
Uber einige Pflanzenbastardierungen.

Von

Dr. Friedrich Hildebrand,
Professor der Botanik an der Universitat 2u Freiburg i. B.

Hierzu Tafel XXV und XXVI.

Die Beobachtungen der Bastardierungserscheinungen im

Pflanzenreiche sind ja schon so zahlreiche, dafi man sich billig

fragen konnte, ob auf diesem Gebiete noch viel Neues zu find en

sei und ob nicht die vorhandenen Beobachtungen ausreichten, um
uns ein vollstandiges Bild von diesen Dingen zu geben und auf

ihnen eine allgemein giiltige und unanfechtbare Theorie aufzubauen.

Wenn ich es dennoch unternehme, eine Reihe von Experimenten

und Beobachtungen, welche ich auf diesem Gebiete in den letzten

Jahren gemacht habe, mitzuteilen, so geschieht dies aus dem
Grunde, weil ich der Ansicht bin, dafi trotz der so zahlreichen

Schriften, welche uber Pflanzenbastarde verbffentlicht worden sind,

dennoch eiue genau eingehende Besprechung einiger solcher Bastarde

fur die Wissenschaft von Wert sein kann, zumal wenn Punkte ins

Auge gefafit werden, welche von fruheren Beobachtern wenig oder

gar nicht berucksichtigt worden sind.

Bei meinen Besprechungen will ich nur von thatsachlichen

Beobachtungen berichten und mich von Spekulationen uber eine

Theorie der Bastarderzeugung fern halten , zumal ja heutzutage

mehr als genug auf dem Gebiete der Hypothesen geleistet wird,

und immer die eine mehrere andere im Gefolge hat. Aufierdem

sind auch meine Beobachtungen auf diesem Gebiete zu wenig um-

fangreich, um eine Verallgemeinerung derselben zu gestatten. Ich

will also nur cinen Beitrag fur einen solchen liefern , der spater

einmal nach dem Vorbilde von Naegeli, Wichura und Focke
einen allgemeinen Uberblick uber diese Erscheinungen geben und

dieselben nach dem dermaligen Zustande der Wissenschaft zu

Theorien benutzen will.

Von solchen Pflanzenbastarden , welche im wilden Zustande

sich finden, habe ich ganz abgesehen; dieselben sind zur Erledigung

verschiedener Fragen vollstandig unbrauchbar, vor allem derjenigen,

ob die beiden zwischen zwei Arten moglichen Kreuzungsprodukte

sich einander gleich sind oder nicht, da man an einem wild ge-
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fundenen Bastard nicht wissen kann, wer der Vater, wer die Mutter

desselben sei. Nur insofern waren die wild gefundenen Bastarde

zur mehr oder weniger sicheren Entscheidung mancher Fragen

zu verwerten, als man durch sie dahin gefiihrt werden kann,

Bestaubungen zwischen den vermeintlichen Eltern mit Aussicht

auf Erfolg vorzunehmen. Ich bespreche also nur einige von

solchen BastardeD, welche ich selbst geziichtet habe. Bei diesen

Ziichtungen bin ich so zu Werke gegangen, dafi ich niemandem

irgend eine Manipulation, ein Abnehmen der Samen, ihre Aussaat,

ein Umpflanzen der Samlinge etc. anvertraut habe, sondern alles

selbst vorgenommen, und in dem Falle lieber eine ganze Aussaat,

eine ganze Reihe von Samlingen fortgeworfen , wenn durch eine

Stoning in der Arbeit eine Verwechselung nicht ausgeschlossen

war, urn ein Resultat zu erzielen , fur dessen Sicherheit ich , so-

weit ich meinen Sinnen zu trauen habe, einstehen kann.

Bei dieser Art des Experimentierens ist es denn auch in einigen

Fallen moglich gewesen, die aus einer und derselben Frucht er-

zeugten Bastarde mit denen einer anderen Frucht desselben Stockes

zu vergleichen. Uberhaupt habe ich mein Augenmerk darauf ge-

richtet, die einzelnen Bastardindividuen genauer miteinander zu

vergleichen, was meine Abhandlung vielleicht ungebuhrlich lang

macht, mir aber doch von besonderem Werte zu sein scheint.

