r t e n die Steine 
der gewöhnlichen P r u n u s M y r o b a l a n a , d. h. P r . cerasifera aus, und 
bemerkte dann mit Ers taunen , dass z ieml ich viele Sämlinge, etwa 

1) Ueber diese Form siehe Rev. hört. 1881 pag. 190 (cum. chrom.) pag. 423; 
1883 pag. 68; 1884 pag. 396 (cum. chrom.); Gard. Chron. 1887, I, pag. 416 (cum. xyl.); 
Garden, 1887, v. II pag. 224 (cum. chrom). 

2) Nach C a r r i e r e in Rev. hört. 1881 pag. 191. 
3) Rev. hört. 1884 pag. 397. 
4) Rev. hört. 1891 pag. 52. 
5) R o s e n t h a l in Wien. Gart.-Zeit. 1886 pag. 492. 
6) Rev. hört. 1888 pag. 147. 
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7 2 °/ 0 der Gesammtzah l , vollständig purpurrothe Blätter hatten. Diese 
Thatsache setzte ihn deshalb so sehr in E r s t a u n e n , wei l das gleichzeit ige 
E r s c h e i n e n einer so grossen A n z a h l von abweichenden E x e m p l a r e n 
nicht mehr dem „Zufall ' 4 (d. h . der Heterogenis) zugeschrieben werden 
konnte . Indem er nach den U r s a c h e n dieser E r s c h e i n u n g forschte, 
wurde dieser (nicht genannte) Gärtner darauf aufmerksam, dass in 
500 m vom B a u m , welchem er die Steine entnommen, sechs E x e m 
plare von P r u n u s P i s s a r d i wuchsen. D a n n wurde ihm die Sache k l a r . 
Höchstwahrscheinlich haben Insekten die typische P r . M y r o b a l a n a mit 
dem P o l l e n dieser P r . P i s s a r d i bestäubt, und aus ihren Samen, die 
somit e in K r e u z u n g s p r o d u k t darstel l ten, konnten einige E x e m p l a r e mit 
Purpurblättern hervorgehen. ]) I ch w i l l meinerseits hinzufügen, dass 
eine solche V e r m u t h u n g einen hohen G r a d von W a h r s c h e i n l i c h k e i t be
sitzt u n d auch zur Erklärung vie ler analoger Thatsachen mit E r f o l g 
herangezogen werden k a n n . 

Bezüglich anderer Baumarten mit Purpurblättern ex is t i ren leider 
nur sehr spärliche und vereinzelte A n g a b e n über die A r t ihrer E n t 
s tehung und über die V e r s u c h e , sie mittels Samen fortzupflanzen. So 
pflegt sich nach den Beobachtungen B e i s s n e r ' s 2 ) A c e r pseudopla-
tanus fo l . purp , gut aus den Samen zu reproduciren , Cory lus A v e l l a n a 
atropurpurea liefert dagegen nur etwa lß N a c h k o m m e n , die # mit der 
Mutterp f lanze identisch s ind, während c i rca ljn grüne Blätter hat und 
ljs s.vs TJebergangsformeu zusammengesetzt w i r d , N a c h den V e r 
suchen des Grafen v o n S c Ii w o r i n l iefert A c e r platanoides Schwed ler i 
bis z u einer Hälfte Sämlinge mit rothen Blättern (aber nicht d u n k e l -
rothen wie bei der Mutterpf lanze) , während bei A c e r platanoides 
R e i t e n b a c h i i e twa die Hälfte der Sämlinge d imke l ro the Blätter hat 
und mi t der Mutterpf lanze identisch ist , ungefähr die Hälfte grüne 
Blätter aufweist und sehr wenige Uebergangsformen a u f t r e t e n , D a b e i 
bemerkt der Verfasse! 1 , die Resul tate der Aussaat hängen wesentl ich 
davon ab, wie nahe oder fern die untersuchte F o r m von den typischen 
Bäumen stehe, d. h . ob grössere oder geringere Mengen von P o l l e n 
von diesen letzteren auf die Blüthen der Varietät übertragen werden 
können. B e i seinen Versuchen stand A c e r platanoides R e i t e n b a c h i i 
fern von den Bäumen der typischen F o r m , während A c e r platanoides 
S c h w e d l e r i zusammen mit den Bäumen des typischen A c e r platanoides 
gewachsen ist. 

1) Rev. hört. 1891 pag. 435. 
2) B e i s s n e r in Mitt. deutsoh. dendr. Ges. 1895 pag. 48. 
3) Graf von S c h w e r i n in Mitth, deutsch, dendr. Ges. 1886 pag. 43. 
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E i n e purpurblättrige Varietät des Pfirsichs erschien zuerst in 
A m e r i k a A n f a n g der siebziger Jahre unseres J a h r h u n d e r t s 1 ) und ver 
breitete sich von dort aus über die Gärten E u r o p a s . Doch ist einem 
B e r i c h t e 2 ) zufolge eine ähnliche F o r m zwe imal in M e a u x (Frankre i ch ) 
entstanden. Im J a h r e 1888 erschien nämlich bei Cha l in ein E x e m p l a r 
dieser F o r m und 1890 erschienen im Garten des H e r r n L e f o r t , der 
in M e a u x in derselben Strasse wohnt, zwei Sämlinge derselben F o r m . 
E i n solches Zusammentref fen lässt eher auf eine E i n w i r k u n g des 
Po l lens des purpurblättrigen Pf irs ichs , als auf eine selbständige hetero-
genetischc E n t s t e h u n g schliessen, wenn auch im Ber i ch t erwähnt 
w i r d , weder in diesen Gärten selbst, noch i n den benachbarten sei 
auch nur ein einziges erwachsenes E x e m p l a r der amer ikanischen 
Varietät vorhanden gewesen. 

U n t e r den anderen A r t e n von Buntblättrigkeit sind nament l i ch 
die partiel le G e l b - , R o s a r o t h - u n d Weissfärbung der Blätter zu nennen. 
Diese Färbung verthei l t sich auf dem Blat te in verschiedener W e i s e , 
bald nimmt sie in F o r m von zusammenhängenden F l e c k e n oder 
k le iner S p r e n k e l n u n d Strei fen die M i t t e des Blat tes ein, bald be
deckt sie die Blattränder. D i e Weissfärbung erscheint als Resu l ta t 
des vollständigen Schwindens des C h l o r o p h y l l s , was einen part ie l len 
A l b i n i s m u s erzeugt. A b e r auch andere Färbungen, wie die gelbe 
und rosarothe, entwicke ln sich ebenfalls auf K o s t e n des Ch lo rophy l l s 
und setzen folgl ich das Assimilationsvermögen des Blattes herab. 
D a h e r ze ichnen sich alle derartige V a r i a t i o n e n durch schwachen 
W u c h s und Kränklichkeit aus, die bei manchen F o r m e n fast an 
Existenzunfähigkeit grenzt. Doch bleiben solche F o r m e n , falls sie 
überhaupt überleben, meistens völlig constant während ihrer ganzen 
Lebensdauer und auch bei vegetativer V e r m e h r u n g , so dass man sie 
keineswegs einfach für Krankheitszustände halten k a n n . 

D i e Buntblättrigkeit erscheint am häufigsten auf einzelnen T r i e b e n 
einer normalen Pf lanze • auf dem W e g e der sogenannten K n o s p e n 
variation, von der später noch die R e d e sein w i r d . N i c h t selten ent
stehen aber solche Var iat ionen auf heterogenetischem W e g e , indem 
sie plötzlich an irgend einem Sämling einer normalen Generat ion auf
treten. E i n solcher Sämling behält, auch nachdem er ausgewachsen 
ist, seine Eigentüml ichke i t auf al len T r i e b e n bei , bleibt constant be i 
V e r m e h r u n g durch P f r o p f u n g und durch Steck l inge und überträgt 

1) F l . d e s s e r r e s v . X I X tab. 1986. 1873. 

2) Rev. hört. 1891 pag. 414. 
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sogar be i günstigen Umständen seine M e r k m a l e auf seine N a c h k o m 
menschaft , wodurch er einer neuen Rasse den U r s p r u n g geben k a n n . 

A u f diese W e i s e wurde die U l m e mit gelber R i n d e und bunten 
Blättern durch H e r r n A n g e b a u l t in Fossay (pres P a i m b o e u f , dep. 
de l a Loire -Tnfer ieure) mitten in einer Aussaat der Samen der t y p i 
schen U l m e im Jahre 1828 gefunden. ]) P i n u s austriaca fol. var ie -
gatis entstand in einer Aussaat der gewöhnlichen K i e f e r um das J a h r 
1864 bei H r n . S imon L o u i s in P lant ieres - l es -Metz (Elsass -Lotbr ingen) . 2 ) 
F a g u s s i lvat ica var . n ivea , mit weissen Blättern, g i n g aus einer A u s 
saat der Rothbuche im J a h r e 1849 bei H e r r n A . M a s s e hervor . 3 ) 
L i g u s t r u m vulgare var. var iegatum g ing bei H e r r n C o r d i e r in B e r -
nai (Eure ) im Jahre 1858 aus den Samen der gemeinen Steinweide 
hervor. ' 1 ) L i g u s t r u m japonicum foliis aureo-marginatis wurde im Jahre 
1850 b e i l T e r r n R a n t o n n e t , Gärtner i n H y e r e s , erhalten. 5 ) I n der 
Gartenanstalt von L o u i s v a n H o u t t e in Gent wurden in den 50er 
J a h r e n mitten in einer ausgedehnten Aussaat von D i e r v i l l a coraeensis 
D C . ( D i e r v i l l a amabil is C a r r . ) 6 ) einige E x e m p l a r e mit bunten Blättern 
bemerkt . Sie wurden sorgfältig gepflegt, trotzdem sind aber einige 
zu G r u n d e gegangen, bei anderen erwies sich die Färbung unbestän
dig und nur ein E x e m p l a r ist ausgewachsen und behielt seine M e r k 
male bei. 7 ) A c e r Negundo var , var iegatum mit von weissen und 
rosarothen F l e c k e n bedeckten Blättern erschien in Toulouse , indem 
er nämlich 1853 als bereits löjähriger B a u m im Garten des H e r r n 
F r o m a n t 8 ) entdeckt wurde . E r ist wahrscheinl ich auf dieselbe 
W e i s e entstanden. A u c h i m w i l d e n Zustande w i rd manchmal das 
Auf t re ten von bunt blättrigen V a r i a t i o n e n der B a u m a r t e n beobachtet«. 
So beobachtete e inmal C a r r i e r e unter grossen E s c h e n in einer 
G r u p p e von Sämlingen, die aus den abgefal lenen Samen hervor-
spriessen, ein E x e m p l a r mit bunten Blättern. Während einiger «Jahre 
blieb diese Färbung unverändert und g i n g sogar auf die R i n d e über, 
auf welcher gelbe F l e c k e n erschienen s i n d . 9 ) Das weitere S c h i c k s a l 
dieser F o r m ist uns le ider nicht bekannt . D i e B u c h e mit gestreiften 

1) Rev. hört. II pag, 547. 
2) Rev. hört. 1883 pag. 432. 
3) 1. c. 1852 pag. 369. 
4) i. c. 1861 pag. 284. 
5) 1. c. 1856 pag. 13. 
6) Flore des Serres v. III pag. 287. 
7) 1. c. v. XII pag. 15. 
8) Rev. hört. 1861 pag. 268. 
9) Rev. hört. 1866 pag. 462. 
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Blättern, F a g u s s i lvat ica var. fo l . striatis % u r d e in einem W a l d e bei 
Nassau durch H e r r n B o s o 1851 gefunden.^) F a g u s s i lvat ica var . 
Z l a t i a mit goldgelben Blättern wurde im Geb i rge Serbiens von P r o f . 
D r a g a s c h e w i t s c h in F o r m eines gut entwicke l ten , offenbar aus 
einem Samen ausgewachsenen Baumes gefunden. 2 ) 1893 fand K ö h l e r 
in den Schweizera lpen ganz die gleiche F o r m , ebenfalls als e inzigen 
aus Samen ausgewachsenen B a u m . D e r B o d e n , auf dem dieses 
E x e m p l a r wuchs, war vollständig normal und ganz derselbe wie in 
der nächsten U m g e b u n g , wo normale grüne Buchen wuchsen . 3 ) 

Sehr viele Bo tan iker und Gärtner äusserten die M e i n u n g , die 
buntblätterigen Varietäten seien nicht samenbeständig, da aus ihnen 
nur grüne P f lanzen hervorgehen. Diese A n s c h a u u n g st immt aber 
gar nicht mit den Thatsachen überein; sie beruht auf einer vorge -
fassten M e i n u n g , wonach die Buntblätterigkeit, als part ie l le Chlorose , 
nichts anderes sei als ein abnormer krankhaf ter Zustand . Das ist 
aber nicht ganz r icht ig . M a n muss nämlich jene pathologische Chlorose , 
die als F o l g e gestörter Ernährung — etwa M a n g e l an L i c h t oder an 
E i s e n — erscheint, u n d die heterogenetische Chlorose streng aus
einander halten, welch letztere von den äusseren B e d i n g u n g e n u n a b 
hängig ist. Erstere verschwindet le icht bei entsprechender B e h a n d l u n g , 
letztere ble ibt auf j e d e m B o d e n u n d unter a l len Umständen bestehen. 
Diese letztere stellt an und für sich ke ine K r a n k h e i t dar, sondern 
nur eine gewisse physiologische A b w e i c h u n g , welche doch die E r 
nährung des Organismus stört und daher j e nach dem Grade ihres 
Auf tretens entweder schwachen W u c h s u n d Kränklichkeit oder v o l l 
ständige Existenzunfähigkeit bedingt. I n letzterem F a l l e , wenn die 
ganze Blattfläche von Chlorose betroffen ist, stirbt die Pf lanze selbst
verständlich rasch ab, ohne N a c h k o m m e n zu hinterlassen. B l e i b t aber 
die Chlorose eine part ie l le , tritt sie nur in F o r m von F l e c k e n u n d 
Streifen auf der B lat tspre i te auf, ohne dieselben ihres Chlorophy l l s 
vollständig zu berauben, dann lebt und entwicke l t s ich die Pf lanze 
fort, trägt Samen und k a n n ihre Chlorose wie jedes morphologische 
M e r k m a l auf ihre N a c h k o m m e n übertragen. 

D i e partiel le Chlorose wird auch in der freien N a t u r , wenn auch 
nicht geradezu häufig, angetroffen und dient als charakter ist isches 

1) D i p p . , Laubh. v. II pag. 52. Dieser Baum wurde unweit vom Geburtsort 
des berühmten H. L . II a r t i g gefunden (Gladenbach bei Biedenkopf), weshalb er 
auch H a r t i g ' s B u c h e genannt wurde. 

2) Rev. hört. 1894 pag. 60. 
3) Rev. hört. 1894 pag. 60. 
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M e r k m a l einiger F o r m e n , so z. B . bei den ostindischen F a r n e n P t e r i s 
quadr iaur i ta R e i z . var. argyraea *) und P t e r i s aspericaulis W a l l . var. 
t r i co lor . 2 ) Selbstverständlich wird i n diesen Fällen die Blattfärbung 
ganz genau auf die N a c h k o m m e n übertragen. A b e r auch jene z u 
fälligen (d. h. heterogenetischen) buntblätterigen Var ia t i onen , welche 
manchmal in e inzelnen E x e m p l a r e n im wi lden Zustande angetroffen 
werden , vermögen ebenfalls ihre M e r k m a l e auf die N a c h k o m m e n zu 
vererben. So erwies sich P h y t o l a c c a decandra var. luteo la , die von 
H e r r n T r e y e M a r i e , Gärtner in M o u l i n s (A i i i e r ) im K a u k a s u s 
( K r e i s Tschernomorsk i ) gefunden und in die C u l t u r eingeführt wurde , 
als vollständig samenbeständig. 3) P lantago lanceolata var. marginata , 
die sich durch weisse Stre i fen an den Blatträndern auszeichnet, wurde 
von H e r r n G e n t y , Gärtner in Beaumont - la -Ferr i e re (Nievre) auf einer 
W i e s e unter zahlre i chen normalen Ind iv iduen aufgefunden. E r ver
pflanzte dieses E x e m p l a r zu sich und erhielt durch wiederholte A u s 
saat eine R a s s e , bei welcher die Buntblätterigkeit noch stärker aus
gebildet ist, als beim U r e x e m p l a r . 4 ) D e r bekannte Gärtner J a c q u e s 
fand und cult iv ierte ein weibl iches E x e m p l a r von L y c h n i s dioica ( M e l a n -
dr ium album) mit Fiederblättern. E r bestäubte es mit dem P o l l e n der 
typischen F o r m und trotzdem sind bei i h m aus den erhaltenen Samen 
u . a. drei E x e m p l a r e mit bunten Blättern ausgewachsen. 5 ) 

Unter den F o r m e n , die nur i n der C u l t u r ex ist i ren , k a n n man 
auf Barbarea vulgar is var fol . variegatip h inweisen , welche v o l l k o m m e n 
samenbeständig ist. D i e sog. A q u i l e g i a V e r v a e n e a n a var iegata ( A q u i 
l e g i a vulgaris var. Vervaeneana) pflanzt sich nach einer A n g a b e des 
H e r r n J . S a l l i e r fils, Gärtner in N e u i l l y (Seine), in den Gärten von 
selbst durch Samen fort u n d reproducirt immer genau ihre M e r k m a l e . 8 ) 
N a c h P e p i n 7 ) pflanzen sich die buntblättrigen F o r m e n von A l y s s u m 
mar i t imum und Cheiranthus C h e i r i durch Samen fort , wenn auch zu 
bemerken ist, dass erstere nicht immer constant ble ibt . 8 ) Ju les R u 
d o l f 3 ) stellte Aussaatversuche mit den Samen buntblättriger Pf lanzen 

1) Pteris argyraea T. M o o r e in Gard. Chron. 1859 pag. 671. 
2) Pteris tricolor Linden. Siehe T. M o o r e in Gard. Chron. 1860 pag. 617. 
3) Rev. hört. 1894 pag. 471. 
4) 1. c. 1889 pag. 71 und 100. 
5) Y e r i o t , Prod. pag. 75. 
6) Rev. bort. 1896 pag. 42. S. auch Y i l m o r i n , Blumengärtn., herausgeg. 

von Voss, pag. 30. 
7) Ann. soc. hört. Paris 1853 pag. 463, 
8) V i l m . , Les fleurs. 3 e ed. pag. 61. 
9) Rev. hört. 1897 pag. 141. 
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an und k a m zu folgenden R e s u l t a t e n : A q u i l e g i a vulgar is fol. var ieg . 
(wahrscheinl ich identisch mit der oben erwähnten A q u . Vervaeneana) 
lieferte von 20 E x e m p l a r e n 13 buntblättrige, die übrigen waren grün; 
M i r a b i l i s J a l a p p a (Be l le de nuit) fol . varieg . ergab unter 20 E x e m 
plaren 15 buntblättrige; K u m u l u s japonicus variegatus erzeugte unter 
20 Sämlingen 17 mehr oder weniger buntblättrige; bei L a v a t e r a ar -
borea fol . var ieg . waren alle 20 bunt, aber in verschiedenem G r a d e ; 
bei L u n a r i a biennis fol . var ieg . reproducirten alle 20 E x e m p l a r e die 
Buntblättrigkeit, dabei alle in demselben G r a d e ; Z e a Mais fol . a lbo-
str iat is : alle E x e m p l a r e reproducirten ganz genau die Buntblättrig
k e i t ; H e l i a n t h u s annuus fo l . v a r i e g . : von 20 E x e m p l a r e n waren 13 bunt
blättrig, aber z ieml i ch unregelmässig, die übrigen dagegen grün; beim 
buntblättrigen K o h l (Chou cabus panache) reproducirten von 20 E x e m 
plaren 10 die Buntblättrigkeit vollständig, 5 in e inem geringen Grade 
und 5 bl ieben grün; die weisse amer ikanische Se l ler ie (celeri p le in 
blanc d ' A m e r i q u e , W h i t e plume) reproducirte auf a l len E x e m p l a r e n 
die Färbung der centralen Blätter, wobei s ich der A l b i n i s m u s selbst 
auf die Blattst ie le erstreckte. A n d e r e Kräuter reproduciren aber nur 
sehr schwer die Buntblättrigkeit. So erhält man nach S a l d i e r 1 ) aus 
einem ganzen P a c k e t von Samen der N i c o t i a n a macrophyl la k a u m 
einige buntblättrige E x e m p l a r e , die aber auch nicht ganz regelmässig 
die mütterliche F o r m wiederho len . P h y t o l a c c a decandra variegata 
l iefert aus Samen bloss grüne E x e m p l a r e . 2 ) 

U n t e r den Treibhausgewächsen werden die buntblättrigen V a r i a 
tionen von P h o r m i u m , Y u c c a , A g a v e , Cyperus , A r a l i a , E u l a l i a u. a. m. 
durch die Samen gar nicht reproduc ir t . 3 ) D o c h sind mir keine ge
nauen Saatversuche mit diesen Pf lanzen bekannt . 

W a s n u n die Baumpf lanzen des freien Terra ins anbetrifft, so sind 
h ier die Fälle einer erb l i chen U e b e r t r a g u n g von Buntblättrigkeit se l 
tener als bei den Kräutern, wahrschein l i ch deshalb , w reil sich die B a u m 
pflanzen überhaupt vie l seltener durch Samen fortpf lanzen. D i e B e 
obachtungen zeigen j edoch , dass sich auch bei ihnen die Buntblättrigkeit 
zu vererben v e r m a g u n d fo lg l ich auch bei ihnen bei Iso l i rung und 
wiederholter Aussaat zu einem constanten R a s s e n m e r k m a l werden könnte. 

So weist P e p i n 4 ) auf einen B a u m v o n Sophora japonica fol . 
varieg. i m P a r k von V e r s a i l l e s h i n , welcher alljährlich Samen trägt, 

1) Rev. hört. 1896 pag. 42. 
2) Rev. hört. 1897 pag. 142. 
3) 1. c. 1896 pag. 43; 1897 pag. 142. 
4) Ann. soc. hört. Paris, 1853, pag. 463. 
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wobei be i der Aussaat die Z a h l der buntblätterigen Sämlinge immer 
grösser ist , als diejenige der typischen. E i n anderer ähnlicher B a u m 
dieser F o r m blühte zwar jedes J a h r , brachte aber niemals reife Samen. 
Derse lbe A u t o r erwähnt auch Cel t i s australis unter den buntblättrigen 
Bäumen, die sich durch Samen fortpflanzen. Bezüglich A c e r p lata-
noides var . f lavo-variegata berichtet L o u d o n 1 ) , der Or ig ina lbaum 
dieser Varietät, der sich bei E d i n b u r g h befindet, gebe aus den Samen 
i m al lgemeinen typische grüne P f lanzen , bei e inigen Sämlingen seien 
aber auf den Blat ts t i e len und -spreiten Spuren einer gelben Färbung 
bemerkt worden . A c e r Pseudoplatanus fo l . varieg. reproduciert nach 
B e i s s n e r ' s 2 ) Beobachtungen seine M e r k m a l e bei der V e r m e h r u n g 
durch Samen (wie constant — das wird nicht erwähnt). N a c h den 
V e r s u c h e n des Gra fen von S c h w e r i n 3 ) l ieferte A c e r Pseudoplatanus 
var. L e o p o l d i bei der Aussaat nur Vio buntblättriger Sämlinge, var . 
nervosum und H a n d j e r v i dagegen über 3 j 4 . D iesen hohen Procent -
satz der letzteren F o r m erklärt der A u t o r dadurch, dass der B a u m , 
von we ichem die Samen entnommen wurden , fern von den Bäumen 
der typischen F o r m stand, d. h. nur wenig C h a n c e n für eine K r e u z u n g 
darbot. 

E i n i g e buntblättrige P f lanzen mit part ie l ler Chlorose vermögen 
sich nicht durch Samen zu vermehren , u n d zwar nicht deshalb, we i l 
sie dabei nur typische Pf lanzen l ie fern würden, sondern w e i l ihre 
Sämlinge eine totale Chlorose , d, h. völligen Chorophy l tmange l auf
weisen und schon i n früher J u g e n d zu G r u n d e gehen, sobald die i m 
Samen aufgespeicherten Nährstoffe aufgezehrt sind. So lieferte be i 
spielsweise N i c o t i a n a colossea var iegata aus mehreren T a u s e n d gut 
geke imten Samen bloss 2 — 3 Sämlinge, auf deren Blättern grüne 
P a r t i e n waren , mit deren H i l f e sie fortkommen k o n n t e n : al le übrigen 
waren vollständig ch lorophy l l f re i und gingen ba ld zu G r u n d e . G a n z 
ebenso l iefert Impatiens Sultani var iegata aus den Samen nur v o l l 
kommen weisse Sämlinge. S a l l i e r f i l s , 4 ) der diese Thatsachen 
mitthei l t , fügt h i n z u , es wäre interessant zu verfolgen, ob die E n t -
stehungsweise der buntblättrigen F o r m e n ihre E r b l i c h k e i t beeinflusse 
oder nicht . D i e Thatsachen scheinen für letzteres zu sprechen, denn es ist 
z. B . N i c o t i a n a colossea variegata vor e inigen J a h r e n i n einer Aussaat der 
typischen F o r m heterogenetisch entstanden, während Impatiens S u l t a n i 

1) L o u d o n , Arbor, I pag. 414. 
2) B e i s s n e r in Mitth. deutsch, dendr. Ges. 1895 pag. 48. 
3) Graf von S c h w e r i n , 1. c. 1896 pag. 43. 
4) Rev. hört. 1896 pag. 43. 

Flora, Ergänzgsbd. 1901. 20 
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als K n o s p e n v a r i a t i o n in F o r m eines Tr iebes auf einer normalen Pf lanze 
erschienen ist. E s muss jedoch bemerkt werden, dass die K n o s p e n 
variat ion im A l l g e m e i n e n als eine A b a r t von Heterogenesis betrachtet 
werden muss, mit welcher sie aufs innigste verbunden ist. 

A e h n l i c h e Thatsachen , d. h . das E r s c h e i n e n v o l l k o m m e n chloro-
tischer Sämlinge von F o r m e n mit part ie l ler Chlorose , wurden bei der 
Aussaat der buntblättrigen Varietäten von P h o r m i u m tenax, P a n i c u m 
p l i ca tum, P e l a r g o n i u m zona le 1 ) u . a. m. beobachtet. B e i den mit 
weissen und gelben Blatträndern ausgestatteten Varietäten von A c e r 
N e g u n d o beobachtete G r a f von S c h w e r i n immer diese E r s c h e i n u n g , 
welcher er folgende or ig inel le Erklärung gibt. Seiner M e i n u n g nach 
hängt das Ersche inen vollständig chlorot ischer Sämlinge damit z u 
sammen, dass die Früchte dieser Varietäten ebenfalls „vollständig 
weiss oder gelb s ind, und nur auf dem Rücken des Flügels einen 
schmalen grünen Streifen haben, welcher j edoch nicht bis zum Samen 
ins Innere d r i n g t ; daher können aus ihnen auch keine grünen oder 
panachirten Pf lanzen hervorgehen" . 2 ) Diese Erklärung ist ausser
ordentl ich interessant. D a die W a n d u n g e n der F r u c h t , d. h . die 
Fruchtblätter, den sporentragenden Blättern der F a r n e homolog s ind , 
so haben w i r fo lg l i ch dieselbe (oben schon beschriebene) E r s c h e i n u n g 
vor uns, die bei der For tp f lanzung der F a r n k r a u t v a r i a t i o n e n durch 
Sporen beobachtet w i r d . 

V . 
Die Blüthenfärbung. D i e V a r i a t i o n e n , die an Blüthen wahrge

nommen werden, erfolgen in zwei H a u p t r i c h t u n g e n : 1. Veränderung 
der Blüthenfärbung und 2. morphologische A b w e i c h u n g e n vom T y p u s . 
D i e Veränderungen der Blüthenfärbung stellen unbedingt die am 
meisten verbreitete A r t von V a r i a t i o n e n dar. Sie kommen auch bei 
wi ldwachsenden Pf lanzen sehr häufig vor. I n der C u l t u r aber ent
stehen sie erstaunlich schnel l , häufig schon in den ersten J a h r e n nach 
der Einführung der betreffenden Pf lanze in die C u l t u r . 3 ) A l l e 
Pf lanzen aber, die seit mehr oder weniger langer Ze i t in Gärten ge-

1) Rev. hört. 1897 pag. 142. 
2) Mitth. deutsch, dend. Ges. 1896 pag. 43. Der Autor erklärt sich bereit, 

die beschriebenen Früchte Allen einzusenden, die die von ihm mitgetheilten That
sachen persönlich controlliren möchten. 

3) So wurde Iris Lortetii Barb. (Boiss. F l . or. V pag. 131), welcbe von 
Dr. L o r t e t im Libanon entdeckt wurde, 1895 in die Cultur eingeführt und lieferte 
schon in den ersten Saaten eine weissblüthige Varietät (III. hört. 1896, pag. 140 und 237). 
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ins Innere d r i n g t ; daher können aus ihnen auch keine grünen oder 
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meisten verbreitete A r t von V a r i a t i o n e n dar. Sie kommen auch bei 
wi ldwachsenden Pf lanzen sehr häufig vor. I n der C u l t u r aber ent
stehen sie erstaunlich schnel l , häufig schon in den ersten J a h r e n nach 
der Einführung der betreffenden Pf lanze in die C u l t u r . 3 ) A l l e 
Pf lanzen aber, die seit mehr oder weniger langer Ze i t in Gärten ge-

1) Rev. hört. 1897 pag. 142. 
2) Mitth. deutsch, dend. Ges. 1896 pag. 43. Der Autor erklärt sich bereit, 

die beschriebenen Früchte Allen einzusenden, die die von ihm mitgetheilten That
sachen persönlich controlliren möchten. 