Eine Klippe bei solchen Untersuchungen ist auch die Vorein-

genommenheit , besonders wenn man eine bestimmte Theorie im

Auge hat. Urn diese Klippe zu vermeiden, ist es ganz gut, wenn

man den betrefienden Bastard untersucht , ohne zu wissen , wer

seine Eltern sind. In vielen Fallen — abgesehen von den beiden

zwischen zwei Arten moglichen Kreuzungen — wird dies natiirlich

bei Bastarden, die man selbst geziichtet hat, nicht moglich sein,

in anderen aber doch zu bewerkstelligen, namlich dann, wenn man,

wie ich bei Oxalis gethan, Bastarde zwischen einer groCeren An-

zahl verwandter Arten einer und derselben Gattung erzieht. Be-

sonders laCt sich aber eine Voreingenommenheit vermeiden, wenn

man bei den Untersuchungen auf die anatomischen Verhaltnisse

eingeht, welche ja nicht so leicht bei den einzelnen Arten ins

Auge springen und im Gedachtnis haften bleiben.

Die Berucksichtigung dieser anatomischen Verhalt-
nisse bei den Bastarden ist es nun gerade, welche mich

veranlaCt, schon jetzt meine Untersuchungen zu besprechen,

denn dieser Punkt durfte fruher kaum von jemandem — Wett-
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stein x
) ausgenommen — beriihrt worden sein. Es scheint mir

namlich von besonderem Interesse, zu erforschen, wie die in den

Eltern des Bastards sich zeigenden verschiedenen anatomischen

Eigenschaften in dem Bastarde selbst sich zueinander verhalten.

In meinen vorliegenden Beobachtungen habe ich dies nun schon

zum Teil gethan, es ist das aber ein Feld, was ein einzelner

unmoglich bewaltigen kann, so daC ich es fur sehr erwunscht

halte, daC einige Mikroskopiker sich dieses ergiebige Feld zur

Bearbeitung erwahlen. Erst nach umfangreichen Beobachtungen

auf diesem Gebiet werden sich allgemeine Regeln aufstellen lassen,

namcntlich wird man erst nach solchen beurteilen konnen, ob und

wie die Moglichkeit der Bastardbildung zwischen 2 Arten von

ihrem anatomischen Bau abhangig ist oder nicht.

Ausgeschlossen sind wegen der verhaltnismafiig kurzen Zeit,

in der die Beobachtungen angestellt wurden, solche, welche sich

auf das weitere Verhalten der Bastarde und den aus ihnen weiter

zu erzeugenden Generationen beziehen. Aber auch so findet sich

in dem Folgenden vielleicht einiges, welches zur allgemeinen

Kenntnis der Bastardierungserscheinungen beitragt. Auch ge-

wissenhaft berichtete Thatsachen sind ja wohl heutzutage von

Wert, wo oft, bei der Neigung Hypothesen aufzustellen und Un-

erklarliches erklaren zu wollen, die einfache Anfiihrung von That-

sachen als unzeitgemaB dargestellt wird.

I. Bastardierungen zwischen Cistus laurifolius und Cistas

ladaniferus.

Uber die innerhalb der Gattung Cistus beobachteten Bastar-

dierungen giebt Focke 2
) einen tjberblick, aus welchem hervorgeht,

daB in dieser Gattung zwar eine Anzahl in freier Natur erzeugter

Bastarde gefunden , daC man aber genauere Untersuchungen an

solchen Bastarden, die kunstlich erzeugt worden, nicht viele an-

gestellt oder daruber berichtet hat, so dafi ich also wohl Neues

vorbringe, wenn ich meine Erfolge und Beobachtungen mitteile,

welche sich mir bei der Kreuzung von Cistus laurifolius und

Cistus ladaniferus, dieser nahe verwandten Arten, ergaben. Ich

will hierbei zuerst die beiden reinen Arten nach ihrer Entwickelung,

1) R. v. Wettstein, Uber die Verwertung anatomischer Merk-

male zur Erkennung hybrider Pflanzen, in : Sitzungsb. der Kais. Akad.

d. Wise. Wien, math, naturw. Kl., 17. Nov. 1887.