3) So wurde Iris Lortetii Barb. (Boiss. F l . or. V pag. 131), welcbe von 
Dr. L o r t e t im Libanon entdeckt wurde, 1895 in die Cultur eingeführt und lieferte 
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zogen u n d der Blüthen w e g e n cul t iv i r t w e r d e n , bieten immer eine 
Unmasse von Sorten dar, die sich durch die Färbung oder die ver 
schiedenen N u a n c e n ihrer K r o n e auszeichnen. 

D e r a r t i g e V a r i a t i o n e n entstehen immer auf heterogenetischem 
W e g e , indem sie in der Aussaat der typischen F o r m e n plötzlich in 
e inzelnen E x e m p l a r e n erscheinen. E i n m a l erschienen, behalten sie 
ihre M e r k m a l e bei und übertragen dieselben auf ihre N a c h k o m m e n 
schaft. E s s ind Fälle bekannt , in denen eine derartige Varietät schon 
von A n f a n g an eine völlig constante Rasse l ieferte. 1 ) In anderen 
vie l häufigeren Fällen erhält man aus den Samen der neuaufgetretenen 
F o r m einen gewissen Procentsatz an Sämlingen, die zum T y p u s z u 
rückgekehrt s ind , und es ist eine gewisse Isolat ion und Verhütung 
der K r e u z u n g nothwendig , um eine constante Rasse zu züchten. 
E n d l i c h gel ingt es m a n c h m a l auch gar nicht , eine solche Rasse zu 
erhal ten , da die Sämlinge der V a r i a t i o n alle zum T y p u s zurückkehren. 
Zwei fe l l os bestehen bei den neuentstehenden F o r m e n auch angeborene 
Di f ferenzen in B e z u g auf die Constanz der neu erschienenen M e r k m a l e 
und auf die N e i g u n g , zur typischen F o r m zurückzukehren. D o c h 
dient als H a u p t t a c t o r , der über die Constanz oder Veränderlichkeit 
der M e r k m a l e , somit auch über das Bestehen u n d V e r g e h e n der Rasse 
entscheidet, i m m e r die A r t der Bestäubung, d. h . ob die Varietät durch 
i h r e n eigenen P o l l e n oder durch denjenigen der typischen F o r m be
fruchtet w i rd . U n d gerade dieser U m s t a n d bleibt meist unaufgeklärt 
und w i r d einfach dem Z u f a l l preisgegeben. 

Verg le i cht man die Z a h l der durch Blüthenfärbung ausgezeich
neten Var ia t i onen und Rassen unter den einjährigen Pf lanzen , dann 
unter den mehrjährigen Kräutern und. endl ich unter den B a u m 
pflanzen, so bemerkt man. dass erstere sehr viele Var ia t i onen geliefert 
haben, welche dabei fast alle samenbeständig und daher auch zu be-

1) So theilt P e p i n folgendes über Fritiliaria imperialis var. lutea mit (Rev. 
bort. v. VI pag. 65): „Man muss diese neue Varietät nicht mit derjenigen ver
wechseln, welche wir schon längst in den Gärten cultiviren. D e l o v m e , Gärtner 
in Verriere-le-Buisson, erhielt diese Form mit grossen hellgelben Blüthen unter 
den typischen Sämlingen, die aus den im Jahre 1832 gesäeten Samen der gewöhn
lichen Frit. imperialis ausgewachsen sind. 1838 brachte er mir ein Exemplar 
zum Zwecke des Vergleichs mit der früher bekannten Form. Seitdem vermeinte 
er sie durch Zwiebeln und später auch durch Samen. Er wartete auf das Blühen 
der aus den Samen ausgewachsenen Zwiebeln, die ihm auch eine vollständige 
Reproduction der Mutterpflanze gaben. Diese Varität ist schöner und mehr wider
standsfähig, als diejenige, die wir früher kannten." S. auch unten über Begonia 
sempertiorens var. rosea. 
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sonderen Rassen wurden , dass die zweite G r u p p e v ie l weniger, die 
dritte endl ich sehr wen ig V a r i a t i o n e n gel iefert hat, die dabei fast, 
immer wenig constant waren. Diese E r s c h e i n u n g hängt damit z u 
sammen, dass die einjährigen Pf lanzen i m m e r in grossen Quantitäten 
ausgesäet w e r d e n ; man erhält dabei viele V a r i a t i o n e n , die man sofort 
durch Samen zu vermehren beginnt und die man erst dann registr irt , 
beschreibt und in den H a n d e l br ingt , wenn sich diese neuen F o r m e n 
als samenbeständig erwiesen haben. D ie j en igen Var ia t i onen aber, die 
nicht fixirt werden, verschwinden spurlos. D i e Baumpf lanzen werden 
in unverg le i ch l i ch geringerer Z a h l gesäet, weshalb sie auch seltener 
V a r i a t i o n e n ergeben. S i n d aber solche erschienen, so beginnt man 
sie auf ungeschlechtl ichem W e g e zu vermehren und bringt sie in den 
H a n d e l , ohne sich um die V e r m e h r u n g durch Samen zu bekümmern. 
Somit hängt der erwähnte Unters ch ied nicht von der N a t u r der Pf lanze , 
sondern von den Cul turbed ingungen ab. D i e mehrjährigen Kräuter 
nehmen in beiderlei H i n s i c h t eine M i t t e l s t e l l u n g zwischen den e in 
jährigen und den Bäumen ein. 

W e n n man die zahlre ichen V a r i a t i o n e n der Culturpf lanzen durch 
mustert , so k a n n man sich davon überzeugen, dass die Veränderungen 
i n der Färbung der K r o n e nicht nach al len R i c h t u n g e n hin mit 
gleicher L e i c h t i g k e i t erfolgen, sondern in der einen R i c h t u n g leichter, 
i n der anderen weniger leicht. A l s die constanteste F a r b e , gleichsam 
die Grundfarbe der K r o n e , muss das W e i s s betrachtet werden. D i e . 
ungeheuere M e h r z a h l der A r t e n , die der Blüthen wegen cul t iv ir t 
werden und eine i rgendwie anders gefärbte K r o n e haben, gab weiss-
blüthigen Varietäten den U r s p r u n g . V e r l o t führt in seiner A r b e i t 
über die P r o d u k t i o n und Befes t igung der Culturvarietäten ') eine L i s t e 
solcher Var ia t ionen a n ; diese enthält aber noch lange nicht alle weiss
blüthigen Varietäten, die schon damals bekannt waren, seitdem hat 
sich aber ihre Z a h l um ein Mehrfaches vergrössert. Ebenso findet 
man auch in der N a t u r die weissblüthigen Varietäten von wi ldwachsen
den A r t e n häufiger als alle anderen. 

D i e weissblüthigen Varietäten s ind verhältnissmässig sehr be
ständig und .werden le icht zu Rassen . E s gibt aber auch A u s n a h m e n 
von dieser R e g e l . So w i r d A m y g d a l u s nana var . floribus albis, die 
i m w i l d e n Zustande gefunden wurde , manchmal aber auch in der 
C u l t u r i n den Saaten der typischen A m y g d a l u s nana auftritt, durch 
die Samen nicht reproducirt . Wenigs tens erhie l t C a r r i e r e , ebenso 

1) Y e r l o t , Prod. pag. 57 — 58. S. auch P e p i n in Rev. hört. 1854 pag. 295. 
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wie andere Gartenbauer , be i der Aussaat derselben immer E x e m p l a r e 
mit rosarothen Blüthen. 1) Bezüglich Cercis s i l iquastrum flor. albis , 
welche in den 40er Jahren entstanden i s t , 2 ) sowie des Ribes sangui -
ncum P u r s h . var. a lb idum, 3 ) welches A n f a n g der 40er i n Schott land 
aus S a m e n erhalten wurde , sind mir leider ke ine Aussaatversuche 
bekannt. 

V i e l seltener sind die F a l l e , wo von weissblüthigen A r t e n V a r i e 
täten mir gefärbter K r o n e erhalten werden. E i n sehr charakteristisches 
Be isp ie l einer solchen E r s c h e i n u n g bietet uns B e g o n i a semperflorens 
( L i n k et Otto). Diese sehr gemeine Pf lanze , die in Treibhäusern und 
W o h n u n g e n in ungeheuren M e n g e n cul t iv i r t w i r d , zeichnete sich durch 
grosse Constanz aus und hatte trotz der ausgedehnten Aussaaten 
niemals var i i r t . E n d e der 70er Jahre fand aber ein Gärtner, H e r r 
R o u s s c l 'hei Tours ( F r a n k r e i c h ) , in der Aussaat der typischen B e 
gonia semperflorens eine Varietät mit grel l rosarothen Blüthen. 4) Diese 
neue F o r m (var. rosea) erwies sich sofort als völlig constant, denn die 
vielen T a u s e n d Sämlinge, die alljährlich aus ihren Samen erhalten wer
den, reprodueiren sämmtiieh ihre M e r k m a i e , ohne zum Typus zurück
zukehren . Sie ist sogar nach den Beobachtungen der Gärtner etwas 
kräftiger und weniger zu E r k r a n k u n g e n disponirt , als die typische 
B e g , semperf lorens . 5 ) 

Zehn J a h r e später gab B e g o n i a semperflorens var . rosea einer 
neuen Varietät mit rothen Blüthen und theilweise purpurro fh ge
färbten Blättern den U r s p r u n g . Diese F o r m wurde Begonia V e r n o n . 

1) Rev. hört. 1872 pag. 118. 
2) 1. c, 1862 pag. 254. 
3) Faxt. Mag. v. X pag. 55; F l . den Serres I, tab. 3. — !') i pp., Laubh. v. III 

pag. 294. 
4) Rev. bort. 1881 pag. 330. 
5) loh muss hier bemerken, dass eine Varietät der Begonia semperflorens 

mit rosarothen Blüthen schon viel früher bekannt war, indem sie fast gleichzeitig 
mit der typischen Form in die Cultur eingeführt wurde. Dies war nämlich die 
var. Hookeri Alpli. ÜC. (DC. Prodrom v. X V pars I pag. 293), welche durch Herrn 
Charles C h a m b e r l a y n e aus Brasilien dem Liverpoorselien botanischen Garten 
zugesandt wurde, woselbst sie auch 1828 zuerst blühte. Doch unterschied sich 
diese Form, soweit man nach der Abbildung und Beschreibung (Bot. Mag. t. 2920) 
schliessen kann, ziemlich stark von der neu aufgefundenen (Rev. bort. 1. c. tab. 
chrom.) durch kleinere Blüthen, Form und Behaarung der Blätter u. s. w. Sie 
hat sich ausserdem in der Cultur nicht erhalten, so dass bis zur Auffindung der 
obenbeschriebenen var. rosea im Gartenbau nur die typische weissblüthige Foi'm 
von Begonia semperflorens bekannt war. 
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oder B e g . semperflorens atropurpurea *) genannt. Sie w u r d e durch 
H e r r n T e r n o n , Gärtner in B l o i s , aus den Samen der früher ent
standenen Rasse erhalten und ist ebenfalls v o l l k o m m e n samenbeständig. 

D i e gewöhnliche weisse A c a z i e (Rob in ia Pseudacac ia ) l ieferte 
eine Varietät mit rosarothen Blüthen, welche von C a r r i e r e var-
Decaisneana genannt w u r d e . 2 ) Sie entstand in Manosque (Basses-
Alpes) in der B a u m s c h u l e des H e r r n V i l l e v i l l e aus den S a m e n der 
typischen F o r m und blühte zum ersten M a l im A p r i l 1862. W e g e n 
der Schönheit ihrer Blüthen verbreitete sich diese F o r m rasch über 
die Gärten, wobei sie durch P f r o p f u n g vermehrt wurde. Manche 
äusserten sich dabei , dass die Blüthenfärbung sich z ieml i ch unbestän
dig erwiesen hätte; auf v ie len E x e m p l a r e n soll sie aus unbekannten 
U r s a c h e n sehr schwach geworden oder gar vollständig verschwunden 
sein, während sie an anderen sehr intensiv b l i e b . 3 ) T r o t z dem re i ch 
l i chen Blühen erzeugt diese F o r m nur selten und geringe Quantitäten 
von S a m e n , 4 ) die sich von den Samen des T y p u s etwas untersche iden . 
A u s ihnen gehen, nach H e r r n B r i o t ' s B e r i c h t , 5 ) nur Sämlinge der 
typischen F o r m hervor . Diese A n g a b e stellte s ich aber als u n r i c h t i g 
heraus. M i t Rücksicht auf eine N o t i z von E d . A n d r e , 6 ) i n we l cher 
dieser A u t o r angibt , nur sehr wenige Gärtner hätten es versucht , die 
Samen von R o b i n i a Decaisneana auszusäen, erklärt H e r r R o b i l l a r d , 7 ) 
Gärtner aus V a l e n c i a (Spanien), die U r s a c h e davon sei höchstwahr
schein l i ch im ausserordent l ich unsicheren A u f k e i m e n der Samen dieser 
F o r m zu suchen. R o b i l l a r d säete zwölf J a h r e h indurch alljährlich 
500 g Samen aus, die von einigen Bäumen der R o b i n i a Deca isneana 
eingesammelt wurden , beobachtete nur v ier oder fünf M a l ein m i t t e l -
massiges A u f k e i m e n u n d nur e inmal ein gutes, nämlich 1889, da er 
800 Sämlinge auf e inmal erhalten hatte. I n den anderen J a h r e n 
waren aber die Resul tate fast g le i ch N u l l . I m Jahre 1890 erhielt er 
aus derselben Samenquantität bloss 20 K e i m l i n g e . 

W a s nun aber den C h a r a k t e r der Nachkommenschaf t anbetrifft , 
so sind nach den Beobachtungen R o b i l l a r d ' s 20 °/ 0 der Sämlinge 
vo l lkommen ident isch mit der Mut te rp f lanze ; 40 °/ 0 haben rosarothe 

1) Rev. hört. 1890 pag. 482; 1891 pag. 84 cum tab. chrom. 
2) Rev. hört. 1863 pag. 151 ; F l . des Serres, v. X I X tab. 2027. 
3) Rev. hört. 1868 pag. 222. 
4) Rev. hört. 1872 pag. 111. 
5) B r i o t , Rev. hört. 1867 pag. 369. 
6) Ed. Andre* in Rev. hört. 1890 pag. 275. 
7) . Rev. hört. 1890 pag. 518. 
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Blüthen, aber etwas hel lere , als bei der Or ig inal form und alle übrigen 
endl i ch haben weisse Blüthen mit k a u m angedeuteter Rosanuance . 
E i n i g e E x e m p l a r e boten interessante V a r i a t i o n e n der Färbung dar, 
der A u t o r hielt es aber nicht für nöthig, dieselben zu bewahren . 
Ausserdem braucht man nach R o b i l l a r d gar nicht auf das Blühen 
der Sämlinge zu warten , um zu wissen, wie die Blüthen aussehen 
werden, denn die Färbung dieser letzteren steht i n Corre lat ion mit 
anderen M e r k m a l e n und var i i r t entsprechend dem Grade , i n dem sich 
der a l lgemeine H a b i t u s des ganzen Pflänzchens der mütterlichen F o r m 
nähert oder von derselben entfernt. E x e m p l a r e mit d i c k e n , nach 
oben gerichteten Zwe igen und wenig auffal lenden D o r n e n liefern 
rosarothe, mit denjenigen der Mutterpf lanze fast identische Blüthen. 
E i n e A b w e i c h u n g von diesem T y p u s zieht eine Veränderung der 
Färbung der Blüthe nach sich und E x e m p l a r e mit dünnen, geneigten 
und sehr stacheligen Z w e i g e n , die der typischen weissen A c a z i e 
g le i chen , l iefern vollständig weisse Blüthen. W i r betonen diese T h a t 
sachen, da sie nochmals darauf h inweisen, dass die A b w e i c h u n g e n 
vom T y p u s , die bei den auf heterogenetischem W e g e entstandenen 
V a r i a t i o n e n zu bemerken sind, sich nicht auf i rgend ein H a u p t m e r k 
mal beschränken, sondern in einer ganzen R e i h e k le inerer M e r k m a l e , 
sowohl morphologischer als physiologischer A r t , zum A u s d r u c k k o m m e n . 

B e i einer Aussaat der R o b i n i a Deca isneana erhielt H e r r C r o u x , 
Baumschulbes i tzer in A u l n a y bei Sceaux, eine neue V a r i a t i o n mit 
Blüthen, die noch gre l ler gefärbt waren als bei der Mutterpf lanze . 
E d . A n d r e sch lug vor, diese V a r i a t i o n Robinia. Decaisneana rubra 
zu nennen. J ) Zwei fe l los wurden auch in F r a n k r e i c h Aussaaten der 
beschriebenen Varietät nicht so selten gemacht, wie es A n d r e ver -
muthet , und i ch möchte mir bei dieser Gelegenheit er lauben , die V e r -
m u t h u n g auszusprechen, dass jene Unbeständigkeit der Färbung bei 
e in igen E x e m p l a r e n , auf welche C a r r i e r e seinerseits hingewiesen 
h a t 2 ) und von der in der Fo lge nicht mehr die Rede war, von ganz 
anderen U r s a c h e n herrühren dürfte. A l l e r Wahrsche in l i chke i t nach 
waren jene E x e m p l a r e , auf denen sich die Färbung als zu schwach 
erwies , nicht von dem durch V i l l e v i l l e erhaltenen O r i g i n a l b a u m , 
sondern von dessen Sämlingen aus gepfropft. D a n n wäre die sonder
bare Thatsache der Unbeständigkeit eines heterogenetischen M e r k m a i s 
ausreichend erklärt, da wir bereits gesehen haben, dass unter den 
Sämlingen der R o b i n i a pseudacacia Deca isneana immer unter anderen 

1) Rev. hört. 1890 pag. 275. 
2) 1. c. 1868 pag. 222. 
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auch E x e m p l a r e aufzutreten pflegen, die eine mehr oder weniger ab 
geschwächte Färbung aufweisen und zum T y p u s hinüberleiten. 

Ebenso plötzlich, auf heterogenetischem W e g e , ist be i C a r r i e r e 
in einer Aussaat der K i r s c h e ein E x e m p l a r mi t rosarothen Blüthen 
entstanden, ]) wie sie vorher bei dieser A r t niemals beobachtet wurden . 
W a h r s c h e i n l i c h ist diese F o r m , die bei D i p p e l unter dem N a m e n 
P r u n u s Cerasus var . persicaef lora erwähnt w i r d . 2 ) 

E i n e n sehr seltenen F a l l der V e r w a n d l u n g von weissen Blüthen 
in gelbe bietet uns Chrysanthemum frutescens L . var . B e i dieser 
A r t , wie bei a l len nahestehenden, sind die Zungenblüthen we i s s ; im 
J a h r e 1842 erhielt aber der Gärtner H e r r G o u t a n t auf der Insel 
Poquero l l es (Var) unter den Sämlingen des typischen C h r . frutescens 
eine Varietät mit gelben Zungenblüthen. 3 ) D iese F o r m zeichnete 
s ich ausserdem auch noch durch die feiner gespalteten Blätter aus, 
weshalb sie var. tenui fo l ium genannt wurde , sowie durch weniger 
re ichl iche Blüthenbildung. Sie verbreitete s i ch in der C u l t u r u n d gab 
in der F o l g e zahlre ichen Sorten von gelbblüthigen C h r . frutescens 
den U r s p r u n g . 

P f lanzen mit gefärbten Blüthen geben sehr le icht V a r i a t i o n e n mit 
anderer Blüthenfarbe, i n der Veränderung dieser letzteren w i r d aber 
eine gewisse, z ieml ich strenge Gesetzmässigkeit beobachtet. A u g . 
D e C a n d o l l e hatte schon zu A n f a n g dieses Jahrhunder t s sämmtliche 
Färbungen der Pf lanzenorgane in zwe i R e i h e n eingethei lt , welche er 
die X a n t h i s c h e und d i e C y a n i s c h e nannte . 4 ) Z u r ersteren, d. h . 
zur g e l b e n R e i h e , gehören alle N u a n c e n von W e i s s 5 ) bis R o t h über 
G e l b und O r a n g e ; zur zwei ten ebenfalls eine ganze Sca la v o n V e r 
änderungen von W e i s s bis zu R o t h , die aber über die Stufen h i m m e l 
b lau , b lau und violett führen. A u f diese W e i s e gehört die weisse 
F a r b e be iden Serien an und erscheint g le ichsam als die G r u n d f a r b e , 
welche infolge Abwesenhe i t oder schwacher E n t w i c k e l u n g des P i g m e n t s 
zum V o r s c h e i n kommt. Ebenso gehört auch die rothe F a r b e , wenn 
auch i n verschiedenen N u a n c e n , beiden Ser ien an. A l l e übrigen 

1) Rev. hört. 1887 pag. 70. 
2) D i p p e l , Laubh. III pag. 613. 
3) Rev. hört. v. V pag. 326. 
4) D C , Phys. veget. v. II pag. 906—915. 
5) D e C a n d o l l e geht im citirten Werke von der grünen Farbe aus, es scheint 

mir aber bei der Anwendung auf die Blüthenfärbung richtiger zu sein, die weisse 
Farbe zum Ausgangspunkt zu nehmen, wie es V e r l o t (prod. pag. 56) und 
Andere thun. 
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Farben und N u a n c e n aber gehören nur irgend einer der beiden Serien 
an , und k o m m e n in der Zwe i ten nicht vor. 

Beobachten wir nun die Veränderungen der Färbung im P f lanzen 
re iche , so bemerken wir, dass die Veränderungen bloss im Bere iche 
jener Ser ie erfolgen, welcher die betreffende A r t angehört und eine 
gewisse Grenze fast niemals überschreiten. Dieses Gesetz (wenn man 
es so bezeichnen dürfte) ist auch in der N a t u r von grosser Bedeutung , 
denn es gehört, a l len Beobachtungen zufolge, die Färbung der V a r i e 
täten oder nahestehenden A r t e n , manchmal aber auch ganzer G a t 
tungen i m m e r zu den Nuancen einer und derselben Serie . l) D i e 
typischsten F a r b e n beider Ser ien aber, einerseits gelb, andrerseits 
b lau , stellen zu gleicher Ze i t die constantesten Färbungen dar, die 
für ganze G r u p p e n und Gat tungen der Pf lanzen charakter ist isch s ind. 

In der Gärtnerei w i r d die geschilderte E r s c h e i n u n g durch zah l 
reiche B e i s p i e l e bestätigt. So w i rd trotz der M a n n i g f a l t i g k e i t der 
Blüthenfärbung bei den Sorten der Ba lsamine (Impatiens Balsamina) , 
des F l i e d e r s , des M o h n s (Papaver somniferum), der Pe tun ien und 
L e v k o j e n , unter denselben keine gelbe Färbung beobachtet. A n d e r e r 
seits ist es N i e m a n d e m trotz a l len Bemühungen g e l u n g e n , etwa 
G e o r g i n e n oder M i m u l u s mit b lauen Blüthen zu erhalten. A l l e in 
der C u l t u r neuentstehende Varietäten gehören der Blüthenfärbung 
nach zu derselben Serie wie ihre Stammarten. 

A l l e i n es kommen auch A b w e i c h u n g e n von dieser a l lgemeinen 
R e g e l vor . So besitzt eine Dahl i enar t > D a h l i a M e r c k i i L e h m . (I). g l a -
bra ta L i n d ) . , 2 ) k le ine violette Blüthen auf langen Blüthenstielen, Unter 
den Sämlingen dieser A r t bemerkte P e p i n 1843 eine Varietät, die 
sich durch gelbe Blüthen, sowie durch behaarten Stengel u n d Blätter 
auszeichnete. V o n diesem E x e m p l a r wurden Samen eingesammelt 
u n d H e r r n J a c q u e s überliefert, welcher sie im Frühjahr 1844 aus
gesäet u n d schon mehrere gelbblüthige Exemplare erhalten hat. 8 ) 
D i e F o r m hat sich bis jetzt in der C u l t u r erhalten. E s muss übrigens 
b e m e r k t werden , dass auch von der gewöhnlichen Georg ine einige 
Sorten mit violetten Blüthen bekannt s ind, ihr U r s p r u n g ist m i r aber 
nicht bekannt . Ebenso wurde von A g e r a t u m m e x i c a n u m , welcher 

1) Selten kommen übrigens Ausnahmen von dieser Regel vor. So gibt es 
von Viola odorata eine Varietät mit gelben Blüthen, Viola odorata L . var. sul
phurea Cariot (Sp.), die in Frankreich hie und da angetroffen wird (Rouy et F o u c , 
F l . de F r . v. III pag. 26). 

2) Bot, Mag. tab. 3878. 
3) Key. hört. 2e sör., v. IV pag. 249. 
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l i l ab laue Blüthen bat, eine Varietät mit blassgelben und dann auch 
mit gelben Blüthen erhalten. 1 ) 

D i e Blüthenfärbung wird manchmal gegen eine andere, aber nicht 
glcichmässige, sondern bunte, vertauscht. So gab beispielsweise 
E r y t h r i n a Cr ista ga l l i e inmal eine Varietät mit bunten Blüthen, welche 
var. versicolor genannt wurde . 2 ) N a c h P e p i n ' s B e r i c h t entstand sie 
in Charanne in der Gartcnanstalt des H e r r n P o m e r e i . Der D i re c to r 
der C u l t u r e n dieser A n s t a l t , H e r r B e l a n g e , der s ich schon längst 
mit der Anp f lanzung von E r y t h r i n a Cr i s ta ga l l i beschäftigte, bemerkte 
1844 unter den Sämlingen dieser Pf lanze ein E x e m p l a r , welches i n 
einer ganzen R e i h e von M e r k m a l e n von den anderen abwich . Diese 
Varietät bildete e in starkes Gebüsch von 1—2 m Höhe mit alters 
nirenden grünen stachel igen Z w e i g e n . Ihre Blätter waren r u n d l i c h 
oval , an beiden E n d e n tief ausgeschnitten, beiderseits graublaugrünlich 
gefärbt. D i e grossen Blüthen hatten eine gelb l ichweisse , carminroth 
umsäumte F a h n e ; das Schiffchen war keilförmig, von blassrother 
F a r b e , die Staubfaden grün, der K e l c h kugelförmig, von safrangelber 
F a r b e , an den Rändern häutig. D iese Varietät war die erste, die aus 
den Aussaaten dieser A r t gewonnen wurde . Sie entstand aus S a m e n , 
die in demselben G a r t e n gesammelt wmrden, und konnte ke ine hybr ide 
H e r k u n f t haben, da dort nur die typische E r y t h r i n a C r i s t a g a l l i wuchs. 
In der C u l t u r exist irt sie bis jetzt . 3 ) 

In der Gärtnerei sind sehr viele Sorten von Zierpf lanzen mit 
bunten Blüthen bekannt , bei denen auf dem G r u n d t o n einer F a r b e 
eine andere in F o r m von Strei fen, F l e c k e n oder S p r e n k e l n verbreitet 
ist. A l l e derart igen Eigenthürnlichkeiten werden aber nicht unmi t te l 
bar erhalten, sondern auf dem W e g e der H y b r i d i s a t i o n oder durch 
die part ie l le Rückkehr andersgefärbter Varietäten zum T y p u s . D i e 
A r t und W e i s e ihrer G e w i n n u n g ist von L . V i l m o r i n 4 ) e ingehend 
beschrieben worden. Solche V a r i a t i o n e n vermehren sich zwar durch 
Samen , zeichnen sich aber durch keine Constanz a u s ; von unserem 
Standpunkt aus bieten sie wenig Interesse, denn sie k o m m e n bei 
wi ldwachsenden F o r m e n nicht vor. 

1) Rev. hört. 1891 pag-. 243, 438. Von Primula acaulis Jacq., welche gelbe, 
violett nuancirte Blüthen hat, wurden in der Cultur Varietäten mit violettblauen 
Blüthen erhalten (Rev. hört. 1898 pag. 12). 