2) Focke, Die Pflanzenmischlinge, S. 43.
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ihrer Form und ihrem Bau naher besprechen und dann zu der

Beschreibung und dem Vergleicb der erzeugten Bastarde mit ihren

Eltern iibergehen.

Cistus laurifolius.

Dm in bezug auf die Reinheit der zu beobachtenden Sam-

linge ganz sicher zu gehen, wurde ein bliihender Stock von Cistus

laurifolius im Juni 1884 ganz isoliert und nun eine Bestaubung

der an ihm aufgehenden Bliithen untereinander vorgenommen, da

kein zweiter Stock derselben Art zur Hand war. Nach diesen

Bestaubungen zwischen den Bliithen eines und desselben Stockes

fielen die meisten derselben ab, doch setzten einige Kapseln an,

welche am 18. Juli reiften. Sie enthielten neben sehr vielen zu-

sammengeschrumpften Samen eine kleine Anzahl von gut aus-

gebildeten, welche grofier waren als die Samen von Cistus lada-

niferus und am 19. Juli ausgesat wurden.

Die Keimlinge erschienen Ende Juli und ihre lanzettlich

linealen Kotyledonen waren etwas breiter und langer als die-

jenigen von C. ladaniferus. Bis Mitte November hatten sich 4

Paare von Laubblattern entwickelt, von denen die letzten schon

am Rande etwas gewellt waren; sie zeigten auf der Oberseite eine

schwache, auf der Unterseite eine starke Behaarung, wahrend sie

an den gleich alten Keimlingen von C. ladaniferus unterseits nur auf

den Nerven behaart waren. Die Blattpaare folgten dicht aufeinander.

Am vierten Blattpaar trat schon die fur die Art charakteristische

Nervatur auf, wo von der Basis des Mittelnerves sich zwei starke

Seitennerven abzweigen, auf welche keine weiteren besonders hervor-

tretenden Seitennerven folgen. Der Blattrand ist stark gewellt. Auch

in der Schnelligkeit des Wachstums trat nun ein Unterschied hervor,

indem die Pflanzen am 6. Marz 1885 nur 2—3 cm hoch waren

und 5—6 Blattpaare entwickelt hatten; am 9. Juni hatten sie

eine Hohe von 10 cm bei 7 Blattpaaren, und bis zum Oktober

hatten sie nur eine Hohe bis zu 32 cm erreicht gegenuber den

60 cm hohen, gleichaltrigen Exemplaren von C. ladaniferus.

Inzwischen hatten die Blatter bei schwacher Streckung der

Internodien ihre charakteristischen Eigenschaften angenommen

(Taf. XXV, Fig. 1). Dieselben besitzen einen etwa 1 cm langen Stiel,

ihre Spreite ist eiformig, von etwa 3 cm Breite zu 6 cm Lange,

am Rande gewellt, von dem Hauptnerv zweigen sich an dessen

Basis 2 starke nach oben bogig verlaufende Seitennerven ab.
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Die Oberhaut dieser Blatter hat folgenden Bau: Auf der

Oberseite sind die Epidermiszellen kleiner als die gleichen von

C. ladaniferus; ihre Seitenwande sind wie dort flach, nicht ge-

wellt. Zwiscben den Epidermiszellen liegen flach, nicht in Ver-

tiefungen, Drusenhaare, aus einer nicht ausscheidenden Basalzelle

bestehend und aus einem oben umgebogenen Teil, welcher aus

4—6 Zellen besteht, die in einer Reihe hintereinander liegen, von

denen aber die mittlere noch eine Langsteilung zeigt (Taf. XXVI,

Fig. 8). Einzelne sind anderen, auf der Unterseite vorkommenden

Haarbildungen ahnlich, welche auf einer langeren Stielzelle einen

dreizelligen eiformigen Kopf tragen (Taf. XXVI, Fig. 9). Hier und

da finden sich einige Spaltoflnungen.