2) Rev. hört, 2e ser., v. V pag. 146. 
3) Nochols. Dict. ed. franc. v. II pag. 328. 
4) Rev. hört. 1852 pag, 128; L . V i l m . , Notice etc. pag, 39—40; siehe auch 

V e r l o t , Prod. pag. 62—68. 
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Yarietäten mit einer vom T y p u s abweichenden Blüthenfärbung 
k o m m e n in der N a t u r sehr häufig vor , und jeder F l o r i s t k a n n gewiss 
zahlreiche Be isp ie le dieser E r s c h e i n u n g aufzählen. E i n i g e dieser F o r 
men sind auch in die C u l t u r übergegangen, so z. B . S a l v i a pratensis 
r u b r a , die von H e r r n B r i o t gefunden wurde. 3 ) Sarothamnus sco-
parius K o c h , 2 ) ein in Wes teuropa weit verbreiteter Strauch mit grel len 
ge lben Blüthen, wurde zum Stammvater zweier derartiger Varietäten. 
B e i einer von ihnen, var. b i c o l o r 3 ) genannt, ist die F a h n e rein weiss, 
Flügel u n d Schiffchen dagegen sind am G r u n d e weiss, an der Spitze 
gelb . D iese F o r m wurde von H e r r n M a s s e im W a l d (wahrschein
l i c h bei P a r i s ) mitten in einer G r u p p e typischer Sträucher dieser A r t 
gefunden. D i e andere Varietät, var . A n d r e a n a , welche al lgemeines 
Interesse erweckte , 4 ) wurde von H e r r n P u i s s a n t in der Normandie 
im Gestrüpp der normalen F o r m gefunden. Sie unterscheidet sich 
vom T y p u s durch die grösseren Blüthen u n d die K r o n e , deren Flügel 
g r e l l - p u r p u r r o t h , sammtart ig ist. A u s s e r d e m ist sie v i e l zarter, weniger 
widerstandsfähig, als der T y p u s und leidet unter den Frösten. 5 ) W e g e n 
der Schönheit ihrer Blüthen hat sie sich schnel l in den Gärten E u r o p a s 
v e r b r e i t e t , wobei sie durch P f r o p f u n g auf der typischen F o r m oder 
auf Cyt isus L a b u r n u m vermehrt wurde, 1890 wurde i n E n g l a n d von 
H e r r n W o o d der V e r s u c h gemacht, ihre Samen auszusäen. D i e er
haltene j u n g e Generat i on blühte 1894 und war z ieml i ch mannigfa l t ig . 
U n t e r den Sämlingen kehrten die e inen vollständig zum T y p u s zurück 
und hatten gelbe Blüthen, bei den anderen war das Schiffchen d u n k e l -
orangeroth gefärbt, bei den dritten waren sowohl Schif fchen, als auch 
Flügel von carminrother F a r b e . 0 ) In der N o t i z w i rd merkwürdiger
weise gar nicht erwähnt, ob doch einige E x e m p l a r e die mütterliche 
F o r m reproducirt hätten, was doch ohne Zweifel der F a l l war. B e 
züglich einer Aussaat dieser var, A n d r e a n a l iegen noch folgende A n 
gaben v o r : E i n gewisser H e r r L e es o n P r i n c e in Sussex säete 1893 
v ier Samen dieser F o r m . D a v o n ke imte nur einer auf und lieferte 
einen Sämling, welcher in drei J a h r e n zu einem grossen , bis zu 5' 
hohen St rauch ausgewachsen ist. 1896 blühte dieser und lieferte bis 

1) Rev. hört. 1850 pag. 275, 
2) Sarothamnus vulgaris Wimmer. (Iren, et G o d r . , F). de Fr. v. 1 pag. 328; 

Cytisus scoparius Link. — D i p p . , Laubh. v. I I I pag. 679. 
3) Rev. hört. 1850 pag. 275, 
4) Rev. bort. 1886 pag. 372 cum tab., Gartenflora 1891 pag. 113 tab. 1342. 
5) Rev, bort. 1891 pag. 312, 315. 
6) G a r d e n 1894 pag. 501; Wien. III. Zeit. 1894 pag. 348. 
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zu 10,000 Blüthen, welche mit denjenigen der Mutterpf lanze v o l l k o m m e n 
identisch waren . D e r Ver fasser dieser N o t i z spricht die V e r m u t h u n g 
a u s , die von dieser zweiten Generat ion gesammelten Samen würden 
die betr. F o r m ebenfalls ohne Veränderung reproduc iren u n d dann 
würde man im Stande sein , diese F o r m durch Samen zu vermehren, 
was viel bequemer sei als die P f r o p f u n g . A u s s e r d e m zeigte die E r 
f a h r u n g , dass sein aus Samen ausgewachsenes E x e m p l a r besser den 
F r o s t ertragen konnte als die jenigen, die an Cytisus L a b u r n u m ge
pfropft wurden. 1 ) I n einer S i t z u n g der k g l . Gärtnereigesellschaft in 
L o n d o n am 9. J u n i 1896 bemerkte H e r r W i l k s bezüglich der V e r 
mehrung dieser F o r m mittelst Samen , dass ungefähr 1/s der Sämlinge 
die Varietät reproduciren , während die anderen zum T y p u s zurück
kehren , und H e r r H e u s l o w legte Zweige von Sämlingen vor , welche 
die M e r k m a l e der Mutterpf lanze vollständig beibehalten hatten. Letz tere 
war auf typischem Sarothamnus scoparius gepfropft worden. 2 ) 

E i n e dritte Varietät derselben A r t wurde 1891 in Schott land bei 
A l b e r f e l d ebenfalls als ein Strauch unter einer grossen A n z a h l t y p i 
scher E x e m p l a r e gefunden. 3 ) Sie zeichnet sich durch mi lchigbraune 
Blüthenfarbe (cafe au lait) aus. W e i t e r e A n g a b e n sind über dieselbe 
vorläufig noch nicht bekannt . 

V I . 

Die Variationen im Blüthenbau. D i e morphologischen Verän
derungen der Blüthe sind ausserordentl ich mannig fa l t ig . Sie umfassen 
die verschiedenen Var ia t i onen in den Deckblättern, in der L a g e der 
Blüthe, i n der F o r m des K e l c h e s u n d der K r o n e , der Z a h l der F r u c h t 
blätter u . s. w. 

D i e gewöhnlichste unter den morphologischen V a r i a t i o n e n i m 
Blüthenbau ist die Füllung der Blüthen. Gefüllte Blüthen werden in 
der Gärtnerei sehr geschätzt, weshalb von der M e h r z a h l der deco-
rat iven Pf lanzenarten gefüllte Varietäten exist iren, welche von den 
Gärtnern sorgfältig erhalten u n d vermehrt werden. Ebenso finden 
wir i n der gärtnerischen L i t t e r a t u r viele A n g a b e n über gefüllte 
Blüthen überhaupt, sowie spec ie l l über das Ersche inen einzelner F o r m e n . 

Das Gefülltsein besteht in der M e h r z a h l der Fälle in einer V e r 
wandlung al ler oder fast a l ler Staubgefässe zu Kronblättern, u n d 
ausserdem al lgemein auch in einer Vergrösserung der Z a h l dieser 

1) Gard. Chron. 1896 I pag. 682. 
2) Gard. Chron. 1896 1 pag. 791. 
3) Rev. hört. 1891 pag. 415. 
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zu 10,000 Blüthen, welche mit denjenigen der Mutterpf lanze v o l l k o m m e n 
identisch waren . D e r Ver fasser dieser N o t i z spricht die V e r m u t h u n g 
a u s , die von dieser zweiten Generat ion gesammelten Samen würden 
die betr. F o r m ebenfalls ohne Veränderung reproduc iren u n d dann 
würde man im Stande sein , diese F o r m durch Samen zu vermehren, 
was viel bequemer sei als die P f r o p f u n g . A u s s e r d e m zeigte die E r 
f a h r u n g , dass sein aus Samen ausgewachsenes E x e m p l a r besser den 
F r o s t ertragen konnte als die jenigen, die an Cytisus L a b u r n u m ge
pfropft wurden. 1 ) I n einer S i t z u n g der k g l . Gärtnereigesellschaft in 
L o n d o n am 9. J u n i 1896 bemerkte H e r r W i l k s bezüglich der V e r 
mehrung dieser F o r m mittelst Samen , dass ungefähr 1/s der Sämlinge 
die Varietät reproduciren , während die anderen zum T y p u s zurück
kehren , und H e r r H e u s l o w legte Zweige von Sämlingen vor , welche 
die M e r k m a l e der Mutterpf lanze vollständig beibehalten hatten. Letz tere 
war auf typischem Sarothamnus scoparius gepfropft worden. 2 ) 

E i n e dritte Varietät derselben A r t wurde 1891 in Schott land bei 
A l b e r f e l d ebenfalls als ein Strauch unter einer grossen A n z a h l t y p i 
scher E x e m p l a r e gefunden. 3 ) Sie zeichnet sich durch mi lchigbraune 
Blüthenfarbe (cafe au lait) aus. W e i t e r e A n g a b e n sind über dieselbe 
vorläufig noch nicht bekannt . 

V I . 

Die Variationen im Blüthenbau. D i e morphologischen Verän
derungen der Blüthe sind ausserordentl ich mannig fa l t ig . Sie umfassen 
die verschiedenen Var ia t i onen in den Deckblättern, in der L a g e der 
Blüthe, i n der F o r m des K e l c h e s u n d der K r o n e , der Z a h l der F r u c h t 
blätter u . s. w. 

D i e gewöhnlichste unter den morphologischen V a r i a t i o n e n i m 
Blüthenbau ist die Füllung der Blüthen. Gefüllte Blüthen werden in 
der Gärtnerei sehr geschätzt, weshalb von der M e h r z a h l der deco-
rat iven Pf lanzenarten gefüllte Varietäten exist iren, welche von den 
Gärtnern sorgfältig erhalten u n d vermehrt werden. Ebenso finden 
wir i n der gärtnerischen L i t t e r a t u r viele A n g a b e n über gefüllte 
Blüthen überhaupt, sowie spec ie l l über das Ersche inen einzelner F o r m e n . 

Das Gefülltsein besteht in der M e h r z a h l der Fälle in einer V e r 
wandlung al ler oder fast a l ler Staubgefässe zu Kronblättern, u n d 
ausserdem al lgemein auch in einer Vergrösserung der Z a h l dieser 

1) Gard. Chron. 1896 I pag. 682. 
2) Gard. Chron. 1896 1 pag. 791. 
3) Rev. hört. 1891 pag. 415. 
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l e t z teren . Somit stellt dieser Zustand eine abnorme, teratologische 
Erscheinung* dar, welche die Unfruchtbarke i t der Blüthe im Gefolge 
hat. D iese Sterilität ist entweder eine vollständige, wenn die Blüthe, 
wie man sagt, vollständig gefüllt ist, i n welchem F a l l e die betreffende 
F o r m nur auf ungeschlecht l ichem W e g e , d. h. durch Steck l inge , A b 
leger, P f r o p f u n g , R h i z o m t h e i l u n g u. s. w. fortgepflanzt werden k a n n . 
Ist aber die Blüthe nur halbgefüllt, oder nicht ganz gefüllt, d. h. sind 
nicht, sämmtliche Staubgefässe der Metamorphose unterlegen, dann 
behält sie ihre Fortpflanzungsfähigkeit bei . Das Gynaeceum bleibt 
in den gefüllten Blüthen häufig unverändert; zuwe i l en unter l i eg tauch 
dieses einer A n o m a l i e ; der F r u c h t k n o t e n zerthei lt sich i n die einzelnen 
Fruchtblätter, die Samenknospen treten nach aussen oder entwickeln 
sich gar nicht u . s. w. 

Ihre E n t s t e h u n g verdanken die gefüllten Blüthen in al len näher 
bekannten Fällen der Heterogenesis . Das typische B i l d ihrer E n t 
stehung ist, dass unter zahlre ichen Sämlingen der normalen Pf lanze 
unerwartet ein E x e m p l a r mit gefüllten oder halbgefüllten Blüthen er
scheint. U n d dieses E x e m p l a r behält dann seine Eigentümlichkei ten 
unverändert, sowohl im L a u f e des ind iv idue l l en Lebens , als auch bei 
ungeschlecht l i cher For tp f lanzung bei und k a n n , wenn seine Blüthen 
nicht vollständig ster i l s ind, zum Stammvater einer besonderen Rasse 
werden . 

Dass die gefüllten Varietäten gerade auf diesem W e g e entstehen, 
davon zeugen sowohl einzelne Thatsachen als auch die Aussagen der 
A u t o r e n , die diese F r a g e studirt h a b e n . 1 ) In gleicher W e i s e ist 
aus a l l en Ber i chten über die G e w i n n u n g der gefüllten F o r m e n immer 
zu schliessen, wenn dies nicht schon direct ausgesagt w i r d , dass 
ursprünglich nur ein I n d i v i d u u m mit mehr oder weniger gefüllten 
Blüthen entstanden sei . E i n solches N e u auftreten, wenn es auch im 
A l l g e m e i n e n keine Seltenheit darstel lt , erfolgt für jede einzelne A r t , 
wie m a n annehmen k a n n , äusserst selten. So befindet sich beispiels
weise Ipomaea p u r p u r e a seit dem X V I I . J a h r h u n d e r t in C u l t u r , aber 
nur mit einfachen Blüthen. 1843 erschien bei V i I m o r i n zufällig 
ein I n d i v i d u u m mit gefüllten Blüthen. 2 ) E s ge lang aber nicht, diese 
F o r m zu fixiren; sie ist spurlos verschwunden und nicht mehr auf
getreten. D a n n finden wir schon 1895 wieder eine A n g a b e , 3 ) es sei 
bei V i l m o r i n wieder eine F o r m derselben A r t mit weissen gefüllten 

1) V e r l o t , Prod. pag. 84. 
2) Rev. kort. v. V I pag. 197. 
3) 1. e. 1895 pag. 514. 
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Blüthen entstanden. Diese Varietät hatte eine gespaltene K r o n e mit 
unregelmässig entwickel ten L a p p e n , behielt aber die Fortp f lanzungs 
fähigkeit bei und reproducirte ihre M e r k m a l e bei der F o r t p f l a n z u n g 
durch Samen. D a sich aber ihre Blüthen nicht durch Schönheit aus
zeichneten, wurde sie nicht in den H a n d e l gebracht und wir haben 
über sie ke ine weiteren A n g a b e n . 1883 wurde ber i chtet , 1 ) es sei in 
einer Gärtnerei in F r a n k r e i c h (bei den H e r r e n S i m o n L o u i s f r e r e s 
in Plant ieres - les -Metz ) unter den Sämlingen der gewöhnlichen P f laume 
ein E x e m p l a r mit gefüllten Blüthen erschienen, welche bis dahin bei 
dieser A r t nicht bekannt waren. C y c l a m e n persieum, welches in den 
Gärten seit 1731 angepflanzt w i r d , gab erst in den 50er Jahren (bei 
H e r r n L . v a n l l o u t t e in Gent) e inem E x e m p l a r mit gefüllten 
Blüthen den U r s p r u n g . Dieses E x e m p l a r ist aber wieder verschwunden, 
ohne N a c h k o m m e n hinterlassen zu haben. D a n n erhielt schon 1875 
ein W a r s c h a u e r Gärtner, F r e d e r i c B a r d e t , unter der typischen 
F o r m C y c l a m e n persieum ein E x e m p l a r mit halbgefüllten Blüthen. 
D i e Samen desselben wurden gesammelt und ausgesäet und l ieferten 
1876 sechs Pf lanzen mit vollständig gefüllten Blüthen. B e i denselben 
waren weder Stempel noch Staubgefässe atrophirt , weshalb man bald 
durch K r e u z u n g mehrere gefüllte Sorten erhalten konnte , die schon 
1880 in den H a n d e l gebracht wurden. 2 ) 

W e n n wir nach den Garten journals das E r s c h e i n e n der gefüllten 
Varietäten bei verschiedenen A r t e n studiren, so beobachten w i r oft 
die Thatsache , dass i rgend eine Pf lanze , die Jahrzehnte h i n d u r c h 
i m m e r nur mit einfachen Blüthen bekannt war und cu l t iv i r t wurde , 
auf e inmal an mehreren Orten und fast g le ichze i t ig V a r i a t i o n e n mit 
gefüllten Blüthen l iefert . F r e i l i c h bietet die selbständige E n t s t e h u n g 
der gefüllten Varietäten einer und derselben A r t i n verschiedenen 
Orten an und für sich nichts W u n d e r b a r e s , e in solches zeitl iches Z u 
sammentreffen wäre aber höchst auf fa l lend. E s könnte zu der A n 
nahme Veran lassung geben, es sei für jede Pf lanze gleichsam eine 
gewisse Per iode der C u l t u r nothwendig , während welcher die Fähigkeit, 
gefüllte Blüthen zu b i lden , g le ichsam im R e i f e n begriffen sei. I n 
W i r k l i c h k e i t erklärt sich die Thatsache höchst einfach durch die 
professionelle Ungewissenhaft igkei t , die bei den Gärtnern weit ver
breitet ist. Gewöhnlich w i r d eine bei i rgend einem bescheidenen 
Gärtner entstandene F o r m von einem anderen abgekauft , der sie für 
sein E r z e u g n i s s ausg ib t ; über die A r t ihrer E n t s t e h u n g erklärt er ge-

1) Kev. bort. 1883 pag. 243. 
2) Kev. hört. 1886 pag. 515. 
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w o h n l i c h , sie bi lde ein Geheimniss oder veröffentlicht darüber i rgend 
eine abgeschmackte E r d i c h t u n g . Diesem zweiten Gärtner w i r d die 
N e u i g k e i t von einem dritten abgelistett oder abgekauft , der sie 
w iederum als ein Ergebn iss seiner eigenen K u n s t hinstel lt . N i c h t 
nur e inzelne Personen, sondern auch die grössten F i r m e n verfahren 
so, indem sie i h r e n Berufsgenossen manche N e u i g k e i t ablisten u m sie 
selbst in den H a n d e l zu br ingen . Infolgedessen ist es gewöhnlich 
sehr s chwier ig , j a zuwei len ganz unmöglich die E n t s t e h u n g der einen 
oder anderen G a r t e n Variation zu verfolgen, da man auf Schri t t und 
T r i t t bald auf eine alberne E r d i c h t u n g , bald auf ein „Geheimniss 4* 
stösst. D i e E r d i c h t u n g e n und Betrüge werden zwar in der F o l g e 
meistens entpuppt, die „Geheimnisse" aber gerathen in Vergessenheit . 
A u f diese W e i s e gehen werthvol le Thatsachen für die Wissenschaft 
ver loren , indem sie dem Geschäftsgeheimniss geopfert werden. 

T r o t z der beschränkten F r u c h t b a r k e i t der gefüllten Blüthen ist 
dieser Zustand in hohem G r a d e befähigt, erbl ich übertragen zu werden . 
E s gibt v ie le R a s s e n von Z i e r p f l a n z e n , besonders unter den e in 
jährigen, weiche v o l l k o m m e n samenbeständig wurden, so die B a l s a 
m i n e n , M o h n , N e l k e n u , a . 1 ) A n d e r e , wie die Georg inen u n d C h r y 
santhemen, l iefern zwar nicht sämmtliche, aber einen bestimmten 
Procentsatz an Sämlingen mit gefüllten Blüthen. U n t e r den H o l z 
pflanzen reproduc iren sich die gefüllten Sorten des Pf irs iches aus den 
S a m e n 2 ) , ebenso der gefüllte A p f e l b a u m (Malus spectabi l is ) . 3 ) D e r 
W e i s s d o r n mit gefüllten Blüthen wird auch zum T h e i l durch Samen 
reproducirt , wie die Beobachtungen ze igen , 4 ) dagegen lieferte die ge
füllte Schlehe ( P r u n u s spinosa) bei den Versuchen von C a m u z e t 
(1. c.) nur E x e m p l a r e mit einfachen Blüthen. 

Blüthen, die so weit gefüllt s ind , dass sie für sich al lein keine 
Samen zu erzeugen vermögen, können bei K r e u z u n g mit einfachen 
Blüthen eine Nachkommenschaf t l ie fern. A u f diesem W e g e züchtete 
L e r n e i n e einige neue gefüllte Fliedervarietäten, indem er auf einem 
nur gefüllte Blüthen tragenden E x e m p l a r einige Blüthen mit normalen 
Stempeln aufsuchte und sie mit dem Po l l en nicht gefüllter Varietäten 
bestäubte. 5 ) D i e gefüllten Sorten der P e t u n i e werden gewöhnlich in 

1) V e r l o t , Prod. pag. 82. 
2 ) C a m u z e t in Ann. soc. bort. Paris 1848 pag. 193; Rev. bort. v. IV pag. 2 0 0 . 

— D e c a i s n e , Jard. fruit, v. 
3) Cam uzet 1. c. 
4) Rev. bort. v. V pag. 35G. 
5) 1. c. 1883 pag. 550, 
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der W e i s e gewonnen, dass man auf den gefüllten Blüthen die noch 
intacten Staubfäden aufsucht und mit ihrem P o l l e n die Stempel der 
einfachen Blüthen befruchtet, die vorher castrirt wurden. A u s den 
Samen dieser letzteren erhält man immer 50 — 6 0 0 / 0 gefüllte Blüthen. 1 ) 

W i r führen hier eine Beobachtung an, welche uns die A r t der 
G e w i n n u n g gefüllter Blüthen bei P e t u n i a i l lus t r i r t . P h . L a m h o t t e , 
ein s. Z . bekannter M a l e r und Gartenbauer in P a r i s , theilt in einem 
Briefe an C a r r i e r e 2 ) Fo lgendes m i t : 1853 säete er Samen der Petunie 
P r i n c e C a m i l l e de R o h a n aus (purpurrothe grün umsäumte Blüthen), 
die er von L o u i s v a n H o u 1 1 e erhalten hatte. D a z u m a l war noch 
keine R e d e von gefüllten P e t u n i e n , wenigstens in P a r i s ; unter den 
ausgewachsenen P f lanzen fand sich aber ein E x e m p l a r mit ungeheuren 
Blüthen, deren Staubfäden auf die Hälfte i n Kronblätter verwandelt 
waren. Diese P e t u n i e mit T e n d e n z zur Füllung der Blüthen hatte 
blass- l i lafarbige violett gestreifte Blüthen. D i e Blätter waren breit, 
gross und wichen von den Blättern der übrigen; zur Varietät P r i n c e 
de R o h a n gehörenden E x e m p l a r e n , deut l i ch ab. M i t dem aus den 
intact gebl iebenen Staubfäden entnommenen P o l l e n dieser halbgefüllten 
A rarietät wurden die Stempel der normalen Blüthen derselben V a r i e 
tät (Prince C a m i l l e de Rohan) befruchtet. D i e darauf eingesammelten 
Samen l ieferten sehr kräftige P f lanzen mit grossen gefüllten Blüthen, 
l i la farb ige , weisse nnd violette mit grünem S a u m . A u f diese W e i s e 
wurde auf e inmal eine ganze Co l l e c t i on gefüllter P e t u n i e n erhalten, 
welche bei den Auss te l lungen das al lgemeine Staunen erweckten . 
N a c h einige Jahre fortgesetzten V e r s u c h e n konnte L a m b o t t e mit 
Sicherheit gefüllte Blüthen produc iren , so dass er von den Pf lanzen 
nicht e inmal die S teck l inge aufzubewahren pflegte. 

A e h n l i c h e Thatsachen werden auch bezüglich F u c h s i a und P r i m u l a 
berichtet. Bezüglich der L e v k o j e n (Matth io la annua) r ie th P h . M i 11 e r 8) 
zwecks G e w i n n u n g gefüllter E x e m p l a r e , die Samen von denjenigen 
Blüthen zu sammeln, welche fünf Kronblätter haben, d. h. den B e g i n n 
der Füllung darstel len. Diese Thatsachen zeigen, dass mit Rücksicht 
auf die E r b l i c h k e i t schon die schwachen Anfänge des Gefülltseins der 
vollständigen E n t w i c k l u n g dieses Zustandes g l e i c h k o m m e n . 

D i e G e w i n n u n g der gefüllten L e v k o j e n war überhaupt Gegenstand 
vie ler V e r s u c h e und Beobachtungen . D a s ich diese B l u m e n a l lgemeiner 
L i e b e erfreuen und i n grossen M e n g e n verlangt werden , so wurden 

1) K r u g in Gartenflora 1889 pag. 222. 
2) Rev. hört. 1874 pag. 121. 
3) P h . M i l l e r , Gard. Dict. ed. 8, 1768. 
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von Seiten der Gärtner viele Bemühungen darauf verwendet , diese 
B l u m e n mit vollständiger Sicherheit aus Samen ziehen zu können, 
i h r e Bemühungen wurden von E r f o l g gekrönt und gegenwärtig erhält 
man aus den käuflichen Levko jensamen immer 6 0 — 8 0 °/ 0 Pf lanzen 
mit gefüllten Blüthen. 

D iese E r s c h e i n u n g stellt auch vom theoretische Standpunkte aus 
ein bedeutendes Interesse dar. D ie gefüllten Blüthen der L e v k o j e n 
zeigen nämlich für gewöhnlich (viel leicht aber auch immer) keine 
Spur von Staubfäden und Stempe l . D i e ganze Blüthe bis zum Centrum 
besteht nur aus Kronblättern, die gegen die Mitte immer k le iner 
werden. Solche Blüthen sind selbstverständlich vo l lkommen s t e r i l ; 
sie s ind nicht i m Stande, auch nur e in P o l l e n k o r n zu erzeugen. 
Neben den gefüllten E x e m p l a r e n wachsen aber auch Ind iv iduen mit 
ganz einfachen Blüthen aus, die keine M e r k m a l e der Füllung auf
weisen. Sie werden durch den P o l l e n ähnlicher einfacher Blüthen 
befruchtet, l ie fern aber Samen, aus denen E x e m p l a r e mit einfachen 
ebenso wie solche mit gefüllten Blüthen auswachsen. 

U m den Procentsatz der gefüllten Blüthen zu erhöhen, werden 
in der C u l t u r einige speciel le Massregeln getroffen. So pflegen die 
Er fur ter Gärtner, welche lange Ze i t das M o n o p o l der E r z e u g u n g der 
Samen gefüllter L e v k o j e n inne hatten, die P f lanzen in Töpfe zu ver
pflanzen und dieselben sehr k n a p p zu begiessen, nur so v i e l als es 
nothwendig ist, u m sie nicht untergehen zu lassen. B e i einer solchen 
Pflege verzweigt sich die Pf lanze n i c h t , ihre Schoten werden v i e l 
kürzer u n d enthalten weniger S a m e n ; diese letzteren rei fen aber 
besser aus und l ie fern 6 0 — 7 0 °/ 0 gefüllter E x e m p l a r e . 

E i n anderes V e r f a h r e n , das vom P a r i s e r Gartenbauer C h a t e 
ausgeb i lde t l ) wurde , besteht dar in , die Pf lanzen auf nach Osten 
expon i r tem T e r r a i n zu versetzen und sie der M e h r z a h l der Blüthen 
zu berauben, so dass nur bloss 10 oder 12 Schoten auf e inem E x e m p l a r 
übrig b le iben . A u s s e r d e m werden be im E i n s a m m e l n der Samen die 
Schoten nur auf 3 / 4 ihrer Länge ent leert ; dann geben diese Samen 
bis zu 80 °/ 0 E x e m p l a r e mit gefüllten Blüthen. A u s den Samen des 
oberen V i e r t e l s der Schote entwicke ln s ich nach C h a t e haupt
sächlich einfache E x e m p l a r e , unter ihnen erscheinen aber selten neue 
Varietäten. 

D i e oben beschriebenen Cul turmethoden stel len aber nichts B e -

1) Chate* E . , Culture pratique des Giroflees, Paris. Diese Arbeit selbst 
habe ich nicht gesehen, aber sie wurde referirt in Gard. Chr. 1866 pag. 74 und 
Kich., Dict. ed. fr. v. II pag. 497. Ebenso Mast. Pfl. Ter. pag. 557—558. 

Flora, Ergänzgsbd. 1901. 21 
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sonderes dar. Sie sind bloss als M i t t e l zur G e w i n n u n g kräftiger und 
gut ausgereifter Samen von B e d e u t u n g . W ü r d e man dasselbe V e r 
fahren auf andere Pf lanzen oder selbst auf solche Levkojenvarietäten 
anwenden, denen keine gefüllten Blüthen eigenthümlich s ind, so könnte 
man sicher sein, dass man auf diese W e i s e ke inen Uebergang e in
facher Blüthen in gefüllte bewerkste l l i gen würde. Offenbar l iegt es 
nicht in der besonderen A r t der Pf lege . E s ist eher zu vermuten, 
dass auf dem W e g e der vieljährigen C u l t u r , bei welcher immer die 
Samen der neben den gefüllten ausgewachsenen E x e m p l a r e zur A u s 
saat verwendet wurden , sich endl ich eine Rasse ausgebildet hat, die 
sow rohl einfache als auch gefüllte Blüthen zu entwicke ln vermag. 
I n j eder Generat ion liefert nun diese Rasse je nach den äusseren 
B e d i n g u n g e n ( A r t der Pf lege , Qualität des Bodens u . s. w.) e inen 
grösseren oder ger ingeren Procentsatz an gefüllten E x e m p l a r e n , 
während die übrigen einfache Blüthen haben u n d Samen tragen, 
dabei aber das Gefülltsein sozusagen i n potent ia be ibehalten und diesen 
Zustand in der nächsten Generat ion v e r w i r k l i c h e n können. Constant 
bleibt somit nur die Tendenz zur Füllung, we l che j e nach den äusseren 
B e d i n g u n g e n sich entweder äussert oder i m latenten Zustande bleibt. 
Diese A n s i c h t findet dar in ihre Bestätigung, dass die Füllung über
haupt z ieml ich stark von den äusseren B e d i n g u n g e n , besonders aber 
von der re ichl i chen Ernährung, abhängig ist. Infolge dessen k a n n ein 
u n d dasselbe I n d i v i d u u m etwa eines vieljährigen K r a u t e s oder einer 
Holzpf ianze , welches gefüllte Blüthen besitzt, bei schlechter C u l t u r 
nur halbgefüllte oder fast einfache Blüthen l ie fern, ohne j edoch die 
Fähigkeit einzubüssen, bei besserer Ernährung wieder vollständig 
gefüllte Blüthen zu erzeugen. 