Die Unterseite der Blatter zeigt Epidermiszellen mit ge-

schlangelten Seitenwanden, viele Spaltoffnungen und viele Buschel-

haare , welche aus 8—10 sehr langen , an der Basis nur eine

kurze Strecke aneinander schliefienden Zellen bestehen, ferner lange

einzellige Haare oder auch 2—3zellige Buschelhaare , dazwischen

Drusenhaare sehr verschiedener Form und dadurch von C. ladaniferus

abweichend; namlich 1) solche mit langer Stielzelle und 2—3zelligem

Kopf (Taf. XXVI, Fig. 10), 2) kurzstielige, mit 4 ausscheidenden

Zellen, deren oberste zugespitzt ist (Taf. XXVI, Fig. 11), 3) kurz-

stielige mit dickem unteren Teil, dessen 3—4 Zellen in einer

Flache liegen , an welche sich ein 2-zelliges schmales Ende an-

schlieBt (Taf. XXVI, Fig. 12).

Keiner der Samlinge kam im Sommer 1886 zum Bluhen, wie

dies bei alien gleichaltrigen Samlingen von C. ladaniferus geschah.

Erst im Juni 1887 traten an alien die Bluten auf und glichen

ganz denen der Stammpflanze. Der Blutenstand ist hier meist

5-bliitig; er zeigt eine zuerst aufgehende Endbliite, darunter 2

sich einander gegenuberstehende Seitenbluten und unter diesen 2

weitere Bluten.

Die drei Kelchblatter (Taf. XXVI, Fig. 17) haben eine freie scharf

zulaufende Spitze; ein Stiick unterhalb derselben befindet sich an

dem in der Knospenlage bedeckten Rande ein kleiner Flugelanhang,

welcher so kurz ist, dafi er nach Abfallen der Bliitenblatter nicht

aus dem nunmehr sich wieder schlieCenden Kelch oben hervorsieht;

der andere Rand ist rotlich und fliigellos. Je nach der in den

verschiedenen Bluten verschiedenen Drehungsrichtung ist bald der

rechte, bald der linke Rand der Kelchblatter der nach auCen frei

liegende und somit unbefliigelte. Die Haare des Kelchruckens sind
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Buschelhaare, aus zahlreichen Zellen gebildet, dazwischen sehr

zahlreiche einzellige, stark verdickte Haare.

Die 5 Bliitenblatter sind eiformig, fast flach ausgebreitet,

etwa 32 mm lang und 28 mm breit, von rein weifier Farbe, ober-

seits an der Basis mit hellgelbem Fleck. Ihr Bau gleicht ganz

dem spater zu beschreibenden von C. ladaniferus.

Die zahlreichen StaubgefaCe sind — Filamente nebst Antheren

— etwa 10 mm lang, die Antheren nicht viel langer als breit.

Der Pollen hat 3 Langsfalten und ist gleich dem von C. lada-

niferus.

Die dichtgedrangten Haare des Fruchtknotens bestehen zum
Teil aus einzelnen langen verdickten Zellen, die meisten sind

aber 2— 5-zellige Buschelhaare, deren Zellen an der Basis nur

wenig vereint sind und eine groBe Lange im Gegensatz zu den

gleichen von C. ladaniferus zeigen.

Cistus ladaniferus.

Ungeachtet bei der im Juni 1884 vorgenommenen Bestaubung

von Cistus ladaniferus Bliiten von verschiedenen Stocken unter-

einander vereint wurden, so fielen sie doch fast alle ab, was mog-

licherweise daher kam, dafi jene Stocke aus Stecklingen erwachsen

waren , welche von einem und demselben Exemplar genommen
waren. Eine Kapsel lieC sich jedoch erzielen, welche aber nur

wenige kleine Samen enthielt, die wie jene von C. laurifolius am
19. Juli gesat wurden und wie jene gegen Ende Juli aufgingen.