Gefüllte Blüthen kommen auch in der N a t u r , bald bei e inzelnen 
E x e m p l a r e n , ba ld bei grossen G r u p p e n vor. So wurde in den Vogesen 
ein E x e m p l a r von A n e m o n e a lp ina mit gefüllten Blüthen unter e iner 
grossen A n z a h l normaler Ind iv iduen gefunden. 1 ) D i e A c k e r w i n d e 
(Convolvolus arvensis) wurde mit gefüllten Blüthen in F r a n k r e i c h ge
funden, fast g le i chze i t ig bei T o u l o n und bei Tou louse . 2 ) E i n e interessante 
F o r m des L e i n k r a u t s ( L i n a r i a vulgar is ) mit gefüllten Blüthen w u r d e 
unlängst in E n g l a n d bei Tav i s tock gefunden. 3 ) E i n e grosse G r u p p e 
von R a n u n c u l u s repens mi t gefüllten Blüthen sah ich einst vor etwa 
20 J a h r e n bei A s t r a c h a n . N a c h den Beobachtungen von W . L . K o m a -

1) Rev. hört. 1884 pag. 289. 
2) Rev. hört. 1875 pag. 385. 
3) Gard. Chr. 1895, v. II pag. 554; Rev. hört. 1895 pag. 538. 
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r o w ( im J a h r e 1892) bildet R o s a lu tea mit gefüllten Blüthen ganze 
Gestrüppe an den Abhängen der Serafschanberge i m Jagnobathale 
und bei I s k a n d e r - K u l . In der L i t t e r a t u r finden sich ausserdem A r t e n 
von R u b u s , R a n u n c u l u s , C a r d a m i n e , L y c h n i s u . a. erwähnt, die im 
wilden Zustande mit gefüllten Blüthen angetroffen werden. A l s nor
males constantes A r t m e r k m a l kommt die Füllung selbstverständlich 
nicht vor, eine thei lweise Füllung ist aber für ganze Gattungen und 
selbst für F a m i l i e n (z. B . Nymphaeaceae) charakterist isch. E i n e L i s t e 
al ler P f l a n z e n , bei denen gefüllte Blüthen bekannt sind, ist von H e r r n 
B . S e e m a n n 1864 zusammengestel lt und von M a s t e r s ergänzt 
worden. 1 ) 

E i n e ganz andere E r s c h e i n u n g ist die sogenannte Füllung bei 
den Compos i ten . Sie äussert s ich nicht in einer Vergrösseruug der 
Z a h l der Kroiiblätter, sondern meistens i n einer V e r w a n d l u n g der 
Röhrenblüthen der Scheibe i n Zungenblüthen. Infolge dessen w i r d 
das ganze Köpfchen grösser u n d üppiger und dem al igemeinen Hab i tus 
nach in e inem gewissen Grade ähnlich den gefüllten Blüthen der 
chor ipeta len P f lanzen . Selten kommt eine andere A r t von Füllung 
v o r , welche darin besteht , dass sich umgekehrt al le Blüthen i n 
Röhrenblüthen verwandeln , sich aber dabei bedeutend verlängern, die 
F a r b e der Strahlenblüthen t annehmen, so dass die äusseren Verände
rungen des Blüthenköpfchens im A l l g e m e i n e n dieselben sind wie im 
vor igen F a l l e . Diese F o r m der Füllung k o m m t beispielsweise bei 
einigen Astervarietäten (den sog. r ö h r i g e n ) u n d be i den Gänse
blümchen vor. D e r einen wie der anderen A r t der Füllung unterl iegen 
nur die jenigen Oomposirenarten, welche in ihren Köpfchen zweier le i 
Blüthen, Zungenblüthen und Röhrenblüthen enthalten. Somit bilden 
einerseits die Gruppe der Cichor iaceae (Ligul i f lorae) , bei denen alle 
Blüthen Zungenblüthen s ind, anderseits die Cynaro ideae , bei denen 
alle Blüthen Röhrenblüthen s ind , die äussersten G r e n z e n , innerhalb 
deren die übrigen Composi ten (Corymbiferae) ba lanc iren . 

B e i al len diesen Veränderungen pflegt die F r u c h t b a r k e i t der Pf lanzen 
immer stark zu s inken . D a bei den Corymbi ferae die Zungenblüthen 
gewöhnlich weib l i ch (wenn nicht gar steril) s ind , so werden im F a l l e 
der Füllung mit Zungenblüthen al le Blüthen weib l i ch und müssen 
fo lg l ich zwecks Samengewinnung mit den P o l l e n einer anderen nicht 
gefüllten Varietät befruchtet werden. B e i der Füllung mit Röhren
blüthen entwicke ln sich die Staubfäden und überhaupt die F o r t -

1) Journ. of. Bot. v. II pag. 176; Mast. Pfl. Ter. pag. 566—578. 
21* 
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pflanzungsorgane mangelhaft , so dass die Blüthen nicht immer Samen 
zu geben vermögen. Doch sind die gefüllten Blüthen der Compositen 
selten vollständig un f ruchtbar ; meistens behält eine gewisse A n z a h l 
von Blüthen im C e n t r u m des Köpfchens ihre Eigenschaften bei und 
liefert Samen, mit deren H i l f e die betreffenden F o r m e n vermehrt 
werden. 

D i e E n t s t e h u n g der gefüllten Varietäten von A r t e n , die schon 
längst in C u l t u r s ind, ist gegenwärtig s chwier ig , wenn nicht gar u n 
möglich zu verfo lgen. Bezüglich der neueren F o r m e n aber l iegen 
nicht selten Beobachtungen über das erste Auf t re ten der gefüllten 
Blüthen v o r ; dasselbe bietet immer ein typisches B i l d der H e t e r o 
genesis dar. So lieferte beispielsweise Sanvi ta l ia procumbens im 
J a h r e 1864 bei H a a g e und S c h m i d t in E r f u r t unerwartet eine 
gefüllte Varietät unter den normalen Sämlingen. U n d diese F o r m 
erwies sich sofort als z ieml i ch constant, denn von ihren N a c h k o m m e n 
schlugen nur ca. 1 0 ° / 0 zum T y p u s zurück, indem sie einfache Blüthen 
hatten. Ausserdem ist diese gefüllte Varietät, wie sich herausgestel lt 
hat, v i e l kräftiger als die typische F o r m , sie entwicke l t sich üppiger 
und ihre Blüthen halten sich länger als diejenigen der typischen 
F o r m . Sie exist irt bis je tzt i n der C u l t u r und ist in den Gärten 
z ieml i ch verbreitet . 1 ) 

E s gibt noch eine A r t von Blüthenfüllung, welche bei einigen 
gamopetalen P f lanzen vorkommt. Sie besteht dar in , dass sich der 
K e l c h in eine K r o n e umwandel t und auf diese Weise gleichsam zwei 
ineinandergeschachtelte K r o n e n entstehen. Solche F o r m e n existiren 
bereits in der C u l t u r und zwar von P r i m u l a elatior, M i m u l u s luteus, 
C a m p a n u l a medium, G l o x i n i a speciosa u . a. L e i d e r ist es mir nicht 
gelungen, genaue Beobachtungen über das erste Ersche inen derart iger 
F o r m e n in der L i t t e r a t u r zu finden. E s l iegen nur al lgemeine A n 
deutungen vor, wonach solche F o r m e n „zufällig" (accidentellement) , 
d. h . auf heterogenetischem W e g e entstehen und sich dann in con-
stante Rassen verwandeln sollen. 2 ) E i n e derartige Varietät der G l o c k e n 
blume (Campanula m e d i u m var. calycanthema) entstand wahrsche in
l i ch in E n g l a n d zu A n f a n g der 70er J a h r e . 1873 wurde sie in einer 
Zeitschri ft abgeb i lde t 3 ) , wobe i erwähnt wurde , es gebe auch eine 
Varietät mit weissen Blüthen. 1874 wurden beide F o r m e n durch 
eine englische F i r m a i n den H a n d e l gebracht, als vo l lkommen samen-

1) Rev. hört. 1866 pag. 70. 
2) Rev. hört. 1896 pag. 300-302. 
3) Floral. Magazin, tab. 57. 
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beständige F o r m e n . * ) D a n n wurden verschiedene anders gefärbte 
F o r m e n derselben Varietät e rha l t en . 2 ) E i n e F o r m mit doppelter 
K r o n e ist auch von C a m p a n u l a persici fol ia albif lora b e k a n n t . 3 ) E i n e 
solche F o r m wurde u. a. 1897 in Petersburg in der pomologischen 
Baumschule von R e g e l und K e s s e l r i n g in Gestalt eines e inzigen 
E x e m p l a r s unter zahlreichen normalen Indiv iduen dieser A r t e rha l ten . 4 ) 
D a die für diese Aussaat verwendeten Samen z. T h . eigene, z. T h . aus 
E n g l a n d bezogene waren (die Aussaat geschah 1896), so bleibt es 
selbstverständlich unbekannt , ob diese F o r m aus der einfachen weiss
blüthigen Varietät selbständig entstanden sei , oder ob sie irgend einen 
Samen einer bereits früher bestehenden F o r m ihren U r s p r u n g ver
danket , welcher zufällig in die von E n g l a n d bezogenen Samen gerathen 
wäre. Jedenfalls unterscheidet sich die neue Petersburger F o r m von 
der früher bekannten durch stärkere E n t w i c k e l u n g der äusseren K r o n e , 
welche dazu nocl i nach unten zurückgeschlagen ist. D u r c h vegetative 
V e r m e h r u n g ( T h e i l u n g des Rhizoms) wurden von diesem E x e m p l a r 
1898 schon 13 Pf lanzen erhalten, welche alle reichlich blühten, aber 
keine einzige F r u c h t l ie ferten, während die gewöhnliche C a m p , per 
sicifolia albif lora in P e t e r s b u r g vollständig fruchtbar ist. Diese S t e r i 
lität deutet meiner A n s i c h t nach eher auf eine selbständige hetero
genetische Ents tehung dieser F o r m h i n . I L E . R e g e l , der mir 
diese Thatsache mit the i i te , bemerkte dabei , diese V a r i a t i o n stelle die 
einzige bedeutendere A b w e i c h u n g dar, die in der genannten A n s t a l t 
während ihres 36jährigen Bestehens vorgekommen i s t , trotz der 
grossen A n z a h l der alljährlich ausgeführten Aussaaten verschiedener 
A r t e n . G l o x i n i a speciosa mit doppelter K r o n e wurde von der F i r m a 
V e i t e h im Jahre 1873 5) in zwe i F o r m e n in den H a n d e l gebracht 
und exist irt seitdem in der C u l t u r . E i n e derartige F o r m entstand 
auch selbständig 1882/83 i n einer Aussaat bei H e r r n O h a p u t in 
Bourge dep. C h e r . 6 ) ( F r a n k r e i c h ) . 

E i n e der z i eml i ch gewöhnlichen. A b w e i c h u n g e n , die be i G a r t e n 
pflanzen angetroffen w i r d , ist die F r a n s u n g der K r o n e . E s sind be i 
spielsweise Rassen von P e t u n i e n , Rosen u. a. bekannt, welche ge-

1) Gard. Chron. 1874, II pag. 703. 
2) Rev. hört. 1899 pag. 548. 
3) V o s s in Yilm. Blumengärtn. pag. 570. — N i c h o l s , Dict. ed. frang. I 

pag. 485. 
4) Diese Mittheilung verdanke ich Herrn R. E . R e g e l , welcher mir eine 

handschriftliche JNTotiz und eine Photographie dieser Pflanze überreichte. 
5) Rev. hört. 1873 pag. 28. 

, hört. 1885 pag. 345, 
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franste K r o n e n besitzen und samenbeständig s ind . Dieses M e r k m a l 
verdankt in al len Fällen, in denen Beobachtungen vor l i egen , seine 
E n t s t e h u n g der Heterogenesis . So ist z. B . die erste Petun ienvar ia t i on 
mit gefranster K r o n e in den V e r e i n i g t e n Staaten erschienen. E i n 
Gartenbauer , H e r r V i e k aus Rochester berichtet, er habe in seiner 
Oranger ie ein E x e m p l a r von P e t u n i a mit tief e ingeschnittenem ge
franstem K r o n e n r a n d gefunden, welches ihm sehr aufgefal len sei . 1 ) 
V o n diesem E x e m p l a r wurden durch K r e u z u n g mit anderen V a r i e 
täten in A m e r i k a und E u r o p a viele gefranste Petuniensorten erhalten. 
E s ist zu bemerken , dass eine solche F o r m etwa zwei Jahre vorher 
auch in C h i s w i c k gefunden wurde , die aber offenbar verschol len ist. 

D i e F r a n s u n g der Kronblätter ist auch bei einer Varietät von 
R o s a rugosa b e k a n n t , nämlich der var. f i m b r i a t a , die von H e r r n 
M o r i e t in A v o n (Seine-et -Marne) durch K r e u z u n g von R o s a rugosa 
mit R o s a M m e . A b e l Carr iere erhalten w u r d e . 2 ) D a weder die 
eine noch die andere der gekreuzten F o r m e n gefranste Kronblätter 
hat, so muss das Ersche inen derselben beim K r e u z u n g s p r o d u k t der 
Heterogenesis zugeschrieben werden. 

E i n e interessante Varietät wurde von einer B e g o n i e n a r t erhalten 
und mit dem N a m e n B e g o n i a erecta cristata bort, be l eg t . 3 ) Sie 
seichnet sich durch besondere Auswüchse auf der inneren Oberfläche 
der Kronblätter, etwa in der A r t des H a h n e n k a m m e s aus. D iese F o r m 
ist vor noch nicht langer Ze i t be i den H e r r e n V a l l e r a n d f r e r e s in 
Ves inet (Frankre i ch ) entstanden, indem sie um das J a h r 1895 als 
Monstrosität aufgetreten ist. Diese A n o m a l i e wurde bemerkt , durch 
Z u c h t w a h l fixirt (selectionee, puis fixee) und bildete sich zu einer 
besonderen Rasse aus . 4 ) E i n e ähnliche F o r m mit f iederigen ver
zweigten Auswüchsen auf den Kronblättern exist irt auch von C y -
clamen lat i fo l ium (0 . persicum). Sie entstand u m das J a h r 1893 bei 
den H e r r e n H u g h L o w e t C o m p , in L o n d o n ebenfalls als einzelnes 
monströses E x e m p l a r , welches die A u f m e r k s a m k e i t der Gärtner auf 
sich zog. E s wurde mit dem eigenen P o l l e n bestäubt und aus den 
Samen wurden anscheinend sehr mannigfalt ige junge Pflänzchen er
halten, wobei aber bei e in igen die Auswüchse noch stärker ausgebi ldet 
waren als be im ursprünglichen E x e m p l a r . Diese wurden wieder durch 

1) Gard. Chron. 1870 pag. 704. 
2) Rev. hört. 1889 pag. 290; 1890 pag. 17, 427; 1891 pag. 510; nicht R. Mme. 

Alfred Carriere, wie es irrtümlicherweise in Rev. hört. 1891 pag. 510 heisst. 
3) M o t t e t in Rev. hört. 1896 pag. 61 mit Abbildung. 
4) Rev. hört. 1895 pag. 535, 561; 1896 pag. 61. 
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e igenen P o l l e n befruchtet und auf diese W e i s e wurde in einigen 
J a h r e n eine Rasse mit stark entwickel ten Auswüchsen auf den K r o n -
blättern ausgebildet. r) Interessant ist, dass diese F o r m anscheinend 
zu wiederhol ten M a l e n entstanden ist. I n E n g l a n d wurde sie schon 
1885 beobachtet, g ing aber wieder ver loren. 2 ) I n F r a n k r e i c h wurde 
nach einer Erklärung eines Gärtners ( H e r r Et i enne N a r b o u t o n in 
Maisons -La f f i t t e , dep. Seine-et-Oise) eine solche F o r m 1893 von ihm 
erhal ten , die aber eine rothe K r o n e hatte und sich gut durch Samen 
fortpf lanzte , 3 ) Inwie fern aber diese A n g a b e r i cht ig ist, das ist mir 
nicht bekannt . 

T i e f e r greifende Veränderungen in der F o r m der K r o n e kommen 
im A l l g e m e i n e n selten vor. U n t e r ihnen bietet die P e l o r i s i r u n g , d. h . 
die U m w a n d l u n g einer unregelmässigen K r o n e in eine regelmässige, 
besonderes Interesse dar. U e b e r einen derart igen F a l l , nämlich über 
die P e l o r i e von Coryda l i s , sprach ich schon oben. V o n anderen E r 
scheinungen dieser A r t ist am meisten die Pe lor ie des gemeinen 
L e i n k r a u t s ( L i n a r i a vulgaris) b e k a n n t ; die bei U p s a l a i n Schweden 
im J a h r e 1742 durch Student Z i o e b e r g entdeckt und von R u d b e r g 
beschrieben w u r d e . 4 ) D a n n wurde diese A n o m a l i e an sehr vielen 
Orten in E u r o p a gefunden und von verschiedenen Gelehrten vielfach 
beschr ieben . 5 ) Sie kommt , wenn auch selten, fast überall i m ganzen 
Verbre i tungsgebiet der L i n a r i a vulgaris vor , indem sie bald in e in 
zelnen E x e m p l a r e n , bald in grösseren G r u p p e n angetroffen wird . 
D a b e i unterl iegen entweder sämmtliche Blüthen, oder nur einige der
selben der Veränderung, in we lch letzterem F a l l e sich die übrigen 
entweder normal en twi cke ln oder Uebergänge zwischen den normalen 
Blüthen und den P e l o r i e n darste l len . 

E x e m p l a r e , bei denen al le Blüthen als P e l o r i e n entwickelt sind 
behalten diese Eigenschaft bei der ungeschlecht l ichen Fortpf lanzung 
(durch Wurze l t r i ebe ) , zum T h e i l aber auch bei For tp f lanzung durch 
Samen be i . 6 ) E i n e vollständig constante Rasse hat sich aber aus 
dieser F o r m nicht ausgebi ldet , zweifellos hauptsächlich aus dem Grunde , 
w e i l sich niemand dafür interessirte und sich A l l e a l le in auf die B e 
schreibung der äusseren Veränderung der Blüthe beschränkten. 

1) T h i s e l t o n D y e r in Proc, of Royal soe., v. L X I pag. 145; Gard. Chr. 
1897 v. I pag. 331; in Bezug auf die Abbildung siehe die Berichtigung 1. c. pag. 350. 

2) Gard. Chron. 1885 pag. 536. — T h i s e l t o n D y e r 1. c. 
3) Rev. hört. 1897 pag. 98. 
4) Linn. Amoen. Acad. I pag. 55. 
5) Litteratur über dieselbe. Siehe bei P e n z i g , Pfl. Ter. II pag. 195. 
6) D C , Phys. v£g. v. II pag. 692; P e n z i g 1. c. 
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Ausser der gewöhnlichen gespornten P e l o r i e , die eine rege l 
mässige K r o n e mit fünf Sporen aufweist , k o m m t , zwar sehr selten, 
eine andere A n o m a l i e des L e i n k r a u t s vor, mit regelmässiger röhrenför
miger K r o n e und ohne jede S p u r von Spornen , wodurch die Blüthen 
denjenigen eines südamerikanischen Strauches, F a b i a n a imbr icata , in 
hohem Grade ähnlich werden . 1 ) E i n e solche F o r m wurde 1857 bei 
F i l l e - G u e c e l a r d (Sarthe) in F r a n k r e i c h gefunden und nach P a r i s dem 
Museumsgarten eingesandt. N a c h einer M i t t h e i l u n g von H . V e r 1 o t 2 ) 
wuchs dieses E x e m p l a r zunächst in Töpfen u n d überwinterte unter 
den R a h m e n , wurde aber nachher ins F r e i e verpflanzt. E s entwicke l te 
sich üppig und gab viele Ausläufer, so dass es schliessl ich einen 
R a u m von über 1 m im Durchmesser e innahm. Während der ersten 
zwei J a h r e waren alle Blüthen g le ich und stellten eine büschelförmige 
Blüthe mit einer cy l indr i s chen Röhre und ohne Sporne dar. D i e 
Staubgefässe waren atrophirt , der S tempe l zwar z ieml i ch lang (er nahm 
mehr als die Hälfte der Kronröhre ein), aber schlecht entwicke l t . Die 
Blüthen waren somit v o l l k o m m e n ster i l . 

1860 bot das Blühen bis zum M o n a t A u g u s t nichts B e m e r k e n s -
werthes dar, dann aber erschien an den Zweigsp i tzen j e eine Blüthe, 
die die gewöhnliche, d. h . die gespornte A n o m a l i e darstel lte. 1861 
erschienen solche Blüthen in noch grösserer A n z a h l . In diesen Blüthen 
waren fünf ganz gleiche und z i eml i ch gut entwickelte Staubgefässe 
vorhanden, auch der S tempe l war normal , u n d doch waren diese 
Blüthen i m m e r unfruchtbar. 

Pe l o r i en sind auch beim Löwenmaul ( A n t i r r h i n u m majus) b e k a n n t 
und v ie l fach i n Gärten beobachtet w o r d e n . 3 ) D i e Blüthen dieser 
P e l o r i e n haben ke ine Sporne , sondern stellen eine röhrenförmige K r o n e 
mit regelmässigem 5 — 6 t h e i l i g e m zurückgeschlagenemRand dar. D e n B a u 
derselben beschreibt e ingehend R a t z e b u r g, 4 ) welcher diese A n o m a l i e 
in einem der B e r l i n e r Gärten in grosser A n z a h l gefunden hat. Y i o l e t 
theilt m i t , 5 ) eine ähnliche F o r m sei 1857 in einem einzigen E x e m p l a r 
unter zahlre ichen Sämlingen des typischen Löwenmauls entstanden. 
1865 fand ein gewisser H e r r H e l g e i n einem P a r i s e r G a r t e n eine 
grosse A n z a h l E x e m p l a r e dieser F o r m in verwi lder tem Zustande . E i n 
E x e m p l a r derselben wurde i m G a r t e n des Museums gepflanzt. 1866 

1) Rev. hört. 1851 pag. 433. 
2) Rev. hört. 1862 pag. 188. 
3) P e n z i g , Pfl. Ter. v. II pag. 199. 
4) R a t z e b u r g , Anim. pag. 19. 
5) Rev. hört. 1860 pag. 446. 
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gab es Samen, aus denen dre i Ind iv iduen hervorgegangen s i n d ; aus 
den Samen dieser letzteren erhielt man 1867 eine neue Generat ion , 
deren alle Blüthen, ebenso wie bei der vorhergehenden, P e l o r i e n dar
stel l ten. E i n e neue A u s s a a t der Samen im J a h r e 1868 gab bereits 
30 E x e m p l a r e , die mit Pelorienblüthen bedeckt waren, ganz denselben, 
wie sie beim Stammvater w a r e n . r ) A u f diese W e i s e entstand eine 
besondere Pe lor ientragende Rasse von Äntirrhinum majus. 

P e l o r i e n s ind auch von anderen A r t e n mit unregelmässiger K r o n e 
bekannt , so von C a l c e o l a r i a , P lec f ranthus , Ped i cu lar i s u. a. Meistens 
unter l iegen aber solchen Veränderungen bloss einzelne, auf normalen 
E x e m p l a r e n befindliche Blüthen. D a b e i sind solche Blüthen ge
wöhnlich ster i l , weshalb sie auch keine Nachkommenschaft hinter
lassen. Ich w i l l aber ein B e i s p i e l anführen, wo eine Pe l o r i e nicht 
nur constant, sondern zum Stammvater einer neuen Rasse , oder r i c h 
t iger einer ganzen Serie von Rassen wurde und selbst begonnen 
hatte, die typische F o r m zu verdrängen. 

E i n solches B e i s p i e l bietet uns eine Varietät der G l o x i n i e , näm
l i ch G J o x m i a (oder S inning ia ) specior.a var, F y f i a n a . Sie unterscheidet 
sich vom T y p u s erstens durch ihre vo l lkommen aufrecht stehenden 
Blüthen (statt der gesenkten) , zweitens durch die regelmässige K r o n e 
und drittens durch ihre fünf g le ichen und regelmässig entwickel ten 
Staubgefässe. 2) Solche M e r k m a l e k o m m e n nicht nur bei den übrigen 
A r t e n dieser G a t t u n g , sondern überhaupt in der F a m i l i e der Gesne-
riaceae nicht vor. Infolge dessen weicht diese "Varietät sehr stark von 
al len nahestehenden F o r m e n ab, weshalb C h . L e m a i r e es für nöthig 
hie l t , dieselbe in eine besondere Gat tung auszuscheiden u n d ihr den 
N a m e n Orthanthe F y f i a n a verl ieh, 3 ) 

Diese or iginel le Pf lanze entstand in den v ierz iger Jahren in E n g 
land bei einem Gärtner J o h n F y f e , der sie in einer Aussaat der 
gewöhnlichen G l o x i n i e n fand. D i e S a m e n , aus denen diese F o r m 
ausgewachsen ist , hatte er durch K r e u z u n g verschiedener G l o x i n i e n 
sorten e r h a l t e n , aus welcher K r e u z u n g aber diese F o r m entstanden 

| i s t , blieb unbekannt . M a n vermuthet , dass sie ein H y b r i d von G l . 
I caulescens X speciosa sei, dies ist aber keineswegs bewiesen. Sicher 

ist nur , dass ke ine von den A r t e n , die als ihre Stammväter betrachtet 
w e r d e n , das H a u p t m e r k m a l dieser F o r m , nämlich die regelmässige 
K r o n e und fünf Staubgefässe, besitzt. Mögen fo lg l ich beliebige 

1) Rev. hört. 1868 pag. 327. 
2) Flore des Serres 1848 tab. 311. 
3) IUuBfc. hört. 1856 ad tab. 81. 
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A r t e n gekreuzt worden sein, die Ents tehung dieser or ig ine l len V a r i a 
t ion kann nur der Heterogenes is zugeschrieben werden. E s wuirde 
in der F o l g e e inmal die M e i n u n g ausgesprochen, 1 ) die geschilderte 
Pf lanze sei v ie l le icht aus von A m e r i k a eingeführten Samen ausge
wachsen, dies wurde aber weder damals noch später durch etwras be
stätigt. N u n sind A l l e darin e in ig , dass sie eben bei F y f e in E n g 
land zuerst entstanden ist. 

Ausserdem ist, wenn auch nicht direct erwähnt, so doch aus allen 
Umständen ers icht l ich , dass die betreffende F o r m ursprünglich in einem 
E x e m p l a r entstanden ist, welches dann auf ungeschlecht l i chem W e g e 
vermehrt wurde. E i n m a l entstanden, erwies sich diese Pf lanze als 
constant. B e i V e r m e h r u n g durch Samen, welche durch K r e u z u n g mit 
anderen Varietäten erhalten w u r d e n , werden neue und mannigfalt ige 
Blüthenfarben bei dieser F o r m erhalten. 2 ) Sie begann sich sehr schnel l 
über die Gärten zu verbreiten und w i r d gegenwärttg v i e l häufiger 
cu l t iv i r t als die früher bekannten Varietäten mit herabhängenden 
Blüthen. 

A n a l o g e Thatsachen wurden auch bei anderen P f l a n z e n beobachtet. 
So l ieferte D ig i ta l i s purpurea eine Varietät, bei welcher sich an der 
Spitze des Stengels und der Zweige aufrechtstehende Blüthen von 
regelmässiger glockenförmiger Gestalt fanden. Diese Blüthen stellten 
aber nicht einfach einen Rückschlag zum regelmässigen T y p u s dar, 
wie bei der G l o x i n i e . Sie g ingen v ie lmehr aus der V e r w a c h s u n g 
mehrerer Blüthen, nämlich am E n d e des Stengels aus der V e r w a c h s u n g 
d r e i e r , an den Zwe igenden — je zweier Blüthen, hervor . D i e seit
l ichen Blüthen waren vo l lkommen normal . Diese F o r m erschien im 
G a r t e n des H e r r n B l a n c h a r d in Bres t im J a h r e 1890. 3 ) D i e ano
malen Blüthen gaben Samen, welche thei lweise die E igentüml ichke i ten 
der Mutterpf lanze reproducirten, 4 ) E i n e ähnliche F o r m wurde von 
Dig i ta l i s g loxinio ides bei V i l m o r i n gefunden, welcher auf dem W e g e 
der Z u c h t w a h l aus ihr eine vollständig constante Rasse erh ie l t . 5 ) 

W i r sehen somit, dass A r t e n mit zygomorphen Blüthen plötzlich 
neuen F o r m e n mit regelmässigen Blüthen den U r s p r u n g geben können; 
dass derartige F o r m e n bei For tp f lanzung durch Samen ihre M e r k m a l e 
beibehalten und sich in besondere Rassen verwandeln können. W a s 

1) Rev. hört. 1861 pag. 380. 
2) III. hört. 1856 tab 81. 
3) Rev. hört. 1890 pag. 363. 
4) 1. c. 1892 pag. 304. 
5) Rev. hört. 1896 pag. 379-
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aber die umgekehrte V e r w a n d l u n g anbetri f ft , d. h . das Hervorgehen 
unregelmässiger Blüthen aus regelmässigen, so ist ein solcher V o r g a n g , 
soweit mir bekannt , noch niemals beobachtet worden. 

Pf lanzen mit getrenntblättriger K r o n e können neuen verwachsen
blättrigen Var ia t i onen den U r s p r u n g geben. Solche Thatsachen s ind 
übrigens nur wenige bekannt. C a r r i e r e ber ichtet , 1 ) er habe aus 
einem Samen der A m a n d e - P e c h e , d. h . des Misch l ings von M a n d e l 
und P f i r s i c h , eine F o r m mir verwachsenblättriger K r o n e erhalten. E i n e 
derart ige Varietät mit verwachsenblättriger K r o n e gibt es auch von 
P a p a v e r bracteatum. 1860 wuchs im Garten der F r a u V i l m o r i n 
in Verr i e res bei Par i s ein altes E x e m p l a r dieses M o h n s , bei welchem 
die meisten Blüthen eine verwachsenblättrige K r o n e hatten. E i n i g e 
Blüthen waren aber normal , mit getrennten oder nur teilweise in ver
schiedenem Grade verwachsenen Kronblättern. 2 ) Diese F o r m lenkte 
die A u f m e r k s a m k e i t v ie ler Gärtner auf sich. Sie wurde grösstentheils 
auf ungeschlechtl ichem W e g e v e r m e h r t , 3 ) D e c a i s n e aber versuchte 
ihre Samen auszusäen und erhielt unter den jungen Pfiänzchen einige 
E x e m p l a r e mit verwachsenblättriger K r o n e . A u f diese W e i s e wäre 
es möglich bei wiederholter Aussaat eine besondere Kasse mit ver
wachsenblättriger K r o n e zu züchten. Des umgekehr ten Uebergangs, 
d. h . der V e r w a n d l u n g gamopetaler Blüthen in choripetaie, sind z ieml ich 
v ie le Fälle bekannt , von denen die teratologische L i t t e r a t u r ber ichtet , 4 ) 
genauere Beobachtunger. über die Ents tehung und über den G r a d 
der E r b l i c h k e i t dieser Veränderungen ge lang es mi r aber nicht zu finden. 