Die Kotyledonen der Samlinge zeigten sich schmaler und ktirzer

als jene von C. laurifolius.

Bis zum 30. September glichen die Blatter an Form noch

den entsprechend alten von C. laurifolius, waren aber unterseits

nur auf den Nerven behaart. Bis zum 13. November hatten sich

schon 6 Blattpaare gebildet, also 2 Blattpaare mehr als bei C.

laurifolius und das charakteristische der Blatter (Taf. XXV, Fig. 2)

trat hervor in ihrer lanzettlichen Gestalt — 3 cm Breite bei 10 cm
Lange — und in der Nervatur, wo das Blatt von einem starken

Mittelnerv durchzogen wird , von welchem unten zwar auch, wie

bei C. laurifolius, 2 Seitennerven entspringen, die aber nicht wie

dort bis zur Spitze des Blattes gehen, sondern etwa in der Mitte

von dessen Lange aufhoren; dafiir entspringen im Gegensatz zu

C. laurifolius vom Mittelnerv aus federig zahlreiche Seitennerven,

so daC die Blattnervatur beider Arten sehr verschieden ist. Der
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Rand der Blattspreite zeigt gar keine oder nur schwache Wellung.

Die Blattstiele erreichen nur 5 mm Liinge, sind also nur halb so

lang wie bei C. laurifolius; man konnte auch die Blatter sitzend

nennen, da die Blattspreite sich allmahlich bis zum Ansatz des

Blattes am Stengel verschmalert. Wahrend bei C. laurifolius die

Blattpaare ziemlich dicht aufeinander folgen , sind sie bier bei

C. ladaniferus durch Streckung der Internodien ca. 8 mm von

einander entfernt.

Die Schnelligkeit des Wachsens ubertraf bei ganz gleicher

Kultur jene von C. laurifolius, indem bis zum 1. Oktober 1885

schon eine Hohe von 60 cm erreicht wurde und eine starke Ver-

zweigung eingetreten war, welche bei C. laurifolius um diese Zeit

noch ganz fehlte.

Die Oberhaut der Blatter an der erwachsenen Pflanze zeigt

in einigen Punkten Abweichungen von C. laurifolius. Auf der

Oberseite sind die Epidermiszellen etwas grofier als bei C. lauri-

folius, aber an Form diesen ungefahr gleicb. Besonders abweichend

ist es, dafi die Drusenhaare hier in Vertiefungen liegen (Taf. XXVI,

Fig. 13); sie bestehen aus einer kleinen Basalzelle und aus einem

2—3-zelligen kugelig eiformigen Kopf, der nicht in eine umgebogene

Spitze ausgeht. Endlich lieCen sich hier gar keine Spaltoffnungen

finden.

Die Oberhaut der Blattunterseite hat zwischen den mitgeschlan-

gelten Seitenwanden versehenen Epidermiszellen viele Spaltoffnungen

und dicht gestellte Biischelhaare , welche aus 20—30 Zellen be-

stehen, die kurzer sind als jene von C. laurifolius und manchmal

auf einer iiber die Oberflache des Blattes sich erhebenden Er-

hohung sitzen. Die Drusenhaare zeigen hier meist nur 2 Zellen

auf langlicher Stielzelle (Taf. XXVI, Fig. 14), andere haben eine

kurzere Stielzelle und einen 3-zelligen dickeren Kopf.

Das Charakteristische im Bau der Blattoberhaut liegt also im

Mangel der Spaltoffnungen auf der Oberseite und der Lage der

Drusenhaare derselben Seite in einer Vertiefung; ferner in den

20—30-zelligen Biischelhaaren der Unterseite und dem Fehlen der

im unteren Teile angeschwollenen Drusenhaare, wie sie von C. lauri-

folius beschrieben worden.

Schon im Sommer 1886 kamen die Samlinge zum Bluhen und

zeigten sich hierbei den Stammpflanzen ganz gleich. Die Bliiten

stehen hier ganz ausnahmslos einzeln am Ende von kleinen Seiten-

zweigen. Der Blute gehen 2 Paare von Blattchen voraus, welche
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rait ihren unteren Randern aneinander liegen , rait ihren oberen 2

Dritteln horizontal abstehen.