Ich wi l l ferner noch folgende Thatsachen erwähnen. I n E n g l a n d 
erschien bei H e r r n S t a u d i s h in einer Saat von A u c u b a japonica 
ein E x e m p l a r mit Z w i t t e r b l u t h e u . 5 ) Diese F o r m exiatirt seitdem in 
der C u l t u r unter dem Namen var. hermaphrodita . 0 ) In F r a n k r e i c h 
erschien mitten in einer Aussaat der Steine von Cerasus semperflorens 
(Prunus acida K . K o c h . var. semperflorens) eine F o r m , in deren 
Blüthen mehrere Stempel vorhanden waren und welche somit auf 
jedem F r u c h t s t i e l mehrere ungleich grosse Steinfrüchte erzeugte . 7 ) 
N u n ist es unbekannt , ob diese F o r m mit derjenigen identisch ist, 

1) Rev. hört. 1872 pag. 129. 
2) Rev. hört. 1860 pag. 293. 
3) F l . des serres v. X V pag. 186. 
4) M o s t , Pfl. Ter. pag. 92-93 . 
5) Rev. hört. 1867 pag. 7. 
6) D i p p e l , Laubh. v. III. pag. 260. 
7) Rev. hört. 1875 pag. 409. 
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welche schon früher, zu B a u h i n ' s Ze i ten bekannt war und deren 
H e r k u n f t unbekannt ist. Diese wurde von A u g . D e C a n d o l l e unter 
dem N a m e n Cerasus C a p r o n i a n a D C . var. po lygyna Ser. beschrieben. 1 ) 
Aussaatversuche mit dieser alten F o r m sind mir nicht bekannt. W a s 
aber die neue anbelangt , so w i rd i n dem cit irten A r t i k e l mitgethei l t , 
ihre Samen ke imen gut, welchen F o r m e n sie aber den U r s p r u n g 
geben, darüber w i r d nichts ausgesagt. 

E i n e ähnliche F o r m mit mehreren F r u c h t k n o t e n erhielt e inmal 
C a r r i e r e aus dem Stein der P e c h e r - A m a n d i e r im Garten des M u s e u m 
d'histoire naturel le in P a r i s . E r nannte diese F o r m A m y g d a l u s mon-
strosa. 2 ) Sie zeichnet sich nicht a l l e in dadurch aus, dass sie in ihren 
Blüthen mehrere (2—5) Stempel enthält, sondern auch durch ihre sehr 
k le inen atrophirten Kronblätter. D i e Früchte bestehen aus haar igen , 
gerunzelten Steinen, die auf dem F r u c h t s t i e l zu mehreren zusammen
gedrängt und fast immer unregelmässig entwicke l t s ind. Sie fal len 
ab, ohne volle Re i fe zu er langen. Diese F o r m ist jedoch z ieml i ch 
constant; sie wird durch P f r o p f u n g auf der gewöhnlichen M a n d e l 
vermehrt . 

Mehrere F r u c h t k n o t e n (2 — 5 ) in einer Blüthe wurden auch bei 
der gewöhnlichen M a n d e l beobachtet . 3 ) B e i der nordamer ikanischen 
G a t t u n g N u t t a l i a finden wir aber constant fünf F r u c h t k n o t e n , was diese 
G a t t u n g von a l len anderen in der Unter fami l ie der Mande lar t igen 
trennt. B e i P r u n u s tr i loba L i n d l , ist die Z a h l der F r u c h t k n o t e n in 
der Blüthe unbeständig, am häufigsten werden aber mehrere b e i 
sammen angetroffen. 

D i e V e r w a n d l u n g der Staubgefässe in k le ine F r u c h t k n o t e n beim 
M o h n wurde bereits oben erwähnt. ^ D i e s e A n o m a l i e w i r d nicht selten 
angetroffen und behält ihre M e r k m a l e bei der F o r t p f l a n z u n g durch 
Samen bei . 

1) D C , Prodr. II pag. 537; DC. PI. var. Gen. tab. 18. Es muss allerdings 
bemerkt werden, dass im citirten Artikel (Rev. hört. 1. c.) der mit „Pomona" unter
zeichnete Verfasser bloss mittheilt, die geschilderte Form sei aus den Samen von 
C. semperflorens neben den anderen Varietäten entstanden, aber nicht erzählt wo, 
wann und unter welchen Umständen dies geschehen sei. Es ist daher ein Zweifel 
gestattet, ob diese Varietät (var. polygyna oder var. multicarpa hört.) wirklich zum 
zweiten Mal entstanden sei. Vielleicht handelt es sich doch um dieselbe alte Form, 
wobei der Autor in Bezug auf ihre Herkunft dasjenige als Thatsache mittheilt, 
was bloss als Vermuthung (wenn auch sehr wahrscheinliche) circuliri 

2) Rev. hört. 1870 pag. 550. 
3) P e n z i g , Pfl. T e r / v . I pag. 412. 
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I n d e n Deckblättern, der L a g e der Blüthen u . s. w. kommen 
ebenfalls heterogenetische A b w e i c h u n g e n vor. So wurde beispiels
weise in R i c h m o n d (Indiana, V e r . Staaten) bei H e r r n L . B . C a s e in 
einer A u s s a a t von R i e h a r d i a aethiopica K n u t h , welche sich im A l l 
gemeinen d u r c h grosse Constanz auszeichnet und sehr selten Var iat ionen 
l iefert , e in E x e m p l a r gefunden, dessen Blüthenstand zwei Hüllblätter 
hatte. *) Dieses M e r k m a l erwies sich constant und wurde bei unge
schlecht l i cher F o r t p f l a n z u n g unverändert beibehalten. Derart ige T h a t 
sachen w u r d e n übrigens auch früher mehr als e inmal beobachtet, So 
s ind be i H e r r n H e n r y in D i j o n drei J a h r e vorher in einer Aussaat 
v ier solche E x e m p l a r e erschienen, von denen sich eines durch beson
ders gut ausgebildete Hüllblätter ausze ichnete . 2 ) E s sind uns aber 
ke ine V e r s u c h e bekannt , wo die Samen von solchen E x e m p l a r e n aus
gesäet worden wären. In der teratologischen L i t te ra tur finden sich 
H i n w e i s e auf ähnliche Ersche inungen bei anderen A r o i d e e n . 3 ) 

P f l a n z e n mit gesenkten oder herunterhängenden Blüthen können 
F o r m e n mi t aufrecht stehenden Blüthen erzeugen« So zeichnet sich 
eine Fuchsienvarietät, die i n E n g l a n d wahrscheinl ich in den 60er 
J a h r e n entstanden ist und F u c h s i a erecta superba 4 ) genannt w i rd , 
durch v o l l k o m m e n aufrechte Blüthen a u s , während sie bei al len 
Fuchs i enar ten herunterhängen. Genau ist die H e r k u n f t dieser F o r m 
le ider nicht bekannt . Sie verbreitete sich in den Gärten, wurde aber 
ausschl iess l ich auf ungeschlecht l i chem "Wege fortgepflanzt. Ihre Samen 
zu säen, versuchte ein Gärtner, H e r r A u b i n in Bagno le t (Seine), und 
erhielt ca. 50 Pfiänzchen mit schlecht entwicke l ten , rothl ichen, herunter 
hängenden Blüthen. K e i n e inziger der Sämlinge hat te , wie sich er
gab, das or ig inel le M e r k m a l der Mutterpf lanze ererbt. D ie wiederholte 
Aussaat gab aber andere Resu l ta te . So fcheilt H e r r G o m t e , Gärtner 
in L i o n , m i t , 5 ) er habe die Samen von F u c h s i a erecta superba gesäet 
und unter den Sämlingen drei schöne Varietäten erhalten, von denen 
die eine wagrechte , die beiden anderen aber aufrecht stehende Blüthen 
hatte. W i r haben somit vo l l en G r u n d anzunehmen , dass es durch 
wiederholte Aussaat und Zuchtw r ahl möglich wäre , eine besondere 
constante Fuchs ienrasse mit aufrechten Blüthen zu e rha l ten , ebenso 
wie von Caps i cum annuurn (mit herabhängenden Früchten) in der C u l t u r 

1) Rev. hört. 1884 pag. 52. 
2) Rev. hört. 1884 pag. 370; siehe auch 1898 pag. 357. 
3) P e n z i g , Pfl. Ter. II pag. 440-445. 
4) Rev. hört. 1868 pag. 407; 1886 pag. 464. 
5) Rov. hört. 1891 pag. 495. ^ 
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Rassen mit aufrecht stehenden Früchten entstanden s ind. E i n e ana 
loge E r s c h e i n u n g bietet auch die oben geschilderte Gloxinienvarietät 
(var. Fyf iana) dar. 

V I I . 
In den vorangehenden Oapiteln haben wir jene K a t e g o r i e n von 

V a r i a t i o n e n betrachtet, in B e z u g auf welche es mir gelungen war, ein 
mehr oder weniger bedeutendes M a t e r i a l zu sammeln. N u n w i l l i ch 
noch in al ler Kürze auf die übrigen A b w e i c h u n g e n h i n w e i s e n , über 
welche nur sehr dürftige und vereinzelte A n g a b e n vorhanden sind. 

Die Variationen des Blühens. Das A l t e r , in welchem die Pflanze 
zu blühen und zu fruetif iciren beg innt , unterl iegt bei verschiedenen 
F o r m e n einer und derselben A r t bedeutenden S c h w a n k u n g e n , und die 
Unterschiede sind in dieser B e z i e h u n g manchmal so gross , dass sie 
bei manchen Var ia t i onen in den V o r d e r g r u n d treten. So gibt es be i 
spielsweise eine Varietät der gewöhnlichen W a l n u s s (Jug lans regia L . ) , 
welche J . ferti l is oder J . praeparturiens hört, genannt w i rd . Diese 
F o r m zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass sie sehr früh, etwa 
im dritten, j a manchmal selbst schon im zweiten Lebens jahre Früchte 
zu tragen beginnt. Ihre Früchte sind k l e i n , aber von z i eml i ch guter 
Qualität. D i e Pf lanze zeichnet sich durch z i e m l i c h schwachen W u c h s 
aus, so dass eine sehr aufmerksame Pf lege nothwenig ist, um von der
selben hochstämmige Bäume zu z i e h e n , denn sie hat die Eigenschaft 
sich zu verzweigen und auf j eden T r i e b eine rundl iche K r o n e zu b i ldend) 
Diese F o r m wurde u m das J a h r 1830 in der B a u m s c h u l e des H e r r n 
L o u i s C h a t e n a y in D o u e - la - Fontaine unter den Sämlingen der 
gewöhnlichen W a l n u s s gefunden u n d 1837 in den H a n d e l gebracht. 2 ) 
Sie vermehrt sich durch Samen u n d ist z ieml ich constant , wenn sie 
auch häufig F o r m e n l i e f e r t , die von der Mutterpf lanze mehr oder 
weniger abweichen und sich manchmal von der gewöhnlichen W a l 
nuss fast gar nicht unterscheiden. 

V o n vie len A r t e n sind Var ia t i onen bekannt, die dadurch vom 
T y p u s abweichen, dass sie während der ganzen D a u e r der V e g e t a t i o n s 
periode blühen. E i n e solche Varietät ist z. B . R o b i n i a P s e u d - A c a c i a 
var. semperflorens. Sie wurde 1862 von H e r r n D u r o u ss e t , Gärtner 
in G e n o u i l l y (Saöne-et-Loire), i n Gestalt eines einzigen E x e m p l a r s 
unter vielen tausenden Sämlingen der gewöhnlichen weissen A c a z i e 

1) Rev. hört 1882 p. 419—420. 
2) Nach Mo ui l i e f e r t (Mouill. Tr. des Arbres pag. 1188) wurde diese Form 

bei Anger im Jahre 1839 gefunden, doch scheint mir diese Angabe auf einen Irr
thum zu beruhen. 
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Rassen mit aufrecht stehenden Früchten entstanden s ind. E i n e ana 
loge E r s c h e i n u n g bietet auch die oben geschilderte Gloxinienvarietät 
(var. Fyf iana) dar. 

V I I . 
In den vorangehenden Oapiteln haben wir jene K a t e g o r i e n von 

V a r i a t i o n e n betrachtet, in B e z u g auf welche es mir gelungen war, ein 
mehr oder weniger bedeutendes M a t e r i a l zu sammeln. N u n w i l l i ch 
noch in al ler Kürze auf die übrigen A b w e i c h u n g e n h i n w e i s e n , über 
welche nur sehr dürftige und vereinzelte A n g a b e n vorhanden sind. 

Die Variationen des Blühens. Das A l t e r , in welchem die Pflanze 
zu blühen und zu fruetif iciren beg innt , unterl iegt bei verschiedenen 
F o r m e n einer und derselben A r t bedeutenden S c h w a n k u n g e n , und die 
Unterschiede sind in dieser B e z i e h u n g manchmal so gross , dass sie 
bei manchen Var ia t i onen in den V o r d e r g r u n d treten. So gibt es be i 
spielsweise eine Varietät der gewöhnlichen W a l n u s s (Jug lans regia L . ) , 
welche J . ferti l is oder J . praeparturiens hört, genannt w i rd . Diese 
F o r m zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass sie sehr früh, etwa 
im dritten, j a manchmal selbst schon im zweiten Lebens jahre Früchte 
zu tragen beginnt. Ihre Früchte sind k l e i n , aber von z i eml i ch guter 
Qualität. D i e Pf lanze zeichnet sich durch z i e m l i c h schwachen W u c h s 
aus, so dass eine sehr aufmerksame Pf lege nothwenig ist, um von der
selben hochstämmige Bäume zu z i e h e n , denn sie hat die Eigenschaft 
sich zu verzweigen und auf j eden T r i e b eine rundl iche K r o n e zu b i ldend) 
Diese F o r m wurde u m das J a h r 1830 in der B a u m s c h u l e des H e r r n 
L o u i s C h a t e n a y in D o u e - la - Fontaine unter den Sämlingen der 
gewöhnlichen W a l n u s s gefunden u n d 1837 in den H a n d e l gebracht. 2 ) 
Sie vermehrt sich durch Samen u n d ist z ieml ich constant , wenn sie 
auch häufig F o r m e n l i e f e r t , die von der Mutterpf lanze mehr oder 
weniger abweichen und sich manchmal von der gewöhnlichen W a l 
nuss fast gar nicht unterscheiden. 

V o n vie len A r t e n sind Var ia t i onen bekannt, die dadurch vom 
T y p u s abweichen, dass sie während der ganzen D a u e r der V e g e t a t i o n s 
periode blühen. E i n e solche Varietät ist z. B . R o b i n i a P s e u d - A c a c i a 
var. semperflorens. Sie wurde 1862 von H e r r n D u r o u ss e t , Gärtner 
in G e n o u i l l y (Saöne-et-Loire), i n Gestalt eines einzigen E x e m p l a r s 
unter vielen tausenden Sämlingen der gewöhnlichen weissen A c a z i e 

1) Rev. hört 1882 p. 419—420. 
2) Nach Mo ui l i e f e r t (Mouill. Tr. des Arbres pag. 1188) wurde diese Form 

bei Anger im Jahre 1839 gefunden, doch scheint mir diese Angabe auf einen Irr
thum zu beruhen. 
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gefunden. Anfangs unterschied sich das Pflänzchen gar nicht von 
den anderen und wurde mit den anderen zweijährigen Bäumchen auf 
e inem ent lang der Strasse befindlichen D a m m gepflanzt. Z w e i Jahre 
später, d. h . im vierten Lebens jahr , blühte es auf und trat sofort 
durch seinen Blüthenreichthum u n d durch das ununterbrochene Blühen 
hervor . l) 1875 wurde diese Varietät in den H a n d e l gebracht. L e i d e r 
ist es nicht bekannt , wie sie sich bei der V e r m e h r u n g durch Samen 
verhält. 

E i n e ähnliche Varietät exist irt auch von der K i r s c h e . Dies ist 
Cerasus semperflorens oder P r u n u s ac ida K o c h . var. semperflorens. 2 ) 
Sie befindet sich schon längst in C u l t u r und ihre H e r k u n f t ist nicht 
bekannt. A u s den Samen dieser F o r m gingen nach C a r r i e r e 3 ) immer 
mannigfa l t ige Pflänzchen h e r v o r , manchmal auch so l che , die der 
Mutterpf lanze sehr g l i chen , aber doch nicht identisch waren. E i n e 
ähnliche Varietät der E r d b e e r e , F r a g a r i a semperflorens, kommt in 
den A l p e n im wi lden Zustande vor und g ing von dort in die C u l t u r 
über. Sambucus n igra var. semperflorens wurde zufällig in einem 
E x e m p l a r unter anderen Sträuchern in J a r d i n ' s Aec l imat isat ion (im 
B o i s de Boulogne bei P a r i s ) ge funden . 4 ) 

E i n e Varietät von Cyt isus nigr icans , 5 ) nämlich var. C a r l i e r i , ze ich
net sich durch folgende charakterist ische Eigentüml ichkei t aus. Ihre 
T r a u b e n lassen nach dem Abblühen an der Spitze wieder einen be
laubten Tr i eb entstehen, der auch neue Biüthen trägt, so dass das 
Blühen ununterbrochen den ganzen Sommer fortdauert. 6 ) Die E n t 
stehung dieser F o r m ist nicht bekannt . In der C u l l u r befindet sie 
sich seit etwa 4 0 — 5 0 J a h r e n und behält ihre Eigenthümlichkeiten 
bei V e r m e h r u n g durch S a m e n bei . 7 ) 

Unter den zahlre ichen Glox in iensor ten ist eine, G l o x i n i a remontant 
comtesse de Sachs (aus der G r u p p e crassifol ia erecta), dadurch charak-
teris irt , dass sie sofort nach Absch iuss der ersten Blüthe zum zweiten 
M a l zu blühen beginnt. Diese F o r m wurde 1897 durch einen Gärtner 
H . R o z e l e t im D e p . M a r n e i n einem E x e m p l a r unter den Sämlingen 

1) Rev. hört. 1870 pag-, 502; 1875 pag. 191 cum tab. chrow. 
2) D i p p e l , Laubh. v. III pag. G13. 
3) Rev. hört. 1877 pag. 51. 
4) Rev. hört. 1891 pag. 40. 
5) D i p p e l , Laubh. v. III pag. 676; Lembotropis nigricans Koch, Dendr. I 

pag. 21. 
6) Rev. bort. 1891 pag. 149. 
7) Rev. hört, 1892 pag. 27. 
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der G l o x i n i e gefunden. 1 ) Eben fa l l s i n der C u l t u r ist ein Varietät des 
Maiglöckchens, C o n v a l l a r i a majalis var . prol i f icans aus der typischen 
F o r m entstanden; sie zeichnet sich durch das Auf t re ten eines zweiten 
Blüthenstandes aus. D i e ganze Pflanze i s t grosswüchsig u n d erreicht 
manchmal eine Höhe von 40 cm. Ihre Blüthen sind grösser a l s d ie 
jenigen des typischen Maiglöckchens, haben aber einen fast immer 
atrophirten F r u c h t k n o t e n . - ) 

Ausserdem bi lden das verfrühte oder verspätete Aufblühen, die 
reichl iche oder dürftige B l ü t h e n e n t W i c k e l u n g u. a. m., als secundäres 
M e r k m a l nicht selten einen charakter is t ischen Z u g vie ler hetero
genetischer Var ia t i onen und Rassen , was s . Z. bei der Beschre ibung 
dieser l e t z t e r e n erwähnt wurde . 

Die Variationen der Früchte. Oben hatten w i r mehrmals G e 
legenheit , auf die Unterschiede in der F r u c h t h inzuwe i sen , w r e l c h e bei 
den heterogenetischen Rassen und V a r i a t i o n e n gegenüber der t y p i 
schen F o r m v o r k o m m e n . I n der C u l t u r exist ir t bekannt l i ch eine 
grosse A n z a h l von Varietäten, welche sich hauptsächlich durch ihre 
Früchte auszeichnen und dieser letzteren wegen cu l t iv i r t werden. 
U e b e r die H e r k u n f t a l ler dieser Varietäten finden sich in der L i t t e -
ratur meistens gar ke ine A n g a b e n . So sind u n s beispielsweise fast 
gar ke ine genauen Beobachtungen über die E n t s t e h u n g der V a r i a t i o n e n 
der G u r k e , der T o m a t e n , des spanischen P f e f f e r s , der E r b s e u . a. 
b e k a n n t , welche j a so zahlre ich u n d so sehr samenbeständig s ind. 
D i e Ursache davon l iegt wahrsche in l i ch d a r i n , dass einerseits diese 
Pf lanzen schon längst in die C u l t u r eingeführt w u r d e n , dass aber 
andrerseits die C u l t u r dieser Gemüsepflanzen sich in den Händen 
von L e u t e n bef indet , die i m A l l g e m e i n e n weniger geb i ldet und we
niger geneigt s ind, ihre Beobachtungen in der L i t t e r a t u r mi tzuthe i l en . 
I n B e z u g auf die Obstbäume wird die Sache noch d a d u r c h complic irt , 
dass die M e h r z a h l derselben, wie A e p f e l , B i r n e n , P f l a u m e n und w a h r 
scheinl i ch auch die R e b e , aus der K r e u z u n g mehrerer wi lder A r t e n 
hervorgegangen sind oder wenigstens, wTie e twa P f i r s i c h , M a n d e l u . a. , 
schon in uralten Ze i ten zahlreichen R a s s e n den U r s p r u n g gegeben 
hatten, die sich dann ununterbrochen unter e inander k r e u z t e n . Infolge 
dessen ist bei solchen F o r m e n die E r b l i c h k e i t so zerrüttet, dass jede 
Aussaat ebenso viele neue Varietäten, wie I n d i v i d u e n l ie fert . 3 ) 

1) Rev. hört. 1898 pag. 355. 
2) Rev. hört. 1890 pag. 27. 
3) S. darüber die Versuche D e c a i s n e ' s ( D e c a i s n e , Jard. fruit, v. I 

pag. 9—10). 
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D a b e i werden Aussaaten nur zum Z w e c k e der G e w i n n u n g 
neuer Sor ten g e m a c h t ; diese letzteren werden aber ausschliessl ich auf 
ungesch lecht l i chem W e g e vermehrt . U m den G r a d der E r b l i c h k e i t 
der gewonnenen M e r k m a l e kümmert sich sicher niemand, so dass man 
darüber n u r dürftige vereinzelte Beobachtungen findet. 

V i e l e Thatsachen zeigen aber, dass von denjenigen Obstbäumen, 
weiche s ich noch i n ihren ursprünglichen (samenbeständigen) S tamm
formen erhal ten haben, neue Var iat ionen eben auf heterogenetischem 
W e g e entstehen. So erhielt beispielsweise C a r r i e r e i m Jahre 1869 
aus den Samen der gewöhnlichen japanischen Quitte (Cydonia japonica 
P e r s . ) l ) eine interessante Varietät mit citronenähnliclien Früchten 
(Cydon ia e i t r ipomma) 2 ) . A u s den Samen der P r u n u s japonica T h u n b . 
wurde eine F o r m mit grösseren runden Früchten, die P r u n u s japonica 
s p h a e r i c a , erhal fen. 3 ) D ie oben erwähnte Jug lans fertil is entstand 
aus der gewöhnlichen W a l n u s s , und J u g l . regia B a r t h e r i a n a 4 ) wurde 
von H e r r n B a r t h e r e in einem Dor fe bei Toulouse (Haute Garonne) 
in einem E x e m p l a r unter typischen Bäumen gefunden und war wahr
scheinl ich ebenfal ls auf heterogenetischem W e g e entstanden. Diese 
letztere F o r m zeichnet sich durch ihre langen, e l l ipt ischen Nüsse von 
6 — 7 cm Länö*e u n d 3 cm im Durchmesser , mit dünner H a u t u n d wohl -
schmeckendem K e r n aus. S ie reproduc ir t ihre M e r k m a l e gut be i V e r 
m e h r u n g durch Samen . Diese Thatsachen lassen uns verxnuthen, dass i m 
Entstehungsprocess der Fruchtvar ia t i onen die Heterogenesis eine ebenso 
wichtige R o l l e spielt , wie bei der Ents tehung al ler Varietäten überhaupt. 

V I I I 
W i r haben in den vorhergehenden K a p i t e l n die verschiedenen 

Classen von V a r i a t i o n e n be trachte t , welche auf heterogene tischen* 
W e g e entstehen. A u s den gesammelten Thatsachen geht vor A l l e m 
hervor , dass die Heterogenesis gar nicht so selten vorkommt, wie man 
es g lauben möchte, und dass die Aeusserungen derselben z ieml i ch 
mannig fa l t i g s ind . U n t e r s u c h e n wir jetzt näher, gestützt auf alle be
kannten T h a t s a c h e n , die Entstehungsbedingungen und die charak
teristischen Züge Tüeses Vorganges . 

Das Wesen der Heterogenesis. Das typische B i l d der H e t e r o 
genesis besteht d a r i n , dass aus den Samen, die von normalen E x e m 
plaren i rgend einer A r t erhalten wurden , unter v ie len (Hunderten 

1) Chaenomeles japonica Lindl. — D i p p e l , Laubh. III pag. 400. 
2) Rev. hört. 1876 pag. 331; 1891 pag. 41. 
3) Rev. hört. 1859 pag, 147. 
4) Rev. hört. 1859 pag. 147. 

F l o r a , Egänzgsbd. 1901. 22 
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D a b e i werden Aussaaten nur zum Z w e c k e der G e w i n n u n g 
neuer Sor ten g e m a c h t ; diese letzteren werden aber ausschliessl ich auf 
ungesch lecht l i chem W e g e vermehrt . U m den G r a d der E r b l i c h k e i t 
der gewonnenen M e r k m a l e kümmert sich sicher niemand, so dass man 
darüber n u r dürftige vereinzelte Beobachtungen findet. 

V i e l e Thatsachen zeigen aber, dass von denjenigen Obstbäumen, 
weiche s ich noch i n ihren ursprünglichen (samenbeständigen) S tamm
formen erhal ten haben, neue Var iat ionen eben auf heterogenetischem 
W e g e entstehen. So erhielt beispielsweise C a r r i e r e i m Jahre 1869 
aus den Samen der gewöhnlichen japanischen Quitte (Cydonia japonica 
P e r s . ) l ) eine interessante Varietät mit citronenähnliclien Früchten 
(Cydon ia e i t r ipomma) 2 ) . A u s den Samen der P r u n u s japonica T h u n b . 
wurde eine F o r m mit grösseren runden Früchten, die P r u n u s japonica 
s p h a e r i c a , erhal fen. 3 ) D ie oben erwähnte Jug lans fertil is entstand 
aus der gewöhnlichen W a l n u s s , und J u g l . regia B a r t h e r i a n a 4 ) wurde 
von H e r r n B a r t h e r e in einem Dor fe bei Toulouse (Haute Garonne) 
in einem E x e m p l a r unter typischen Bäumen gefunden und war wahr
scheinl ich ebenfal ls auf heterogenetischem W e g e entstanden. Diese 
letztere F o r m zeichnet sich durch ihre langen, e l l ipt ischen Nüsse von 
6 — 7 cm Länö*e u n d 3 cm im Durchmesser , mit dünner H a u t u n d wohl -
schmeckendem K e r n aus. S ie reproduc ir t ihre M e r k m a l e gut be i V e r 
m e h r u n g durch Samen . Diese Thatsachen lassen uns verxnuthen, dass i m 
Entstehungsprocess der Fruchtvar ia t i onen die Heterogenesis eine ebenso 
wichtige R o l l e spielt , wie bei der Ents tehung al ler Varietäten überhaupt. 

V I I I 
W i r haben in den vorhergehenden K a p i t e l n die verschiedenen 

Classen von V a r i a t i o n e n be trachte t , welche auf heterogene tischen* 
W e g e entstehen. A u s den gesammelten Thatsachen geht vor A l l e m 
hervor , dass die Heterogenesis gar nicht so selten vorkommt, wie man 
es g lauben möchte, und dass die Aeusserungen derselben z ieml i ch 
mannig fa l t i g s ind . U n t e r s u c h e n wir jetzt näher, gestützt auf alle be
kannten T h a t s a c h e n , die Entstehungsbedingungen und die charak
teristischen Züge Tüeses Vorganges . 

Das Wesen der Heterogenesis. Das typische B i l d der H e t e r o 
genesis besteht d a r i n , dass aus den Samen, die von normalen E x e m 
plaren i rgend einer A r t erhalten wurden , unter v ie len (Hunderten 

1) Chaenomeles japonica Lindl. — D i p p e l , Laubh. III pag. 400. 
2) Rev. hört. 1876 pag. 331; 1891 pag. 41. 
3) Rev. hört. 1859 pag, 147. 
4) Rev. hört. 1859 pag. 147. 

F l o r a , Egänzgsbd. 1901. 22 
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und Tausenden) Sämlingen i rgend ein I n d i v i d u u m erscheint, welches 
sich in diesem oder jenem M e r k m a l , manchmal aber in einer ganzen 
R e i h e solcher M e r k m a l e , von a l len anderen I n d i v i d u e n stark unter
scheidet. E i n solches E x e m p l a r stellt eine heterogenetische Variat ion 
dar und seine charakter ist ischen M e r k m a l e können als heterogenetische 
bezeichnet werden. N a c h d e m es ausgewachsen ist , erzeugt es eine 
Nachkommenschaft , welche seine Eigentüml ichkei ten ganz oder t e i l 
weise erbt und gibt somit einer heterogenetischen Rasse den Ursprung . 