Die 3 Kelchblatter (Taf. XXVI, Fig. 16) sind kahnfbrmig; sie

haben an ihrem Gipfel, je nach der verschiedeneu Drehung in der

Knospenlage der einzelnen Bliiten , bald rechts, bald links einen

rot berandeten Flugel, welcher in der Knospenlage uberdeckt ist,

so daC diese einen abgerundeten Gipfel hat. Beim Aufbluhen

rollt sich dieser Flugel nach riickwarts um, so dafi die verbliihten

Bliiten rait einem Schopf der 3 Kelchflugel gekront und dadurch

sogleich von einer dem Aufgehen nahen Knospe zu unterscheiden

sind. Der Riicken der Kelchblatter tragt nur Buschelhaare mit

sehr zahlreichen, stark verdickten Zellen, keine langen einzelligen

Haare.

Die 5 Blumenblatter sind rundlich, 40 mm lang und 35 mm
breit, also bedeutend groCer als die von C. laurifolius; sie sind an

ihrem Hauptteil rein weifi, haben aber oberhalb der wie bei

C. laurifolius gelben Basis einen dunkel blutroten grofien Fleck,

was nie bei C. laurifolius vorkommt. Ihr anatomischer Bau ist

wie dort folgender: Die Oberseite besteht aus langgestreckten Zellen,

welche an ihrer Aufienseite in 7—9 in eine Reihe gestellte Papillen

ausgehen, deren Grenzen den schwach geschlangelten Seiten-

wanden entsprechen und welche ziemlich weit uber die Oberflache

der Zelle hervorstehen, so dafi die Blattoberflache ein mattes Aus-

sehen hat. Der blutrote Fleck wird durch dunkelroten Saft, der

gelbe durch hellgelbe Kornchen hervorgebracht. Es finden sich

keine Spaltoffnungen. Auf der Uuterseite der Blutenblatter sind

die Papillen der Zellen weniger hervortretend , dagegen die ein-

springenden Zellwandbuchten starker verdickt. Auch hier fehlen

die Spaltoffnungen.

Die StaubgefaCe sind — Filamente und Antheren— 10—12 mm
lang und die Antheren im Unterschiede von denen bei C. lauri-

folius etwa doppelt so lang als breit und mehr oder weniger zu-

gespitzt. Der Pollen hat im trockenen Zustande 3 Langsfalten

und wird angefeuchtet kugelig ; er ist ebenso groti wie bei C. lauri-

folius.

Der Fruchtknoten ist scheinbar glatt, da seine dicht ge-

drangten Buschelhaare ihm eng anliegen ; die Zellen dieser Buschel-

haare sind kurz kegelig und zeigen eine starke geschichtete Ver-

dickung.
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Fafit man nun die im vorhergehenden angegebenen haupt-

sachlichen Unterschiede zwischen Cistus laurifolius und C. lada-

niferus zusammen, so sind es folgende:

C. laurifolius. C. ladaniferus.

Die Kotyledonen etwas breiter und

langer als bei C. ladaniferus

Das Langenwachstum geringer,

durch schwachere Streckung der

Internodien und langsamere Bil-

dung der Blatter.

Untersohiede der Blatter:

langgestielt kurzgestielt

eifdrmig lanzettlich

am Rande stark gewellt am Kande fast gerade

1 Hauptnerv und nur von dessen vom Hauptnerv unten 2 schwachere

Basis 2 starke Seitennerven. Nerven entspringend, dann fede-

rige Seitennerven.

Epidermis der Blattoberseite

:

Epidermiszellen kleiner als bei C. ladaniferus

weuige Spaltoffnungeu keine Spaltoffuungen

Driisenhaare nicht in Vertiefungen, Driisenhaare in Vertiefungen ,
ihr

teils mit umgebogenem Kopf. Kopf gerade.