Die E i g e n t ü m l i c h k e i t e n der heterogenetischen Merkmale. U n i 
die heterogenetischen Var ia t i onen nicht mit ind iv idue l l en und anderen, 
bei den Organismen vorkommenden Veränderungen zu verwechseln, 
muss m a n Fo lgendes beachten : die heterogenetischen M e r k m a l e stellen 
immer mehr oder weniger bedeutende A b w e i c h u n g e n dar, während 
die ind iv idue l len s ich durch geringfügige u n d w e n i g auffallende 
Dif ferenzen auszeichnen. F r e i l i c h kann diese Def in i t i on nicht als 
genau gelten, denn der Begr i f f der grösseren und k le ineren M e r k m a l e 
ist ein sehr re lat iver . A b e r auch ein anderer wesentl icher Z u g kann 
angegeben werden. D i e ind iv idue l l e P h y s i o g n o m i e eines jeden I n 
dividuums w i r d durch die Combinat ion geringfügiger M e r k m a l e ge
bildet, welche sich sämmtlich be i sehr vie len I n d i v i d u e n derselben 
Rasse , aber i n etwas verschiedener G r u p p i r u n g wiederf inden. Daher 
w i r d sich unter normalen B e d i n g u n g e n , d. h. bei A u s b l e i b e n von 
H y b r i d a t i o n und Heterogenes is , zwar e in jedes I n d i v i d u u m der ge
gebenen Rasse von jedem anderen etwas unterscheiden, keines von 
ihnen wi rd aber aus der Masse der übrigen hervortreten . B e i der 
Heterogenesis aber ist dies letztere der F a l l . I r g e n d ein E x e m p l a r 
unterscheidet sich von al len anderen durch das A u f t r e t e n solcher E i g e n 
schaften oder M e r k m a l e , die den typischen V e r t r e t e r n der betreffenden 
Rasse vollständig fehlen. I n wenigen W o r t e n k a n n dieser Unterschied 
fulgendermaassen formul irt w e r d e n : alle ind iv idue l l en Var ia t i onen bleiben 
innerhalb der G r e n z e n des T y p u s , die heterogenetischen dagegen treten 
aus diesen Grenzen heraus u n d bilden eine D u r c h b r e c h u n g des T y p u s . 

W i e die heterogenetischen, so sind auch die * ind iv idue l l en A b 
weichungen von den Modif ikat ionen zu unterscheiden, d. h . von solchen 
äusseren Veränderungen des Organismus, welche in directer Abhängig
ke i t von den äusseren B e d i n g u n g e n , wie Bodenar t , F e u c h t i g k e i t , B e 
leuchtung , dichte oder dünne A u s s a a t u . s. w. stehen. H i e r a n 
schliessen sich auch die Veränderungen, die durch Qualität u n d A l t e r 
der Samen bedingt werden. A l l e derartige A b w e i c h u n g e n sind von 
den V a r i a t i o n e n anderer A r t leicht z u unterscheiden. Ers tens er-
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strecken sie sich hauptsächlich auf die Dimens ionen der Organe und 
nicht auf ihre specifischen M e r k m a l e ; zweitens umfassen sie i n der 
R e g e l al le E x e m p l a r e , die s ich unter den gegebenen Bed ingungen 
entwicke ln und nicht bloss einzelne I n d i v i d u e n ; und drittens sind diese 
Veränderungen in einem höheren oder ger ingeren Grade ausgesprochen 
je nach der Intensität des entsprechenden Factors . W e n n beispiels
weise irgend eine F o r m im. Schatten einen längeren Stengel und eine 
geringere A n z a h l , dafür aber grösserer Blätter entwicke l t , so sind bei 
e inem geringeren Grade der Beschat tung dieselben M e r k m a l e in einem 
schwächeren Grade ausgebildet. U n d wenn aus alten Samen (etwa 
achtjährigen Gurkensamen) schwächere, aber früher und re ichl icher 
blühende Pf lanzen hervorgehen, so werden wir aus etwas weniger 
a l ten Samen (etwa aus vierjährigen) etwas stärkere, aber auch etwas 
später blühende Pf lanzen erhalten, d. h . solche, die sich den aus 
fr ischen Samen gezogenen E x e m p l a r e n nähern. Infoige dieser A b 
stufungen ist es gewöhnlich leicht, die Ursache dieser Veränderungen, 
die wir als Modif ikationen bezeichnen, schon durch einfache Beobachtung 
z u constatiren, ausserdem aber auch auf exper imente l lem W e g e nach
zuweisen . E n d l i c h werden al le derartigen Veränderungen nicht vererbt. 

E s gibt noch eine K l a s s e von Veränderungen, die man s i reng 
unterscheiden muss, um den wahren S i n n der E r s c h e i n u n g e n nicht 
zu verkenn en, das s ind die H y b r i d e n . D i e Samen, die der Züchter 
aussäet und die er von typischen P f lanzen gesammelt hat, s ind nicht 
selten von gemischter H e r k u n f t , infolge des Transportes von P o l l e n 
einer anderen nahestehenden A r t durch Insekten, oder durch den 
W i n d . D a n n bemerkt man in der Aussaat unter den typischen 
P f lanzen E x e m p l a r e , die mehr oder weniger erhebl ich vom T y p u s ab
weichen, die aber nicht heterogenetischen Ursprungs sind. 

Fo lgende A n h a l t s p u n k t e gestatten uns den hybriden U r s p r u n g der 
A b w e i c h u n g e n zu constatiren. Erstens gehen, wenn eine hybride 
Bestäubung der Blüthen w i r k l i c h stattgefunden hat, aus den Samen 
immer mehrere oder sogar z i eml i ch viele H y b r i d e n hervor. Selten 
und nur ausnahmsweise erhält man i n solchen Fällen nur ein E x e m 
plar des betreffenden Bastards . W e n n ferner die abweichenden E x e m 
plare ihren U r s p r u n g w i r k l i c h einer K r e u z u n g verdanken , so stellen 
sie i n ihren M e r k m a l e n das M i t t e l zwischen den beiden E l t e r n dar, 
d. h . der Mutterar t einerseits und der jenigen, die den P o l l e n geliefert 
hat, andrerseits. E s muss folgl ich entschieden werden , welcher A r t 
s ich die erhaltenen A b w e i c h u n g e n nähern und ob die betreffende 
A r t s ich irgendwo in der Nähe befindet. B e i Gegenwart dieser B e -

22* 
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dingungen hat man vol len G r u n d , einen hybr iden U r s p r u n g der er
haltenen V a r i a t i o n e n zu vermuthen . 

E s k a n n aber auch v o r k o m m e n , dass aus den Samen eine z iem
l i ch bunte Nachkommenschaf t hervorgeht , in welcher sieb viele m a n n i g 
faltige A b w e i c h u n g e n von der typischen F o r m finden. Solche T h a t 
sachen wurden u n d werden nicht selten beobachtet, aber nur dann, 
wenn die Samen von noch nicht gefestigten F o r m e n hybr iden oder 
heterogenetischen Ursprungs e ingesammelt worden sind. D i e O s c i l l a -
tionen der M e r k m a l e erfolgen dabei immer innerhalb gewisser enger 
G r e n z e n , die im F a l l e der H y b r i d a t i o n durch die M e r k m a l e der 
E l t e r n f o r m e n , im F a l l e heterogenetischer Ents tehung durch die M e r k 
male des T y p u s oder der Varietät bestimmt werden. Gefestigte 
Rassen dagegen, welchen U r s p r u n g s sie auch sein mögen, geben nie 
mals eine solche gemischte Nachkommenschaf t . 

U m also die E r s c h e i n u n g der Heterogenesis in ihrer ungetrübten 
F o r m zu beobachten, muss man sie unter der Nachkommenschaf t 
reiner, d. h . nicht hybr ider , und normaler , d. h . in ihren M e r k m a l e n 
gefestigter A r t e n suchen, dabei unter Umständen, die die Möglich
ke i t einer H y b r i d a t i o n ausschliessen. Samen, die von solchen P f lanzen 
erhalten werden , l iefern gewöhnlich eine vo l lkommen gle ichart ige 
Nachkommenschaft , die ihren E l t e r n vo l lkommen ähnlich ist. Häufig 
vergehen viele J a h r e , j a selbst Jahrzehnte , ohne dass in der alljähr
l ich gemachten Aussaat i rgend welche A b w e i c h u n g e n entstünden. 
M a n c h m a l aber entsteht ganz unvermuthet unter der g le ichart igen 
Nachkommenschaft eine heterogenetische V a r i a t i o n . In den hybr iden 
Generat ionen beobachten w i r im A l l g e m e i n e n eine sehr bunte N a c h 
kommenschaft , welche i n ihren M e r k m a l e n zwischen denjenigen der 
E l t e r n schwankt. I rgend welche neue Züge , die diesen letzteren 
fehlen, entstehen aber auch hier ebenso unvermuthet wie bei den 
reinen A r t e n , nämlich bei i r g e n d einem einzigen E x e m p l a r , das somit 
von a l len übrigen, mit denen es gle icher H e r k u n f t ist, abweicht . 

Die Seltenheit der Erscheinung. W e n n auch im A l l g e m e i n e n 
z iemlich viele Fälle von Heterogenesis bekannt s ind, so bi ldet sie doch 
für jede einzelne A r t eine äusserst seltene E r s c h e i n u n g . V i e l e P f l a n z e n , 
die in grossen Mengen gepflanzt und i m m e r durch Samen reproduc ir t 
werden, l iefern im L a u f e von J a h r z e h n t e n ke ine V a r i a t i o n e n . So 
wurde E r y t h r i n a cr is ta g a l l i 1771 in die C u l t u r eingeführt, die erste 
Varietät wurde aber von ihr erst 1844 erhalten. B e g o n i a semper-
florens, die 1829 i n die C u l t u r eingeführt wurde , lieferte erst z u E n d e 
der 70er J a h r e , also fast 50 Jahre später, die erste, durch rosarothe 
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Blüthen ausgezeichnete Varietät. N a c h weiteren 10 J a h r e n lieferte 
diese letztere eine V a r i a t i o n mit rothen Blüthen und ausserdem wurde 
eine kleinwüchsige F o r m e r h a l t e n ; die K r e u z u n g dieser F o r m e n 
lieferte dann noch mehrere Varietäten, die sich durch verschiedene 
Co inb inat ion derselben M e r k m a l e unterscheiden. Crarnbe mar i t ima 
lieferte während mehr als fünfzigjähriger C u l t u r keine V a r i a t i o n e n . 
F r e i l i c h beg innen andere P f l a n z e n sehr ba ld zu var i i r en , manchmal 
schon in d e n ersten J a h r e n der C u l t u r , solche Fälle s ind aber z ieml ich 
selten. J e n e Unmasse von Varietäten aber, die von manchen A r t e n 
in wenigen J a h r e n ihrer C u l t u r erhalten wird , verdankt ihren U r s p r u n g 
nicht der Heterogenes is , sondern der H y b r i d a t i o n mit anderen A r t e n . 
N i chts ist le ichter als von zwe i naheverwandten A r t e n eine ganze 
R e i h e von C u l t u r v a r i a t i o n e n zu erhalten, bei denen die M e r k m a l e 
der Stammarten in der mannigfachsten Weise combinirt s ind. Neue 
M e r k m a l e aber, die den Stammarten nicht z u k o m m e n , entstehen auch 
in solchen H y b r i d a t i o n s c y k l e n fast ebenso selten wie von re inen A r t e n . 

W e n n wir die A b w e i c h u n g e n verschiedener A r t im E i n z e l n e n be
trachten, werden wir l inden , dass die einen von ihnen seltener, die 
anderen häufiger v o r k o m m e n . D i e partiel le Chlorose k o m m t , wie es 
scheint, bei Sämlingen einiger Holzp f lanzeu z ieml i ch häufig vor. 
Häufig wird auch die U m w a n d l u n g der einen oder anderen K r o n e n 
farbe i n weiss oder wenigstens eine Veränderung der Nuancen der 
Blüthenfärbung beobachtet. D i e Füllung der Blüthen wird als eine 
der gewöhnlichsten Veränderungen der Pf lanzen im Culturzustande 
betrachtet, um aber die w i r k l i c h e Häufigkeit dieser gewöhnlichsten 
E r s c h e i n u n g genauer zu beurthei len , mögen folgende A n g a b e n mit -
gethei lt werden. D ie P e t u n i e n werden in den Gärten seit den 20er 
J a h r e n des zur N e i g e gehenden Jahrhunder t cu l t iv i r t , gefüllte P e t u n i e n 
wurden aber erst 1853 erhalten. Cyc lamen persieum findet sich seit 
1731. In C u l t u r ; gefüllte Blüthen wurden bei i h m erst in den 50er 
J a h r e n in G e n t u n d i m J a h r e 1875 in W a r s c h a u beobachtet. Ipomaea 
p u r p u r e a ex is t i r t in den Gärten seit dem X V I I . J a h r h u n d e r t ; gefüllte 
Blüthen werden aber bei ihr erst 1845 in P a r i s und dann wieder 
1895 bemerkt . F r e i l i c h w i r d N i e m a n d wagen zu behaupten, dass 
ausser den registr irten Fällen bei diesen P f lanzen nicht noch andere 
Var ia t i onen mi t gefüllten Blüthen entstanden waren , die von den 
Gärtnern nicht beachtet wurden . M a n muss aber i m m e r h i n beachten 
in wie grossen M e n g e n diese P f l a n z e n i n den grossen Gärtnereien 
aus Samen gezogen werden u n d mit welcher Sorgfalt die Züchter 
jede N e u i g k e i t heraussuchen, u m den G r a d der Seltenheit auch dieser 
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so gewöhnlichen Var ia t i onen r i cht ig zu beurthe i len . V o n den übrigen 
Var ia t i onen aber wurden die meisten, j a r i cht iger gesagt, fast alle nur 
je e inmal in den A n n a l e n der Wissenschaft verzeichnet . So wird die 
gewöhnliche weisse A c a z i e (Robin ia Pseudacacia) seit der Mit te des 
X V I I . Jahrhunderts i n grosser Menge aus Samen g e z o g e n ; aber bis 
1858 bemerkte N i e m a n d bei dieser A r t rosarothe Blüthen und doch 
ist dies ein M e r k m a l , welches nicht nur einem Gärtner, sondern auch 
jedem gewöhnlichen Sterb l i chen nicht entgangen wäre. Ebenso hatte 
trotz den umfangre ichen Aussaaten der Erdbeere n i e m a n d ausser 
D u c h e s n e weder vor noch nach ihm eine E r d b e e r e mi t einfachen 
Blättern gefunden. 1 ) Ist nun i rgend eine F o r m erhalten worden , so 
bleibt sie bestehen, vermehrt sich und wird nicht selten ganz ge
wöhnlich. M a n muss aber nicht vergessen, dass ihre E n t s t e h u n g doch 
sozusagen ein ungewöhnliches Ere ign i s s gewesen ist u n d möglicher
weise eine e inz ig in ihrer A r t dastehende, n icht m e h r eingetretene 
Thatsache bi ldete. 

W e n n man auch von e inigen V a r i a t i o n e n sagen hört, sie seien 
zu wiederholten M a l e n entstanden, so muss man dabei doch nicht 
g lauben , es sei zum zweiten M a l eine mit der früher schon bekannt 
gewesenen vo l lkommen identische F o r m entstanden. I n W i r k l i c h k e i t 
k a n n in solchen Fällen nur vom wiederholten A u f t r e t e n eines gewissen 
M e r k m a l s bei einer der F o r m e n der betreffenden A r t , n icht aber von 
einem zweimal igen Ersche inen einer best immten F o r m die R e d e sein. 
Selbst in dem F a l l e , w e n n gleichart ige A b w e i c h u n g e n von i rgend 
einer z i eml i ch constanten A r t stattfinden, w i r d eine genaue U n t e r 
suchung entweder im Intensitätsgrade des H a u p t m e r k m a l s oder in den 
nebensächlichen Eigenschaften manche geringfügige Züge entdecken , 
welche die Varietät zu unterscheiden gestatten, wie das z. B . bei 
den purpurnen V a r i a t i o n e n von P r u n u s cerasifera der F a l l ist, von 
denen die eine in P e r s i e n , die andere in Deutschland entstanden ist. 
In der M e h r z a h l der Fälle, in denen es sich um die wiederholte E n t 
stehung einer g le ichart igen V a r i a t i o n handelt , entsteht die zweite von 
einer ganz anderen Varietät, die aber zu derselben A r t gehört. D iese 
Thatsache verdient vom wissenschaftl ichen S t a n d p u n k t aus einige 
B e a c h t u n g , vom gärtnerischen aber ist sie be langlos , denn ist ein 

1) Yon einer der grossfrüchtigen Erdbeeren, nämlich Fraisier docteur Nicaise, 
wurde einmal in den 60er Jahren eine ähnliche einblättrige Form in V i l m o r i n's 
Gärtnerei erhalten. (Rev. hört. 1867 pag. 222.) Es ist aber nicht bekannt, ob 
sie selbständig, oder durch Kreuzung mit Fragaria monophylla D u c h e s n e ' s ent
standen sei; letzteres scheint mir wahrscheinlicher. 
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gewisses M e r k m a l bei einer Varietät aufgetreten, so w i r d dasselbe 
durch K r e u z u n g mit anderen auf al le Varietäten übertragen. E s 
genügte bloss eine l i lafarbige Pe tun ie mit gefüllten Blüthen zu erhalten, 
um in kurzer Zeit gefüllte Petunien in al len damals bei diesen Pf lanzen 
bekannten Blüthenfarben zu erhalten. Ebenso genügte es, ein E x e m 
plar einer Petunie mit gezähnten Kronblättern zu ziehen, u m dieses 
M e r k m a l sehr bald in Oombiuat ion mit a l len Blüthenfärbungen u n d 
mit a l l en anderen M e r k m a l e n der verschiedenen Sorten des betreffen
den Formenkre ises zu erhalten . 

A u s s e r d e m ist noch zu bemerken , dass ein wiederholtes Auftreten 
g le ichart iger Var ia t i onen , wenn es auch zweifellos in der N a t u r statt
findet, doch lange nicht so häufig vorkommt, wie man es nach den 
M i t t h e i l u n g e n der Garten journale g lauben könnte. I n al len Fällen, 
wo es sich um das Neuauftreten einer V a r i a t i o n handelt , die mit 
einer bereits existirenden identisch ist, müssen streng die F r a g e n 
untersucht w e r d e n : 1. woher die Samen bezogen wurden, aus denen 
die neue Var iat ion hervorg ing , 2. ob nicht die bereits bekannte F o r m 
irgendwo in der Nähe, sei es in demselben Garten oder in einem 
benachbarten, gewachsen sei , und ob nicht ihr P o l l e n auf die Mutter 
pflanze der neuen V a r i a t i o n übertragen worden sein konnte. U n d 
sind diese, Fragen nicht erörtert oder nicht genügend aufgeklärt, so 
sind wir berechtigt, die mitgethei l ten Thatsachen anzuzwei fe ln und 
sie nicht durch Heterogenesis , sondern eher durch die Möglichkeit 
einer hybr iden Bestäubung zu erklären. N i c h t selten braucht nur 
i rgend eine originel le Varietät zu erscheinen, da hört man von ver
schiedenen Gärtnern Erklärungen, auch sie hätten dieselbe F o r m und 
dazu noch ein J a h r oder zwei J a h r e früher erhalten. Solchen M i t 
thei lungen gegenüber muss man immer misstrauisch sein, falls sie nicht 
von einer Beschre ibung begleitet s ind, weiche uns über Entstehungs
weise und Stammform der betreffenden Var ia t i on belehren, oder nicht 
durch das Zeugniss irgend einer Autorität bestätigt werden. 

Z u m Schlüsse muss noch eine F r a g e berührt werden, ob nämlich 
die heterogenetischen V a r i a t i o n e n immer ursprünglich nur in einem 
E x e m p l a r erscheinen, oder ob sie auch in mehreren auf e inmal auf
treten können. D a r a u f ist Fo lgendes zu antwor ten : In al len Fällen, 
in denen uns genaue und zuverlässige Beobachtungen vorl iegen, ist 
i m m e r von einem einzigen, von a l len übrigen abweichenden Ind iv iduum 
die Rede. Dies ist eine so a l lgemeine R e g e l , dass die Z a h l der 
Individuen gewöhnlich auch gar nicht erwähnt w i r d , sondern in al len 
Fällen, wo von einer neuen Varietät berichtet w i r d , immer als selbst-
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verständlich vorausgesetzt w i r d , dieselbe sei in e inem E x e m p l a r 
erhalten worden, welches auch die B e z e i c h n u n g „Originalexemplar u 

für immer behält. M a n c h m a l aber w i r d über e in gle ichzei t iges E r 
scheinen zweier , dreier oder selbst einer grösseren Z a h l von I n d i 
v iduen berichtet. A l l e derartigen Berichte sind aber sehr zweifelhaft. 
Sie lassen uns i m m e r eines von beiden vermuthen : entweder haben 
wir einen H y b r i d vor uns, oder, wenn das nicht anzunehmen ist , 
dann hat v ie l l e i cht das heterogenetische A u f t r e t e n dieser V a r i a t i o n 
schon u m eine Generat ion früher stattgefunden u n d ist damals unbeachtet 
gebl ieben. Jedenfal ls sind mir entschieden ke ine genauen und V e r 
trauen erweckenden Beobachtungen bekannt , durch welche das E r 
scheinen i rgend einer heterogenetischen V a r i a t i o n i n mehr als einem 
E x e m p l a r g le i chze i t ig bewiesen würde. 

Die äusseren Bedingungen der Heterogenesis. E s fragt sich 
n u n , welche F a c t o r e n bedingen das heterogenetische E r s c h e i n e n neuer 
F o r m e n ? D a r a u f ist vorläufig nur die einzige A n t w o r t zu geben, 
dass nämlich die Ursache der Heterogenesis n icht in den äusseren 
E n t w i c k e l u n g s b e d i n g u n g e n enthalten ist. E s ist auch nicht möglich, 
eine unmitte lbare E i n w i r k u n g i rgend welcher äusseren F a c t o r e n auf 
diese E r s c h e i n u n g anzunehmen. Müssten doch diese F a c t o r e n ihre 
W i r k u n g auf al le oder wenigstens auf die M e h r z a h l der I n d i v i d u e n 
ausüben. I n W i r k l i c h k e i t aber kommt unter einer ungeheueren Z a h l 
v o n Ind iv iduen , unter H u n d e r t e n und Tausenden, die zusammen unter 
völlig g le ichen B e d i n g u n g e n wachsen, nur bei i r g e n d e inem plötzlich 
eine heterogenetische V a r i a t i o n vor. E s ist e in leuchtend , dass man 
nicht i n den äusseren B e d i n g u n g e n die Ursachen dieser E r s c h e i n u n g 
zu suchen hat, dass es sich dabei u m i rgend welche innere Processe 
handelt , u m irgend welche Veränderungen der E i z e l l e , von deren 
W e s e n wir uns übrigens noch gar keinen Begr i f f m a c h e n können. 

S ind aber die äusseren B e d i n g u n g e n nicht als u n m i t t e l b a r e Ursache 
der Heterogenesis aufzufassen, so können sie doch j eden fa l l s die R o l l e 
eines prädisponirenden E lements spielen. I n diesem P u n k t e st immen 
die An s i ch t en fast al ler Gärtner und Züchter überein. S ie nehmen 
namentl ich a n , dass zur E n t s t e h u n g heterogenetischer V a r i a t i o n e n 
folgende Umstände wesent l ich be i t ragen : 

1. eine Veränderung der Ex i s t enzbed ingungen , 
2. die Cul turbed ingungen , 
3. wiederholte Aussaat in möglichst grossem Maassstabe . 
A u f die B e d e u t u n g des Wechse l s i n den E x i s t e n z b e d i n g u n g e n 

weisen viele Gärtner h in . E i n e Veran lassung zu dieser M e i n u n g gaben 
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die Beobachtungen an vie len P f lanzen , welche, in die C u l t u r eingeführt, 
sehr b a l d zu v a r i i r e n begannen. Diese Schlussfo lgerung ist aber zu 
e inse i t ig , denn es wird dabei vorausgesetzt, dass die Pf lanzen im wi lden 
Zustande gar nicht oder nur sehr wenig var i i ren . Genauere B e o b 
achtungen lehren j edoch , dass auch die w i l d wachsenden Pf lanzen sehr 
häufig A b w e i c h u n g e n l i e f e r n ; der Untersch ied besteht aber bloss darin , 
dass diese A b w e i c h u n g e n der wi lden Pf lanzen gewöhnlich aussterben, 
während solche i n der C u l t u r aufgezeichnet und erhalten werden. 
A u s s e r d e m sind einige Pf lanzen bekannt , welche nach Einführung in 
die C u l t u r während mehrerer Jahrzehnte fast gar nicht var i i r ten , dann 
aber plötzlich bedeutende A b w e i c h u n g e n l i e f e r ten , so z. B. P r i m u l a 
sinensis, C y c l a m e n persieum u. a. m. H i e r hatte fo lgl ich die Verän
derung der E x i s t e n z b e d i n g u n g e n , die mit einem Uebergang aus dem 
wi lden i n den Cul turzus tand verbunden w a r , ke inen Einf luss auf die 
Variabilität der Pf lanze gehabt ; die V a r i a t i o n e n begannen aber auf
z u t r e t e n , nachdem sich die Pf lanze bereits viele Jahre in demselben 
Cul turzustande befunden hatte. 

W a s den Einf luss anderer F a c t o r e n derselben Kategor i e anbetrifft, 
so z. B . der Veränderung des Bodens , der T e m p e r a t u r , Feucht igke i t 
u . s. w . , so fand i ch in der gärtnerischen L i t t e r a t u r keine diesbezüg
l i chen A n g a b e n . D a b e i s ind doch in der C u l t u r die Lebensbed ing 
ungen a l ler P f l a n z e n mehr oder weniger g l e i c h ; specielle darauf ge
richtete E x p e r i m e n t e s ind aber meines Wissens nicht angestellt worden. 
In der freien N a t u r bieten die E x i s t e n z b e d i n g u n g e n eine ungeheure 
M a n n i g f a l t i g k e i t dar, und der Einf luss dieser M a n n i g f a l t i g k e i t auf die 
Variabilität wird von sehr vielen F o r s c h e r n a n e r k a n n t , wenn auch 
hier zu G u n s t e n dieser A n s c h a u u n g keine zwingenden Thatsachen dar
gebracht wurden. Jedenfal ls haben wir .bezüglich der Cuiturpf ianzen 
keinen G r u n d , den Einf luss einer Veränderung in den Lebensbedingungen 
zur Erklärung des Auftretens heterogenetischer V a r i a t i o n heranzuziehen. 

D e n C u l t u r b e d i n g u n g e n , namentl ich aber dem fruchtbaren B o d e n , 
dem ausgiebigen Bewässern und häufigen Verp f lanzen wird mit Rück
sicht auf die G e w i n n u n g neuer Varietäten von a l len Gärtnern, die 
s ich darüber äussern, ein immenser Einfluss zugeschrieben. D i e Züchter 
nehmen an, eine re ichl iche Ernährung während einiger Generat ionen 
erzeuge g le i chsam einen Ueberschuss an L e b e n s e n e r g i e , welche sich 
i n der B i l d u n g neuer V a r i a t i o n e n äussert. Diese A n s c h a u u n g hat 
meiner A n s i c h t n a c h gute Gründe, doch muss i ch hier auf einige 
Se i ten dieser F r a g e hinweisen, welche es v ie l le icht bedingen, dass die 
Gärtner die B e d e u t u n g dieses Fac tors überschätzen. Erstens findet 
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reichl iche Ernährung immer nur bei sorgfältiger C u l t u r statt ; eine solche 
setzt aber eine gewisse Sorgfalt und A u f m e r k s a m k e i t von Seiten des 
Züchters voraus, der dabei alle auftretenden A b w e i c h u n g e n aufzeichnet. 
Schlechte Ernährung, schlechte C u l t u r ist gewöhnlich das Resul tat der 
Fahrlässigkeit des Gärtners, bei welcher die auftretenden V a r i a t i o n e n 
auch unbemerkt bleiben können. Zweitens erzeugt die re i ch l i che E r 
nährung schon an und für sich eine R e i h e von Veränderungen in der 
Pflanze und dabei immer in einer für den Gärtner erwünschten R i c h 
tung. D i e Pf lanze w i r d grösser und schöner, die Blätter saftiger und 
glänzender, die Blüthen grösser. Solche Modif icat ionen werden sogar 
häufig wie neue Sorten mit N a m e n bezeichnet, was übrigens bloss u n 
erfahrene oder gewissenlose Züchter zu thun pflegen, w e i l j a der
artige Veränderungen einfach Modi f icat ionen s i n d , die sich n icht ver
erben und mit der B i l d u n g neuer Rassen nichts zu thun haben. 
Drittens verlangt eine so weit verbreitete und von den Gärtnern 
geschätzte A b w e i c h u n g , wie die Füllung der Blüthen, ihrer N a t u r 
nach nothwendigerweise eine re ichl i che Ernährung, wenn sie a u c h auf 
dem Boden der Heterogenesis entsteht. V ier tens zeichnen sich viele 
neu entstehende heterogenetische V a r i a t i o n e n d u r c h Schwächlichkeit 
und k le inen W u c h s a u s , weshalb sie bei schlechter Ernährung zu 
G r u n d e gehen können, ohne die Blüthe erreicht oder S a m e n erzeugt 
zu haben, während sie bei sorgfältigerer Pflege Früchte t ragen . 411c 
diese A n g a b e n zeigen zur Genüge, w a r u m alle Gärtner von der hohen 
B e d e u t u n g der guten Cu l turbed ingungen für die G e w i n n u n g neuer 
Varietäten tief überzeugt sind. Inwie fern aber diese gute C u l t u r den 
e igent l ichen V o r g a n g des Auftretens heterogenetischer V a r i a t i o n e n 
beeinflusst, bleibt immer noch wenig aufgeklärt. 

W a s endl ich den letzten F a c t o r anbelangt , d. h . die w iederho l te 
A u s s a a t , so braucht man darüber nicht v ie l W o r t e zu ver l i e ren . 
Streng genommen dürfte er auch gar nicht in die R e i h e der die 
Heterogenesis begünstigenden B e d i n g u n g e n aufgenommen werden , 
denn es ist j a selbstverständlich, dass je häufiger u n d i n je grösserer 
M e n g e irgend eine Pf lanze gesät w i r d , desto grösser die W a h r s c h e i n 
l i chke i t w i r d , eine A b w e i c h u n g zu e r h a l t e n , ähnlich wie i n e iner 
Lot ter i e einer u m so mehr Auss i cht auf G e w i n n h a t , j e m e h r Loose 
er gekauft hat. D i e Thatsache a b e r , dass gerade die häufige und 
umfangreiche Aussaat von al len Koryphäen der Gärtnerei, wie V i l 
m o r i n , D e c a i s n e , P o i t e a u , V e r l o t , C a r r i e r e , mit beson
derem N a c h d r u c k betont w i r d , dass die erfolgreiche G e w i n n u n g neuer 
F o r m e n so oft durch den grossen U m f a n g der C u l t u r e n erklärt w i r d , 
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weist am besten auf die Unabhängigkeit der E r s c h e i n u n g der H e t e 
rogenesis vom Menschen und auf die Ohnmacht a l ler übrigen Factoren 
h in , die die W a h r s c h e i n l i c h k e i t der G e w i n n u n g heterogenetischer F o r 
men nicht bedeutend zu erhöhen vermögen. 

Die Richtungen der Variabilität. W i r haben oben alle H a u p t 
riehtungen der Variabilität aufgezählt, in denen die heterogenetischen 
A b w e i c h u n g e n bei den in C u l t u r befindlichen Pf lanzen stattfinden. Z u 
denselben müssen noch jene A b w e i c h u n g e n hinzugefügt werden, welche 
i ch als nebensächliche M e r k m a l e heterogenetischer Var ia t i onen er
wähnt, aber nicht speciel ler betrachtet habe, wie z. I i . die grössere 
oder geringere W i d e r s t a n d s k r a f t gegen Kälte oder T r o c k e n h e i t , das 
frühere oder spätere Aufblühen, reichl ichere oder kargere Blüthen-
b i ldung , das Ersche inen von grösseren oder k l e ineren , von riechenden 
oder geruchlosen Blüthen, die Verfärbung des Stengels u. s. w. B e 
rücksichtigt man ferner jene Culturvarietäten, über deren Ents tehung 
ke ine genauen. A n g a b e n vor l iegen , welche aber, wie man - vermuthen 
k a n n , ebenfalls auf heterogenetischem W e g e entstanden sind (so z. B . 
die gefüllten angespornten Aqui l eg ien ) , wo ist es leicht zum Schluss 
zu gelangen, dass die P f lanzen fast nach a l len möglichen R i ch tungen 
heterogenetische V a r i a t i o n zu l i e fern vermögen. 

Betrachtet man diese A b w e i c h u n g e n vom Standpunkt der w a h r 
scheinlichen A b s t a m m u n g der betreffenden A r t , so kann man die einen 
V a r i a t i o n e n für regressive, d. h . für A eusserungen dos A t a v i s m u s 
halten, die mdere/a dagegen für progressiv , und andere wieder können 
vom Standpunkt der Evo lu t i on als indifferent betrachtet werden. Z u r 
letzten Kategor ie können beispielsweise die V a r i a t i o n e n des W u c h s e s 
(Nanismus und Gigant ismus) und die Veränderungen in der F o r m der 
K r o n e ( B i l d u n g von P y r a m i d a l - und Trauerformen) gerechnet werden, 
wei l w ir keinen G r u n d haben, den niedrigeren oder höhereu W u c h s 

| für den normaleren, oder irgend eine F o r m der K r o n e für urspr i ing -
I l ieber, eine andere dagegen für vervo l lkommnet zu halten. M a n kann 
1 i m A l l g e m e i n e n sagen, dass sowohl die T r a u e r - ah auch die .Pyra

midalform (im bedingten Sinne , wie bei der Pyramidenpappe l ) der 
K r o n e anormal ist, da wir in der N a t u r hauptsächlich abgerundete, 
längliche oder unregelmässig geformte B a u m k r o n e n sehen, mit al le iniger 
A u s n a h m e einiger Nadelhölzer, denen eine kegelförmige K r o n e eigen-
thümlich ist. I n anderen Fällen aber können wir fortschrittl iche M e r k 
male von rückschrittlichen unterscheiden. So ist beispielsweise die 
B i l d u n g von Stacheln bei P f lanzen doch eine C o m p l i c i r u n g ihrer 
Organisat ion, folgl ich ein Fortschr i t t . Die umgekehrte E r s c he inung , 
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das V e r s c h w i n d e n der Stacheln , kann nls Rückschritt, oder r i cht iger 
als A t a v i s m u s , d. h . Rückkehr zu dem A h n e n t y p u s betrachtet werden . 
B e i heterogenetischen F o r m e n beobachten wir häufig ein Schwinden 
der Dornen und Stacheln , das heterogenetische A u f t r e t e n von D o r n e n 
bei F o r m e n , die sie vorher nicht hatten, wurde aber k e i n einziges 
M a l beobachtet. Uebr igens wurden von stacheligen F o r m e n V a r i a t i o n e n 
mit noch stärkerer E n t w i c k e l u n g der Stacheln erhalten, was als ein ge
wisser For tschr i t t zu deuten ist. 

In B e z u g auf die Blätter k a n n Fo lgendes b e m e r k t w e r d e n : A u s 
f iederigen oder dreizähligen Blättern wurden nicht selten auf hetero
genetischem W e g e einfache erhalten, was selbstverständlich als 
A e u s s e r u n g des A t a v i s m u s zu betrachten ist , denn die einfachen 
Blätter s ind als die ursprünglichere und ältere F o r m aufzufassen. 
E i n umgekehrter U e b e r g a n g , d. h . von einfachen Blättern z u gef ieder
ten oder dreizähligen, wurde k e i n einziges M a l beobachtet. A b e r 
aus dreizähligen Blättern können fünfzählige hervorgehen, was schon 
eine gewisse Compl i cat ion darstel lt . E i n e solche Thatsache wurde 
bei einer Varietät der E r d b e e r e beobachtet, welche unter dem N a m e n 
F r a g a r i a quinquefol ia*) beschrieben wurde. 

Anderse i ts sehen w i r im Gebiete der k le ineren A b w e i c h u n g e n 
Var ia t i onen sowohl in der R i c h t u n g des Fortschr i t ts w i e des R ü c k 
schritts. D u r c h die Heterogenes is entstehen nicht selten aus ganz-
randigen Blättern gezähnte, aus gezähnten gespaltene oder ge lappte , 
u n d in gefiederten Blättern werden die Fiederblättchen gespal ten oder 
gelappt. Umgekehr te Uebergänge im Sinne der V e r r i n g e r u n g der 
Z a h l u n d der Tiefe der E inschni t te finden ebenfalls n i cht se l ten statt. 

V o n den verschiedenen Färbungen der K r o n e k a n n die weisse 
F a r b e als die einfachste und älteste betrachtet werden. P f l a n z e n mit 
i rgendwie anders gefärbter K r o n e l ie fern sehr le icht weissblüthige 
V a r i a t i o n e n . V o n weissblüthigen F o r m e n entstehen auch Varietäten 
mit anders gefärbter K r o n e , aber seltener. D i e Veränderungen der 
übrigen Blüthenfarben (ausser der weissen) im Sinne einer gegen
seitigen V e r t r e t u n g der einen F a r b e durch die andere können von 
unserem Standpunkte aus als g le i chgi l t ig betrachtet w e r d e n . 

D i e Füllung der Blüthen wird gewöhnlich als regress ive M e t a 
morphose betrachtet, das ist aber nur von rein morpho log ischem G e 
sichtspunkte aus r i cht ig . V o m Standpunkte der E v o l u t i o n k a n n die 

1) Rev. hört. 1859 pag. 346. Diese Form wurde durch den bekannten eng
lischen Züchter Herrn M y a t t gewonnen. Ihre Früchte ähneln derjenigen der 
Form British Queen. 
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Füllung als g le i chgi l t ige A b w e i c h u n g u n d , wenn sie in einer V e r 
grösserung der Z a h l der Kronblätter kreise ohne Beeinträchtigung der 
Staubgefässe besteht, eher als progressives M e r k m a l betrachtet werden. 
D i e s e letztere E r s c h e i n u n g kommt nicht selten vor. E i n umgekehrter 
U e b e r g a n g , d. h . von normal halbgefüllten Blüthen zu einfachen, ist 
nicht bekannt , zweifellos aus dem G r u n d e , wei l es nur sehr wenige 
P f l a n z e n gibt , welche, wie etwa die Nymphaeaceen und Magnol iaceen , 
n o r m a l halbgefüllte Blüthen besitzen. D i e scheinbare Füllung der 
Compos i t en , d. h . die V e r w a n d l u n g von Röhrenblüthen in Z u n g e n 
blüthen oder in grössere Röhrenblüthen, ist vom Standpunkt der E v o 
lut ionstheor ie g l e i chg i l t i g , da beide F o r m e n i n der betreffenden Gruppe 
der Compos i ten in e inem und demselben Blüthenstande vorkommen. 

D i e V e r w a n d l u n g ganzrandiger Kronblätter in gezähnte oder die 
E n t w i c k e l u n g von Auswüchsen ist offenbar ein progressives M e r k m a l , 
da es eine Compl i ca t i on der Organisat ion darstellt . In gleicher W e i s e 
ist die V e r w a n d l u n g des Ke l ches zu einer K r o n e , d. h . die C a l y -
canthemia (bei C a m p a n u l a , M i m u l u s , P r i m u l a u. a. m.) ein fortschritt
l iches M e r k m a l . D e r umgekehrte Uebergang der K r o n e in einen 
K e l c h wird m a n c h m a l beobachtet, j edoch sehr selten. 1 ) 

D i e B i l d u n g von P e l o r i e n , d. h. die V e r w a n d l u n g einer unrege l 
mässigen K r o n e in eine regelmässige, ist zweifellos ein Atav ismus , da 
die regelmässige F o r m der K r o n e als die einfachere und fo lg l i ch auch 
die ältere erscheint . U m g e k e h r t e ü e b e r g ä n g e , d. h . einer rege l 
mässigen K r o n e in eine unregelmässige, wurde an sämmflichen Blüthen 
eines I n d i v i d u u m s niemals beobachtet. 2 ) 

D i e V e r w a n d l u n g einer getrenntblättrigen K r o n e i n eine ver
wachsenblättrige muss als fortschrittl iches M e r k m a l betrachtet werden, 
ein U e b e r g a n g in umgekehrter R i c h t u n g , welcher häufiger beobachtet 
w i r d , als ein rückschrittliches. 

| 1) Mast. Ter. pag. 320. 
I 2) Dass ein solcher Uebergang aber sehr wohl möglich ist, zeigt eine Be-
| obachtung Ii i i d e b r a n d ?s, die er kürzlich im Botan. Cenfcralblatt (1899 v. L X X Y I I 

p. 177—179) veröffentlichte. Er fand nämlich auf einem Exemplar von Fuchsia 
coccinea e i n e Blüthe mit scharf ausgesprochener Zygomorphie. Diese Blüthe 
war nicht abwärts, sondern schief aufwärts gerichtet. Yon den vier Kelchblättern 
waren die beiden oberen viel grösser und bildeten gleichsam einen Helm; die 
beiden unteren kleineren waren abwärts gerichtet. Yon den Kronblättern war das 
eine, obere, sehr gross und aufwärts gerichtet, das untere sehr klein, die beiden 
seitlichen von mittlerer Grösse. Die Staubfäden waren in normaler Zahl (8), aber 
von sehr ungleicher Länge: die oberen länger, die unteren kürzer. Es wäre ausser
ordentlich interessant zu verfolgen, ob diese Blüthe Samen liefern würde und ob 
sich die beobachteten Eigenthümlichkeiten nicht als erblich erweisen würden. 
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D i e V e r m e h r u n g der Z a h l der F r u c h t k n o t e n bei den A m y g d a l a -
ceen (Ki rsche , Mande l ) k a n n , wie es scheint, als ein For t s chr i t t , d. h . 
eine Compl i c i rung der Organisat ion betrachtet werden, obwohl es in 
diesem F a l l e schwier ig ist, sich ganz bestimmt auszusprechen. 

Fassen wir das Gesagte zusammen, so können wir etwa zu fo l 
gendem Schluss ge langen : durch Heterogenesis entstehen Var ia t i onen , 
sowohl fortschritt l iche, die eine weitere V e r v o l l k o m m n u n g oder wenig 
stens C o m p l i c i r u n g des T y p u s darste l len, als auch rückschrittliche, die 
eine Rückkehr zu einfacheren und sehr wahrscheinl i ch auch älteren 
F o r m e n äussern; in der letzteren R i c h t u n g aber, d. h . im Sinne des 
Atav i smus , erfolgen bedeutend grössere A b w e i c h u n g e n (wie beispiels
weise das H e r v o r g e h e n einfacher Blätter aus gefiederten oder rege l 
mässiger K r o n e n aus unregelmässigen), wie sie in der fortschritt l ichen 
R i c h t u n g nicht auf e inmal stattfinden können. 

Die Eigenschaften der heterogenetischen Variationen. D i e phy
siologischen Eigenschaften der auf heterogenetischem W e g e entstan
denen F o r m e n sind sehr m a n n i g f a l t i g : sie äussern sich in gewissen 
Wachsthumseigenthümlichkeiten, in der Zeit und Dauer des Blühens 
und der Fruct i f i ca t ion , in ihren Bez iehungen zu den kl imat ischen 
Fac toren u . s. w. Jede dieser physiologischen Eigenschaf ten ist 
eigentl ich ein ebenso gutes M e r k m a l , wie jedes morphologische K e n n 
zeichen. E s k a n n ein solches ebenso unabhängig von den sonstigen 
Eigenschaften der Pf lanze entstehen u n d sich vererben oder verändern. 
E s gibt aber doch e inen Z u g , welcher, wie es scheint, sich nicht 
unter diese al lgemeine K a t e g o r i e subsumiren lässt, welchen man aber 
v ie l le icht r i cht iger als eine a l lgemeine , mit der A r t und W e i s e ihrer 
E n t s t e h u n g selbst verknüpfte Eigenschaf t der heterogenetischen V a r i a 
t ionen zu betrachten hat. 

Diese Eigenschaft ist die verminderte F r u c h t b a r k e i t , die sich 
manchmal bis zu einer völligen Zerrüttung des Sexualsystems 
steigert. S ie äussert s ich dar in , dass einige heterogenetische F o r m e n 
gar nicht zur Blüthe ge langen, wie z. B . Broussonet ia papyr i f e ra var. 
dissecta, oder dass sie sehr selten und k a r g blühen, wie z. B . R o b i n i a 
Pseudacac ia var. u m b r a c u l i f e r a , T i l i a p latyphylos var . aspleni fo l ia . 
A n d e r e dagegen blühen zwar oft und r e i c h l i c h , geben aber gar ke ine 
S a m e n , wie z. B . die ungespornte P e l o r i e des L e i n k r a u t ( L i n a r i a 
vulgaris) , oder l ie fern nur wenige und sehr schwächliche Samen (B io ta 
orientalis var . f lagell i formis, R o b i n i a Pseudacac ia var. monophy l la , 
F r a x i n u s excels ior var. monophy l la , R o b i n i a Pseudacac ia var . Deca i s -
neana u. a. m.). 
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So l cher Beispie le könnte man noch z iemlich v ie l anführen, be
sonders aber in B e z u g auf die H o l z p f l a n z e n . l ) Ebenso sind auch 
unter den Kräutern F o r m e n mit offenbar herabgesetzter F r u c h t b a r k e i t , 
und selbst vo l lkommen sterile bekannt. Anderse i t s pflegen aber viele, j a 
v ie l le i cht sogar die meisten heterogenetischen V a r i a t i o n e n reichl ich zu 
blühen und Samen zu tragen, ohne die A n z e i c h e n einer verminderten 
F r u c h t b a r k e i t zu zeigen. Selbst solche V a r i a t i o n e n , wie die gefüllten 
Varietäten, bei denen das morphologische H a u p t m e r k m a l unver
meid l i ch eine A t r o p h i e des sexuel len Systems nach sich zieht, er
weisen dich als vollständig fruchtbar , falls nur nicht sämmtlieho 
Fortpf lanzungsorgane der Metamorphose anheimgefal len sind. M i t 
Rücksicht darauf erscheint es f ragl ich , ob denn w i r k l i c h die herab
gesetzte F r u c h t b a r k e i t vieler heterogenetischer V a r i a t i o n e n mit dem 
V o r g a n g ihrer Ents tehung selbst verbunden sei? Ist diese nicht eher 
bloss einigen F o r m e n eigen, deren charakterist ischen Z u g sie bi ldet , 
ohne j edoch eine al igemeine B e d e u t u n g zu haben, wie es ja auch bei 
den anderen physiologischen und morphologischen M e r k m a l e n der 
hetercgenetischen Varietäten der F a l l ist? 

E s ist zur Ze i t noch nicht möglich auf diese F r a g e eine genaue, 
auf Thatsachen beruhende A n t w o r t zu geben. Z u Gunsten der A n 
sicht, dass die verminderte F r u c h t b a r k e i t eine al lgemeine, mit der 
Heterogenesis inn ig verknüpfte E r s c h e i n u n g darste l l t , spricht haupt 
sächlich die A n a l o g i e mit den bei H y b r i d a t i o n beobachteten T h a t 
sachen. Dass bei den H y b r i d e n die F r u c h t b a r k e i t im A l l g e m e i n e n 
herabgesetzt ist, u n d dass dies eine al len gemeinsame, mit der E n t 
stehungsweise dieser F o r m e n selbst verbundene Eigenschaft ist, gi lt 
als a l lgemein anerkannte Thatsache . E s gibt einige H y b r i d e , welche 
nicht e inmal die Blüthe zu erreichen vermögen, oder aber sehr spärlich 

i und selten blühen. A n d e r e , und dazu gehört die M e h r z a h l , blühen 
I zwar r e i c h l i c h , tragen aber keine Samen oder tragen sehr wenige, 
i schlecht entwicke l te Samen. A n d e r e endl ich blühen reichl ich und 
! tragen Samen, so dass eine V e r m i n d e r u n g der F r u c h t b a r k e i t bei ihnen 

gar nicht , oder fast gar nicht zu constatiren ist. J e mehr sich die 
Stammformen von einander unterscheiden, eine desto stärkere E r 
schütterung erleidet das K r e u z u n g s p r o d u k t , d. h . der H y b r i d , und desto 
stärker unterscheidet es sich von der Mutterpf lanze . In einem solchen F a l l e 
ist der H y b r i d v o l l k o m m e n unfruchtbar oder nur sehr wenig frucht
bar. Je näher die Stammformen einander stehen, eine desto geringere 

1) Vgl. darüber die Angaben C a r r i e r e ' s bezüglich der Varietäten von 
Robinia (Rev. hört. 1872 pag. 109—111.) 
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Erschütterung erleidet der Bastard u n d dementsprechend leidet seine 
F r u c h t b a r k e i t gar nicht oder nur sehr wenig . In grossen Zügen be
obachten wir dasselbe auch bei der Heterogenes i s ; bei Var ia t i onen , 
die stark vom T y p u s abweichen, leidet die F r u c h t b a r k e i t sehr, bei 
schwächeren A b w e i c h u n g e n wird sie verhältnissmässig nur wenig 
geschwächt. E n d l i c h ist zu bemerken , dass sich in den nachfo lgen
den Generat ionen der H y b r i d e die F r u c h t b a r k e i t erhöht in dem Maasse , 
als sich mehr oder weniger constante Bastardrassen ausbi lden. E s 
gibt G r u n d anzunehmen, dass dasselbe auch bei den heterogenetischen 
V a r i a t i o n e n der F a l l ist und dass die ursprünglich w e n i g f ruchtbaren 
V a r i a t i o n e n i n den folgenden Generat ionen in dem Maasse, als ihre 
Const i tut ion stabil w i rd , f ruchtbarer werden. E i n e n H i n w e i s darauf 
g ibt uns jener in die A u g e n springende Untersch ied in der F r u c h t 
barke i t , welcher zwischen den heterogenetischen F o r m e n der Bäume 
einerseits und der Kräuter anderseits besteht. D ie heterogenetischen 
F o r m e n der Holzp f lanzen zeichnen s ich sehr häufig durch verminderte 
F r u c h t b a r k e i t aus, wobei man sich i m m e r dessen eingedenkt sein 
muss, dass wir es hier gewöhnlich mit den T h e i l e n eines sich i n der 
C u l t u r erhaltenden und auf ungeschlecht l i chem W e g e vermehrten 
Or ig ina lexemplars zu thun haben. B e i den Kräutern dagegen haben 
die heterogenetischen Varietäten eine normale F r u c h t b a r k e i t , w i r ver
stehen aber hier unter einer Varietät nicht die Or ig ina lvar ia t i on , son
dern eine Summe aufeinanderfolgender Generat ionen , deren F r u c h t 
barkeit sich möglicherweise schon wieder erhöhte. D e n n es s ind viele 
heterogenetische V a r i a t i o n e n von Kräutern bekannt , welche zu ver 
schiedenen Ze i t en entstanden, dann aber wieder verschwunden s ind , 
ohne N a c h k o m m e n hinterlassen zu haben. 

D i e verminderte F r u c h t b a r k e i t der H y b r i d e spricht sich am auf
fälligsten in der E n t w i c k e l u n g des P o l l e n s aus. B e i unfruchtbaren 
F o r m e n sind die Staubbeute l häufig zusammengeschrumpft u n d ent
halten k e i n einziges Pollenkörnchen. B e i F o r m e n mit verminder ter 
F r u c h t b a r k e i t entwicke ln sich i n den A n t h e r e n P o l l e n , neben den 
normalen Pollenkörnern finden sich aber auch viele unentwicke l t e . 
Diese letzteren finden sich auch i m P o l l e n fruchtbarer H y b r i d e etwa 
in 1 0 — 2 0 ° / 0 , indem sie durch ihre A nwesenhe i t auf eine gewisse 
Zerrüttung des Sexualsystems h indeuten . B e i heterogenetischen 
V a r i a t i o n e n finden wir dasselbe. B e i vo l lkommen unfruchtbaren 
F o r m e n sind al le A u t h e r e n atrophirt , wie z. B . bei der ungespornten 
P e l o r i e des L e i n k r a u t s ( L i n a r i a vu lgar is ) , oder es entwicke l t s i c h nur 
i n wenigen A n t h e r e n eine geringe M e n g e P o l l e n , wie ich m i c h bei 
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T i l i a asplenifol ia überzeugen konnte . W i e es sich damit bei den 
anderen heterogenetischen F o r m e n mit verminderter oder normaler 
F r u c h t b a r k e i t verhält, darüber l iegen le ider ke ine Beobachtungen vor. 

E s ist übrigens zu b e m e r k e n , dass der schlechte Zustand des 
P o l l e n s uns die U n f r u c h t b a r k e i t einiger H y b r i d e oder heterogenetischen 
F o r m e n noch nicht erklärt. E s bildet ,sich doch immer eine z ieml ich 
bedeutende Quantität von P o l l e n , und wenn auch die Hälfte unent
w i c k e l t bleibt , so müsste doch die übrige Hälfte ausreichen, um die 
Bestäubung des Stempels zu s ichern. A l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach 
erfolgen in P a r a l l e l e damit auch i m weibl ichen Geschiechtsapparat , 
nament l i ch in der E i z e l l e , tiefgehende Veränderungen. W o r i n aber 
diese Veränderungen bestehen, ist nicht bekannt . In dieser Hins i cht 
l i egen weder über heterogenetische V a r i a t i o n e n noch über H y b r i d e 
U n t e r s u c h u n g e n vor. 

A u f G r u n d alles hier Gesagten kann man zum Schlüsse gelangen, 
dass die Af f i e i rung des Sexualsystems eine a l lgemeine, mit der Hetero 
genesis i m Zusammenhang stehende E r s c h e i n u n g ist, wenn sie auch, 
wie übrigens auch bei den H y b r i d e n , in verschiedenem Grade zum 
A u s d r u c k kommt. Sol l ten genaue Beobachtungen und Untersuchungen 
diese A n a l o g i e bestätigen, so w i rd man auch zu einer bestimmten 
A n s c h a u u n g über die U r s a c h e n dieser V e r m i n d e r u n g der F r u c h t b a r 
kei t gelangen können, welche bis jetzt , so v ie l mir bekannt , unerklärt 
b l i eb . M a n wird dann sagen können, dass jede D u r c h b r e c h u n g der 
V e r e r b u n g , jede Zerrüttung der Const i tut ion der A r t , m a g sie als 
eine F o l g e der K r e u z u n g oder der Heterogenesis erscheinen, immer 
eine Af f i e i rung des Sexualsystems mit sich br ingt . W e n n sich aber 
in den folgenden Generat ionen aus der heterogenetischen V a r i a t i o n , 
resp. dem H y b r i d eine constante Rasse ausbi ldet , dann ist es selbst
verständlich, dass auch das Sexualsystem allmählich zu seinem normalen 
Z u s t a n d zurückkehrt. 

V o n den anderen physio logischen Eigenschaften wäre noch eine 
Eigenthümlichkeit besonders zu beachten, die hauptsächlich bei H o l z -
ptianzen beobachtet w i r d . Sehr viele Varietäten dieser letzteren 
zeichnen sich nämlich i m V e r g l e i c h zum T y p u s durch Schwache 
des W u c h s e s und grössere Frostempf ind l i chke i t aus. G a n z abge
sehen von den buntblätterigen F o r m e n , welche v i e l schwächer sind 
als die typischen, langsamer wachsen und durch Zartheit au f fa l l en ; 
be i ihnen sind diese Eigenschaften eine directe F o l g e der mange l 
haften C h l o r o p h y l l e n t w i c k e l u n g . A b e r auch andere Varietäten, die 
anscheinend ke inen organischen Defecf haben, erweisen sich sehr 
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häufig als schwächer als die gefestigten Rassen . So ertragen be i 
spielsweise die purpurblätterigen F o r m e n der gewöhnlichen B i r k e , 1 ) 
Hase lnuss , 2 ) des Feldrüsters ( U l m u s cainpestr is ) 3 ) und des Spitzahorn 
(Acer platanoides) das Petersburger K l i m a nicht und verlangen eine 
B e d e c k u n g über W i n t e r . 

U n t e r den F o r m e n mit eingeschnittenen Blättern ist Sambucus nigra 
var. lac iniata noch zarter als der T y p u s und friert in P e t e r s b u r g ohne 
B e d e c k u n g vollständig aus. 4) Ebenso halten A c e r platanoides var. 
dissectum, T i l i a p latyphyl los var. lac in iata , 5 ) U l m u s campestris var. 
adiant i fo l ia u n d cucul lata , Sambucus racemosa var. p lumosa und 
serrat i f o l ia 6 ) i n P e t e r s b u r g den W i n t e r ohne B e d e c k u n g nicht aus, 
während die T y p e n v o l l k o m m e n ausdauernd sind. D o c h sind nach 
E . L . R e g e l 7 ) A l n u s g lut inosa var. quereifol ia lac in iata und incisa 
ebenso widerstandsfähig wie die typische E r l e . 

D i e sterile Varietät des gemeinen Schneeballs , die sog. B o u l e de 
N e i g e ( V i b u r n u m opulus v. roseum oder v. sterile), ist viel zarter 
als der T y p u s und ver langt einer B e d e c k u n g über W i n t e r (Umbinden 
mit Stroh) . 8 ) W e n i g e r bemerkbar ist diese E r s c h e i n u n g an den 
Trauerbäumen und pyramida len Varietäten. D o c h ver langen U l m u s 
montana var. pendula und fas t ig ia ta 9 ) und F r a x i n u s excels ior var. 
p e n d u l a 1 0 ) eine B e d e c k u n g über W i n t e r , gar nicht zu sprechen 
von der pyramida len S i lberpappe l ( P o p u l u s a lba Bo l l eana ) und von 
der i tal ienischen P a p p e l (Populus n igra pyramidal is ) , welche nur in 
der südlichen Hälfte von R u s s l a n d wachsen. 

D ie U e b e r z e u g u n g von der organischen Schwäche der Varietäten 
im V e r g l e i c h zu den T y p e n ist unter den Gärtnern u n d Züchtern sehr 
verbreitet und viele A u t o r e n halten sie für eine gemeinsame E i g e n 
schaft al ler A b w e i c h u n g e n . 1 1 ) Indem ich die diesbezüglichen T h a t 
sachen analysire , die ich zu sammeln vermochte , k a n n ich dieser 
Schluss fo lgerung nicht be i s t immen. E s muss aber doch zugestanden 

1) R e g e l , Soder. Rast. (Die Pflego der Pflanzen, russisch) I pag. 142. 
2) R e g e l , Dend. (russ.) pag. 53. 
3) I b i d e m pag. 100. 
4) I b i d e m pag. 153. 
5) Nach einer Mittheilung von R. E. R e g e l . 
6) R e g . .und K e s s . , Kat. 1899 pag. 21 und 23. 
7) R e g., Dendr. (russ.) pag. 47. 
8) Ebenda pag. 156. 
9) Ebenda pag 100. 