Blattunterseite

:

Buschelhaare 8— 10-zellig Biischelhaare 20—30-zellig

ihre Zellen langer als bei C. ladaniferus

Driisenhaare zumTeil uuten bauchig keine unten angeschwollenen Drii-

durch Langsteilung der Zellen. senhaare.

Bltiten

:

zu 3 bis 5 einzeln

Kelchbl. zugespitzt abgerundet

seitlich schwach befliigelt mit starkem einseitigen Fliigel

Blumenbl. weifs
,

gelb benagelt, weifs, auf gelbem Nagel blutroter

28 mm breit, 32 mm lang Fleck, 35 mm breit , 40 mm
lang

Antheren fast so lang wie breit. etwa doppelt so lang wie breit.

Fruchtknoten:

Buschelhaare aus langen Zellen aus kurzen Zellen

bestehend

kein Samling im zweiten Jahre die meisten Samlinge im zweiten

bluhend. Jahre bliihend.
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Cistus laurifolius bestaubt m it C istus ladanif erus.

An demselben Busch von Cistus laurifolius, an welchem im

Juni 1884 Bltiten untereinander bestaubt wurden, um dadurch die

oben beschriebenen Pflanzen zu erzielen, wurden die Narben an-

derer Bluthen unter Abhaltung des eigenen Pollens mit dera Pollen

von jenen Exemplaren des C. ladaniferus belegt, welche die Stamm-

pflanzen der oben beschriebenen Samlinge waren. Es schwollen

infolge hiervon zwar viele Fruchtknoten an, blieben aber bald im

Wachstum zuruck. Am 18. Juli wurden 3 reife Kapseln abge-

nommen ; sie enthielten zwar wenige , aber vollkommene Samen,

welche am 19. Juli zugleich mit denen der beiden Eltern ausgesat

wurden, und welche, wie jene, Ende Juli aufgingen. Die Koty-

ledonen der Samlinge glichen denen von C. laurifolius, indem sie

breiter und langer waren als die von C. ladaniferus und auch von

den durch Bestaubung von C. ladaniferus mit C. laurifolius erzeugten

Bastarden.

Schon zu Ende September hatten sich 5 Blattpaare entwickelt

und bis zum 13. November waren fast uberall deren 6 vorhanden,

ebenso wie bei den Samlingen von C. ladaniferus, wahrend zu dieser

Zeit die Samlinge von C. laurifolius, der Mutter des Bastardes,

nur 4 Blattpaare zeigten. Die Bastarde glichen also in der

Schnelligkeit des Wachstums dem Vater. Auch in bezug auf die

Streckung der Internodien zeigten sie eine Ahnlichkeit mit diesem,

indem die Internodien beinahe ebenso lang waren, wie die von den

gleichaltrigen Samlingen von C. ladaniferus. Die Form undNervatur

der Blatter war gleichfalls derjenigen von C. ladaniferus sehr

ahnlich. Die ganzen Pflanzen waren kraftiger als die Samlinge

von C. ladaniferus und auch als die durch die Bestaubung von

C. ladaniferus mit C. laurifolius erzeugten Bastarde; bei einigen

begannen schon aus den Achseln der unteren Blatter Seitenzweige

sich zu entwickeln.

Bis zum 1. Oktober hatten die meisten Samlinge die Hohe

von 75 cm erreicht, also nicht nur die Samlinge von C. laurifolius,

sondern auch die von C. ladaniferus uberflugelt, welche zu dieser

Zeit nur eine Hohe von 60 cm erreicht hatten.

An diesen Pflanzen zeigten nun die Blatter folgende Eigen-

schaften (Taf XXV, Fig. 3). Ihre Stiele waren 5 mm lang, also gleich

denen von C. ladaniferus; die Breite der am Rande schwach ge-

wellten Spreite betrug 4 cm, die Lange 10 cm; die Spreite tiber-

traf also an GroBe diejenige von beiden Eltern.
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Die Oberhaut der Blatter wurde an verschiedenen Samlingen

untersucht, welche untereinander in bezug auf den Bau derselben

keine Abweichungen untereinander zeigten und sich foIgendermaBen

verhielten: Auf der Oberseite der Blatter gar keine Spaltoffnungen

wie bei C. ladaniferus, dem Vater; die Drtisenhaare liegen in Ver-

tiefungen der Oberbaut wie bei C. ladaniferus (Taf. XXVI, Fig. 13),

dem Vater, baben aber nianchmal einen etwas unigebogenen Kopf,

wie bei C. laurifolius, der Mutter (Taf. XXVI, Fig. 8).