10) Nach einer Mittheilung von R. E . R e g e l . 
11) R e g . , Soder. Teü 1 pag. 141. 

urn:nbn:de:bvb:355-ubr05172-0358-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05172-0358-8


w e r d e n , dass eine geringere Widerstandsfähigkeit und gewisse Oonst i -
tutionsschwäche z iemlich häufig einen charakter ist ischen Z u g hetero
genetischer Var ia t i onen darstel len u n d viel le icht auch nicht selten 
als F o l g e ihrer Entstehungsweise selbst zu betrachten s ind . D a nun 
diese E igenscha f t sich nament l i ch bei Ho lzp f lanzen u n d überhaupt 
mehrjährigen Pf iauzen bemerkbar macht , die in der C u l t u r i m O r i g i n a l 
e x e m p l a r erhalten ble iben und bei einjährigen Pf lanzen nicht beobachtet 
w i rd , so kann man annehmen, dass sie bei diesen letzteren in den 
nachfolgenden Generationen durch die geschlechtl iche F o r t p f l a n z u n g 
wieder wett gemacht w i r d . 

Die Erblichkeit der heterogenetischen Abweichungen. A l l e auf 
heterogenetischem W e g e entstandeneu A b w e i c h u n g e n sind nicht nur 
bei vegetativer V e r m e h r u n g constant , sondern überliefern auch bei 
geschlecht l i cher Fortp f lanzung ihre M e r k m a l e den N a c h k o m m e n . Dies 
ist eine ihnen allen gemeinsame Eigenschaf t , die für diese E r s c h e i n u n g 
gerade sehr charakterist isch ist , wenn sie sich auch bei den verschie
denen V a r i a t i o n e n in verschiedenem Grade äussert. So sind. F o r m e n 
b e k a n n t , welche, wie beispielsweise F r a g a r i a monophyl la , CheUdoniuni 
Iac in iatum und Begon ia semperflorens var. r o s e a , sich sofort nach 
ihrer Ents tehung als v o l l k o m m e n samenbeständig erwiesen haben. 
A n d e r e geben nur einen g e w i s s e n , bald grösseren, bald k le ineren 
Procentsatz von F o r m e n , die mit der Mutterpf lanze identisch s ind. 
U n d endl i ch s ind selten auch Fälle vorgekommen , wo die entstandenen 
V a r i a t i o n e n ihre M e r k m a l e in der Nachkommenschaf t gar nicht re 
produc ir ten . 

Die Ursachen einer solchen Mannig fa l t i gke i t sind offenbar zweier le i 
A r t . Erstens sind alle heterogenetischen F o r m e n wenigstens in den 
ersten Generat ionen nach ihrer Ents tehung geneigt, bei For tp f lanzung 
mittelst Samen thei l weise zum T y p u s zurückzuschlagen. Selbst die 
stabilsten Rassen , wie z. B . F r a g a r i a monophy l la , geben doch immer 
einen ger ingen Procentsatz an Sämlingen, die mit der typischen F o r m 
ident isch s ind. Dasselbe wird auch bei anderen F o r m e n in einem 
höheren oder ger ingeren G r a d e beobachtet. Zweitens können die 
heterogenetischen V a r i a t i o n e n mit dem P o l l e n der typischen F o r m 
bestäubt werden und dann erhält man von ihnen eine gemischte N a c h 
kommenschaft , von der die einen E x e m p l a r e der Mutterpf lanze ähnlich 
s ind , die anderen einen Rückschlag zum T y p u s aufweisen und andere 
end l i ch mittlere M e r k m a l e zwischen denjenigen der ersten und der 
zwei ten Gruppe aufweisen. E r i n n e r t man s ich , dass die heterogene
tischen V a r i a t i o n e n immer in einem einzigen E x e m p l a r entstehen, so 
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w i r d es le icht verständlich, dass bei der grossen V e r b r e i t u n g der 
K r e u z u n g i n der N a t u r eine viel grössere W a h r s c h e i n l i c h k e i t vorhan
den ist von der betreffenden F o r m eine gemischte Nachkommenschaf t 
zu erhalten, als eine reine. U n d jene Unbeständigkeit der Resultate 
der Aussaat , auf die wir oben viel fach h inzuweisen Ge legenhe i t hatten, 
sind in der M e h r z a h l der Fälle sehr le i cht daraus zu erklären, ob in 
der Nähe der V a r i a n t e n auch typische Ind iv iduen gewachsen seien 
oder nicht , d. h . wie gross die W a h r s c h e i n l i c h k e i t e iner Bestäubung 
der Varietät durch den P o l l e n des T y p u s ist. 

Anges ichts des Ausgeführten erscheint eher die Thatsache be-
bewundernswerth , dass manche heterogenetischen V a r i a t i o n e n sich von 
A n f a n g an als v o l l k o m m e n beständig erwiesen haben, ohne eine ge
mischte Nachkommenschaft zu l ie fern und anscheinend ohne sich mit 
der typischen F o r m zu kreuzen . D i e s lässt uns vermuthen , dass 
einige auf heterogenetischem W e g e entstandene V a r i a t i o n e n sich ihrer 
inneren Const i tut ion nach so sehr von dem T y p u s unterscheiden, dass 
sie selbst z u einer K r e u z u n g mit demselben unfähig oder nur sehr 
wenig befähigt s ind. D o c h müsste diese V e r m u t h u n g , u m als be
wiesen zu gelten, durch exaete V e r s u c h e u n d Beobachtungen c on -
trol ir t werden, wie sie le ider noch von N i e m a n d e m angeste l l t wurden . 

E s ist uns nicht bekannt , w a r u m es beispielsweise nicht gelungen 
ist , aus U l e x europaeus var . inermis eine constante Rasse zu züchten, 
aber solche K e n n e r wie V e r l o t u n d N a u d i n erklärten den M i s s 
erfolg der V e r s u c h e nur durch ungenügende N a c h h a l t i g k e i t derselben 
u n d durch mangelhafte Isolation der V a r i a n t e n . W i r wissen ausserdem, 
dass die Aussaat solcher F o r m e n nicht i m m e r von E r f o l g gekrönt w i r d . 
W e n n sich aber die heterogenetische Varietät auch nur in einem ge
ringen Procentsatz in der Nachkommenschaf t reproducirt , so gelingt 
es auf dem W e g e der Z u c h t w a h l der reinsten I n d i v i d u e n und ihrer 
strengen Iso l i rung vom T y p u s immer, wenn nicht sofort, so doch nach 
einigen Generat ionen , die Varietät zu f i x i r e n , d. h . eine samenbestän
dige Rasse zu erhalten. 

Die Ursache der Heterogenesis. D i e V e r e r b u n g u n d die V a r i a 
bilität kann man sich immer , und welches auch ihre realen Ursachen 
sein mögen, als zwei im Organismus verborgene Kräfte, als zwei anta
gonistische Tendenzen vorste l len . U n t e r den normalen B e d i n g u n g e n , 
d. h. in gefestigten, nicht zerrütteten R a s s e n herrscht unbed ingt die 
V e r e r b u n g vor, die die Identität der auf e inander folgenden Generat ionen 
bedingt. W a s aber die Tendenz zum V a r i i r e n anbetrifft , so äussert 
sie sich nicht stetig. Sie muss während v i e l e r Generat i onen sozusagen 
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die nöthige Energ i e sammeln, u m endl ich die K r a f t der Y e r e r b u n g zu 
überwinden und einer heterogenetischen Rasse den U r s p r u n g zu geben. 

E s fragt sich nun, welche Factoren einer solchen Anhäufung der 
Var iat ionsenergie Vors chub le is ten . V o n al len äusseren F a c t o r e n , die 
wir oben betrachteten, begünstigt nur einer die A e u s s e r u n g der 
Variabilität, nämlich die gute Ernährung und ein blühender Zustand 
des Organismus überhaupt. A e h n l i c h wie in der Menschenwel t die 
schöpferische Thätigkeit, d. h . das H e r v o r b r i n g e n von etwas N e u e m , 
aus dem R a h m e n des G e w o h n t e n heraustretenden, immer einen E n e r g i e -
überschuss erfordert ; ähnlich wie zur Gebur t eines Genies nach 
einer bekannten A n s i c h t einige Generat ionen von gesunden und ge
setzten L e u t e n erforderl ich s ind , so scheint es auch für die Aeusserung 
der Heterogenesis er forder l i ch , dass einige vorausgehende Generat ionen 
günstige E n t w i c k e l u n g s b e d i n g u u g e n gemessen. D a r i n st immen die 
M e i n u n g e n al ler Züchter v o l l k o m m e n überein. 

W a s aber den Mechan ismus der E r s c h e i n u n g selbst anbetrifft 
d. h . die unmittelbare Ursache der E n t s t e h u n g heterogenetischer A b 
weichungen, so wird man annehmen müssen, dass dieselbe in irgend 
weichen Veränderungen l iege, die i n den Gesehlechtsprcdukten der 
Mutterpf lanze , also i m P o l l e n oder in der Samenanlage, vor sich gehen. 
A n z u n e h m e n , dass sich dieselben vor der Be f ruchtung abspielen, geht 
nicht an , denn dann müsste die N a t u r der entstandenen Var ia t i onen 
nur auf die Hälfte verändert sein (d. h , wenn die veränderte 
Samenanlage von normalem P o l l e n bestäubt w i rd oder umgekehr t ) ; 
dem widerspricht aber der e inheit l iche und stabile C h a r a k t e r vieler 
heterogenetischer Var ia t i onen . F o l g l i c h ist es wahrscheinl icher , dass 
die Veränderungen in der Samenanlage während oder nach der B e 
f ruchtung eintreten. W a s aber die Ursache dieser Veränderung ist, 
u n d weshalb sie, während sie auf eine Samenanlage e inwirkt , ihren 

I Einf luss nicht auf eine andere, in demselben Fruchtknoten befindliche 
• Samenanlage e rs t reckt , das bleibt völlig unbegre i f l i ch , wie noch 
! manches andere in dieser geheimnissvol len E r s c h e i n u n g . 

Litteraiurverzeichniss. 
A i t. B o r t . K e w , Aitern W., Hortus Kewensis, or a Catalogue of the plants 

cultivafced in the Royal Garden at Kew. v. 1—III, 1789. 
A u g . G a r t e n z e i t . Otto Fr . und Dietrich, Allgemeine Gartonzeitung. Berlin 

1833 — 1856. 
A n n . sc. nat. Annales des sciences naturelles. Botanique, oomprenant Tanatomie, 

la physiologie et la Classification des vigetaux vivants et fossiles. 
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1880—1898. 
B o i s s . F l . or. Boissier E . , Flora orientalis sive enumeratio plantarum in Oriente 

a Graecia et Aegyto ad Indiae fines hueusque observatarum. Basiliae. Vol. 
. I—V cum suppl. 1867—1888. 

B o n n . O b s e r v . B o n n i e r G., Observations sur les Berb^ridees etc. — Rev. gen. 
de bot. 1890 pag. 276. 

B o n n i e r R e c h . exp. Bonnier G., Recherches experimentales sur l'adaptation 
des plantes au climat alpin. — Ann. des sc. nat. VII s£r., v. X X pag. 217—360. 

B o n n e t , R e c h , sur T u sage d. f. Bonnet, Recherches sur l'usage des feuilles 
dans les plantes et sur queique autres sujets relatifs ä Phistoire de la Vege
tation. Goettingae et Leide. 1754. 

B o r e a u , F l . du c e n t r e de l a F r . Boreau A. , Flore du centre de la France, 
1840. 2 vol. Paris. 

Bot an. C e n t r a l b l . Botanisches Centralblatr, Referirendes Organ für das Ge-
sammtgebiet der Botanik des In- und Auslandes. Herausgegeben von O. Uhlworn. 
v. I - L X X V I . 1880-1898. 

Bot . M a g . The Botanical Magazine. Comprising the plants of the Royal Gardens 
of Kew and of other botanical establishements in Great Britain with suitable 
descriptions. By Curtis, cont. by J . Syms, S. Curtis, Hooker and J . Smith 
etc. 1793-1898. 125 Bände. 

B o t . Z e i t . Botanische Zeitung, von H. Mohl und Dr. v. Schlechtendal; fortge
setzt von A. de Bary, G. Kraus, L . Just, H. Graf von Solms-Laubach und 
J. Wortrnann. 1843 — 1898. 

B r 6 b . N o r m . Br^bisson A. de, Flore de la Normandie 3« ed. 1859. 4e edition 
1869; 5e 6dit. 1880. 

B u l l . soc. bot. de F r a n c e . Bulletin de la socî te* botanique de France, fondec 
le 23 Avril 1854. vol. I — X L V , 1854—1898. 

C a m u s C a t a l . Camus E . , Catalogue des plantes de France, de Suisse et de 
Belgique. Paris 1888. 

C a r r . C o n i f . Siehe Carr. Traite des Conif. 
C a r r . T r a U e " des C o n i f . Carriere E . A. , Traite g^neral des Coniferes ou 

description de toutes les especes et vari^tes etc. Nouv. Edition, Paris 1867, 2 part. 
Chate* E . , Culture pratique des girofl^es. Paris. 
C l o s , D u n a n i s m e . Clos, Du nanisme dans le regne v£g£tal. — Mäm. de 

l'Acad. de Toulouse, IX. s6r., v. I, pag. 375—406. 
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C omp t e s - R e n dus de 1'Aoad. d. sc. Comptes-rendus hebdomaires des se'ances 
de PAoademie des sciences. Paris. 

Co ss. et Germ« F l . P a r i s . Cossen et Germain, Flore descriptive et analytique 
des environs des Paris etc. v. T—III, 1845; 2« ed. 1861. 

D C . P h y s . veg . De Candolle Aug,, Physiologie v^getale ou exposition des forcos 
et des fonctions vitales des veg^taux etc. v. I—III. 1832. 

DO. PI. r a r . G e n . De Candolle Aug. P., Plantes rares du jardin du Geneve. 
Geneve 1829. 

D C . P r o d r . De Candolle, Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis etc. 
v. I — X V I I ; 1824-1873. 

DC. Syst . De Candolle A., Regni vegetabilis systema naturalis, sive ordines, 
genera et species plantar um secuudum methodi naturalis, normas digestarum 
et descriptarum Parisiis. 1818 — 1821. 2 vol. 

Dec . J a r d . f r u i t . Deoaisne J . , Le jardin fruitier du Mussum ou iconographic 
de toutesles especes et varieies d'arbres fruitier cultives dans cet etablissement etc. 
v. I —IX, 1871 - 1875. 

D i p p e l , L a u b h o l z k . Dippel L . , Handbuch der Laubholzkunde. Theil I—III. 
1889 — 1893. 

Duo!) . H i s t . nat. d e s f rais . Duchesne Ant. X. , Histoire naturelle des fraisiers. 
Paris 1766. 

lJuh. A r b r . Duhamel du Monceau, Traite des arbres et des arbustes qui se 
cultivont eu France, v. I—II; 1755. 

Kn gl. Bor. Smith J. et Sowerby J . , English botany er coloured figures of 
british plants with their essential characters, svnonyms and places of growth. 
By Jarnes Edward Smith, the figures by James Sowerby. v. I - X X X V , 
1790—1813. 

E n g l . Bot. new, ed. English botany or coloured tigures of british plants. Edited 
by John Boswell Syme. the populär portion by mrs. Lankester. The figures 
by J . Sowerby, J . de C. Sowerby, J . W . Salier and J . E . Sowerby 3—ed. I —X. 
1863- 1870. 

E n g l e r ' s J a h r b . Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und 
Pdanzeiigeographie. Herausgegeben von A. Engler. Bot. ) - X X I V , 1880—1898. 

F l . des S e r r e s . Flore des Serres et des jardins de PEurope, ou de&cription et 
figures de?, plantcs etc. publ. ä Gand sous la direction de .Louis van Houtte, 
editeur, v. [—XX, 1845-1874. 

F l o r . M a g . The floral Magazine. Figures and deseriptimis of the ehoieesfc new 
ftowers i'or the Garden, Stove, or oonservatory. By the Rev. H. Honywood 
Dombrain. I\ew Series 1872 — 1881. 

F r a n k , K r a n k h . d. P f l . Frank A. , Die Krankheiten der Pflanzen. IL Auflage, 
Band I - I I I . 1895-1896. 

G a r d . C h r o n . The Gardeners Chronicle, a weekly illustrated Journal of horti-
culture and allied subjects. 1841 ~-1898. 

G a r d e n . The Garden, an illustrated weekly Journal of hortieuiture in all its 
branches, founded by W. Robinson. 1872 — 1898. 

G a r d e n a n d F o r e s t . Garden and Forest, a Journal of hortieuiture, landßcape 
arfc and forestry. Conductet by C. S. Sargent. 1888-1898. 

G a r t e n f 1 o r a. Gartenflora, Monatsschrift für deutsche und schweizerische Garten-
und Blumenkunde. Von E . Regel 1852—1898. 
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G m e l i n , F l . bad. als . Gmelin. Flora badensis alsatica et confinium regionum 
eis- et transrhenana. Carlsruhae. 1805—1826. 4 vol. 

G r e n . et G o d r . , F l . de F r . Grenier et Godron. Flore de France. Paris 
1848—1856. 3 vol. 

G o d r o n , R a c e s veg. Godron D. A. , Des races vegetales qui doivent leur 
origine ä une monstruosite. Mem. de l'Acad. de Stan. 1873, 4c Serie, t. VI, 
pag. 77—95. 

G o e s c h k e , H a s e l n . Goeschke F . , Die Haselnuss, ihre Arten und ihre Cultur. 
Berlin 1887. 

H a r t i g , Nat . forst . Th. Hartig, Vollständige Naturgeschichte der forstlichen 
Culturpfianzen Deutschlands. Berlin 1851. 

H a u s m a n n , F l . von T i r o l . Hausmann, Flora von Tirol. 1851. 
H o o k . , F l . of B r i t . I n d i a . Hooker J . D., The Flora of British India. Assisted 

by various botanists. Part. 1 —XIX. 1872—1897. 
H o r t , reg. , P a r i s . Hortus regius. Parisiis 1666. Mit einer Widmung an den 

König von Vallot, Hofarzt und Gartenvorsteher; einem Lobgedicht auf Vallot, 
von Dr. med. Fagon verfasst. Vorwort des D. Jonquet, Dr. med. und Professor 
des botanischen Gartens. Dieser Letztere war wahrscheinlich auch der Ver
fasser dieser Liste, wenn dies auch nicht erwähnt wird. (Siehe Pritzel, The
saurus N. 4936.) 

III. H o r t . L'illustration horticole, Journal special des Serres et de jardins etc. 
Redige par Ch. Lemaire. Vol. I—XVI , 1854—1869; publ. par J . Linden et 
Ed. Andre v. X V I I — X X X I , 1870- 1884; publ. par J . Linden, v. X X X I I — X L VI, 
1888—1898. 

J a g . u. B e i ss., Z i e r g . Jäger und Beissner, Die Ziergehölze. II. Auflage. 
J o u r n . de bot. Journal de botanique, Directeur M. Louis Morot. Tome I—XII. 

1887—1898. 
J o u r n . of bot. The Journal of botany, british and foreign. Edited by Berthold 

Seemann, v. I — X X X V I , 1863—1898. 
J o u r n . soc. i m p , hört. Siehe Ann. soc. hört. Paris, 
J u s t ' s J a h r e s b e r . Just's Botanischer Jahresbericht. Systematisch geordnetes 

Repertorium der botanischen Litteratur aller Länder. Begründet 1873 von 
L . Just; vom XI. Jahrgang fortgeführt von E. Koehne. Jahrg. I—XXII. 
1873-1897. 

K e n c e l y B r i d g m a n i n A n n . sc. nafc. Kencely Bridgman, De Tinfluence de 
la norvation dans la reproduetion des monstruosites cliez les Fougeres. Ann. 
des sc. nat. IVeme s £ r . , v. X V I , pag. 365 — 368. 

K ö l l i k e r , Ueber die Darwinsche Schöpfungstheorie. Zeitschrift für wissenschaft
liche Zoologie, v. X I V (1864), pag. 179-186. 

K o e h n e , D e n d r . Koehne E . , Deutsche Dendrologie. Kurze Beschreibung der in 
Deutschland im Freien aushaltenden Nadel- und Laubholzgewächse. Stutt
gart 1893. 

K o c h , D e n d r . Koch K., Dendrologie. Bäume, Sträucher und Halbsträucher, 
welche etc. 2 Theile. Erlangen. 1869—1873. 

L a m . , E n c y c l . bot. Lamarck et Poiret. Encyclopedie methodique Botanique. 
Paris 1783-1817. 13 vol. 40, avec Atlas. 

L a m b . , P i n et. Lambert A. , A description of the genus Pinns. London 1802. 
Ed. II. 1828. London fol. max. 
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L i n . A m oen. A c . Caroli Linnaei, Amoenitates academioae, seu dissertationes yariae 
physicae, medicae, botanicae etc. v. I—X, 1749 — 1790. 

L o t h e l i e r R e c h . Lothelier, Recherches sur les plantes ä piquants. Rev. gen. 
de bot. 1893 pag. 480 et 518. 

L o u d . A r b o r . br i t . Loudon J . , Arboretum et fruticetum britannicum : or the 
trees and Strubs of Britain etc. London 1838. 8 YOI. 

L u e r s . F a r n p f l . Luerssen Chr., Die Farnpflanzen oder Gefässbündelkrypto-
gamen i n : Rabenhorst's Kryptogamenflora von Deutschland. Oesterreich und 
der Schweiz. II. Aufl. v. DI. 

M a r c h a n t , O b s e r v . Marchant, Observation« sur la nature des plantes. — 
Histoire de Facademie royale des sciences, aune 1719. 

M a s t . P f l . - T e r . Maxwell T. Masters, Pflanzen-Teratologie. Deutsche Hebers, v. 
Udo Dammer. 1886. 

M a t h i e u , F l . for. Mathieu A . , Fiore toresfciere. Description et histoire des 
vegetaux ligneux, qui croissent spontanement en France et des essences im-
portantes de l 'Algcrie. 4- edition, revue par P. Fliehe. 1897. 

Mern. de l ' A c a c l . de S t a u . Memoire» de l'Academie de Stanislas. Nancy. 
Me m. d e l ' A c a d . de T o u 1 o u se. Memoires de l 'Acad. des sciences, inseriptions 

et belles-lettres de Toulouse. 
M i l J . G a r d , D i c t . Miller Ph , The Gardeners Dictionnary. 1731. fol. 

ed VI II 1768 
„ „ «. „ and Botanists Dictionnary. Ed. IX 

posthuma oorrected and newly arranged by Martyn. London 1797—1804. 

M i 11., F i g . of the P l a n t a . Miller P h . , Figures of the most beautiful, useful 
and uncomraon plants described in the Gardeners Dictionnary; to which are 
added their descriptions. London 1771. 2 vol . fol. 

M i 11 lt. d e u t s ch. d e n d v. G e s. Mittheilungen der deutschen dendrologiachen 
Gesellschaft, herausg. von L . Beissner. 1-5. 1893 - 1896. 

M i t t h . t h i i r . T e r . Mitrheüungen des türingischen botan. Vereins. Neue Folge. 
M o n a t s s p . h r . des Ver . G a r t e n b . Monatsschrift des Vereins zur Beförderung 

des Gartenbaues in den kgJ. preuss. Staaten. 
M o o r e , B r i t . F e r n a . Moore Th. , The octavo uature-printed britisch Ferns: bei ng 

figures and descriptions of the species and varicties of ferns found in the 
united Kingdom. v. I—Ii. 1859—1860. 

M o q u i n T a n d., E i e m. Moquin-Taudon, Elements de tcracologie veget. Paris 1841. 
M o r i s . , H o r t . r e g . Moriaon R., Hortus regius Blesensis auetus, cum notulis 

durationis et characterismis plantarum etc. Praeludiorum botanicorum Pars T. 
Londini 1669, 8U. 

M o r i s . , P l a n t , hist. Morison, Plantarum historia universalis Oxoniensis Pars. 
I—III. 1680. Ed. nova, Oxonii 1715. 

M o u i l l . , T r . des a r b r e s . Mouiliefert P., Traite des arbres et arbrisseaux fo-
restiers, industriels et d'ornement cuttives ou exloites en Europe et plus par-
ticulierement en France. 2 partie avec atlas. 1892—1898. 

Nicholß , , D i c t . , Nicholson G., Dietionnaire pratique dTiortioulturc et de jardinage. 
Traduit, mis ä jour et adapte ä notre climat etc. par S. Mottet, 80 livr. 1892—1899. 

N o u v . D u h , Duhamel, Traite des arbres et arbustes, que Ton cuitive en France. 
Nouv. e*d. augrn. v. 1—VII. 
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F a x t . M a g . Paxton'g Magazine of Botany and registcr of flowering plants. 
V. 1—XVI, 1834-1849. 

Pen z i g , P f l . - T e r a t . Penzig 0., Pflanzen-Teratologie systematisch geordnet. 
Oenua v. 1—II, 1890—1894. 

Petz u. K i r c h n . , A r b o r . M u s c a v . Siehe Arbor. museav. 
P o i t . , P o m . franc,. Poiteau A. , Pomologio fran<;aise. Paris 1838 1843. 

4 vol. fol. 
Pr i t z e l , T h e u s . Pritzel, Theusaurus litteraturae botanicae omnium gentium indo 

a rerum botanicarum initiis ad nostra usque tempora, quindeeim nullia opera 
recensens. Lipsiae 1847 — 1851. 4°. 

P r o c . of R o y a l soc. Proceedings of the Royal society of London. London. 
Ratz . , A n i m . Ratzeburg, Animadversiones quaedam ad. peloriarum indolem de-

finiendam spectantes. Dissertatio inauguralis etc. Berlin 1825. 
Rev. gen. de bot. Revue generale de botanique, dirige par Gr. Bonnier. Tome 

I—X. 1889—1898. 
Rev . hört. Rev. horticole. Journal d'horticulture pratique 1832—1899. 
R o u y et F o u c , F l . de F r . Rouy G. et J . Foucaud, Flore de France ou des-

cription des plantes qui croissent spontanement en France, en Corse et en 
Alsace-Lorraine. Tome I—III. 1893 — 1896. 

S a r g e n t , S i l v a of N . - A m e r . Sargent Gh., The Sylva of North-America. A do*-
cription of the trees which grow naturally in North-America exclusive of 
Mexico. Illustr. with figures etc. Vol . I—X. 1891 — 1897. Boston and 
New-York. 

S e h r . K ö n i g s b. Schriften der physikalisch - ökonomischen Gesellschaft zu 
Königsberg. 

S e r i n g e , Mür. Seringe X . C., Description, culture et taille des Müriers, leurs 
especes et leurs varietes. Paris 1855. 

S m i t h a n d S o w e r b y E n g l . bot. Siehe Engl. bot. 
T o u m . , I n s t i t u t . Tournefort J . P. , Institutiones rei herbariae. Editio altera 

gallica longe auetior. 2 vol. 1700. 
T o u r n . , S c h o l a botan . Tournefort J . P., Schola botanica sive Catalogus plan-

tarum quas ab aliquot annis in Horto regio parisiensi studiosis indigitavit 
Amsterdam 1689. Bei Pritzel (Thes. N. 10983) ist dieses "Werk unter dem 
Autornamen Simon Warton (?) angeführt. 

V e r h . B r a n d . Verhandlungen des botan. Ver. d. Prov. Brandenburg. 1859 -1898. 
V e r b a n d 1. n a t u r h . Ver . d. R h ein 1. Verhandlungen dos naturhistor. Vereins 

der preuss. Rheinlande, Westfalens und des Regierungsbezirks Osnabrück. 
1844—1898. 

V e r l o t , S u r la p r o d . des var. Verlot, Sur la produetion et la fixation des 
varietes dans les plantes d'ornament. Paris 1865. 

V i l m o r i n , B l u m e n gär tn. Vilmorins Blumengärtnerei. Beschreibung, Cultur 
und Verwendung des gesammten Pflanzenmaterials für deutsche Gärten. Dritte 
neu bearb. Aufl. v. A . Voss, unter Mitwirkung v. A. Seibert. Bd. 1 -II . 1896. 

V i l m . , L e s f l e u r s . Vilmorin, Les rleurs de pleine terre, 3 e ed. 
V i l m . , X o t i c e s sur l ' a m e l . Vilmorin P. et L . Leveque de, Xotices sur l'am£-

lioration des plantes par le semis et considerations sur l'heredite clans les 
vögetaux. Nouv. Edition. Paris 1886. 
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W a t s o n , Gyn. Watson H. C., Gybele brltannioa, or british plants and their 
geographical relations. I—IV, 1847 — 1859. London. 

W i l l d . , B e r l . B a u m z . Wiildcnow G. L. . Berlinische Baumzucht oder Beschrei
bung der in den Gärten um Berlin im Freien ausdauernden Bäume und 
Sträucher etc. Berlin 1796, II. Aufl. 1811. 

W i e n , i l l u s t r . G a r t e n z e i t. Wiener illustrirte Gartenzeitung. Organ der k. k. 
Gartenbaugesellschaffc in Wien Bd. I - XXIII, 1877 -1898. 

D a r w i n . Dae Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation. 
Reg . , D e n d r . Regel F., Russische Dendrologie oder eine Aufzahlung und Be

schreibung der Holzpflanzer, und der mehrjährigen Schlingpflanze»!. Peters
burg 1870-1882. (Russisch) 

R e g . , Sod. Rast . Regel E . , Die Pflege und Erziehung der Pflanzen im Zimmer. 
I. Theil. Allgemeiner Theil und das Austreiben der Schösslinge. 7. von 
Ii. E. Regel bearbeitete Auflage Petersburg 1898. (Russisch.) 

R e g . u n d lies». , Cat . Regel E. und Kesselring J . , Gataiog des pomologischen 
Gartens und der Baumschulen für die Acciimatisation von Frucht- und Zier
bäumen u. s. w. Petersburg 1899. (Russisch.) 

Sc ad i 0 gor od. (Sc ad i Ogorod), Baum- und Gemüsegarten. Herausgegeben 
von der Russischen Gesellschaft der Garten bauliebhaber. Unter der Redaktion 
von V. K. Popandopulo. Jahrgänge I—XIII, 1885—1897. (liussibüh.) 
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