Auf der Blattunterseite Biischelbaare, aus weniger als 20, aber

meist mehr als 10 Zellen gebildet, mit ziemlicb hohem Fufl, ihre

Zellen dtinner und langer als an den Btischelhaaren von C. lada-

niferus, aber kiirzer als bei C. laurifolius, also Mittelbildungen
zwischen den Btischelhaaren beider Eltern, welche

sich aber leider auf beschranktem Raum ebensowenig wie die der

Eltern bildlich darstellen lassen. AuCer diesen Buschelhaaren viele

Drtisenhaare mit langer Stielzelle und 2-zelligem Kopf, wenige

kurzstielige mit 3-zelligem Kopf, also ahnlich wie bei C. ladaniferus

(Taf. XXVI, Fig. 14), dem Vater. Es kommen hier keine solche

dicken Drusenhaare vor wie bei C. laurifolius, der Mutter.

Unter den 28 Samlingen kamen im Sommer 1886 schon 25

zum Bltihen, glichen also hierin dem Vater, wahrend die ubrigen

3 erst im Sommer 1887 bltihten, also hierin der Mutter glichen.

Nur hochst selten findet an alien diesen Bastarden eiue Bliite

sich einzeln, und fast immer stehen mehrere Bltiten wie bei C.

laurifolius zusammen, manchmal sogar noch mehr als dort, indem

Bltiteustande mit 9 Bliiten beobachtet wurden.

Die Kelchblatter (Taf. XXVI, Fig. 18) sind zugespitzt wie bei C.

laurifolius und haben dicht unterhalb ihrer Spitze an der in der

Kuospenlage bedeckten Seite einen Fltigelanhang ahnlich wie bei

C. ladaniferus, der jedoch viel kleiner ist als dort, so daB er an

den verbltihten Bltiten am Gipfel des geschlossenen Kelches nicht

hervorsteht ; sie sind also denen von C. laurifolius hierin ahnlich.

Auf dem Rticken tragen die Kelchblatter Btischelhaare, eine Mittel-

form zwischen denen von C. ladaniferus und C. lauri-

folius, aufierdem einige 1-zellige, manchmal zu 2 dicht neben-

einanderstehende Haare, gleich denen von C. laurifolius, aber viel

weniger.

Die Blumenblatter haben teils ungefahr eine Breite von 40 mm
und die gleiche Lange, sind also noch grofier als die von C. ladani-

ferus, andere sind nur wenig kleiner als diese. In der Farbung

zeigte sich nun bei den einzelnen Samlingen eine derartige Ver-
tid. XXIII. N. K. XVI. 28
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schiedenheit, dafi die einen Exemplare auf der gelben Basis keinen

roten Fleck hatten, wie die Blumenblatter bei C. laurifolius, wahrend

die anderen diesen Fleck, wie er bei C. ladaniferus charakteristisch

ist, in verschiedener Starke zeigten; 11 Exemplare hatten diesen

roten Fleck, die tibrigen 17 besafien ihn nicht.

Die Antheren waren alle verkummert, kaum breiter als die

Filamente, sie enthielten nie guten Pollen.

Die Fruchtknoten, welche naher zu untersuchen leider versaumt

wurde, setzten niemals Kapseln mit Samen an, obgleich die Bastarde

zwischen den beiden reinen Arten kultiviert und ihre Narben mit

dem Pollen dieser jedenfalls durch die an diesen sclieinendeu

Bliiten sehr thatigen Insekten belegt wurden.

Stellen wir nach diesen Beobachtungen einen iibersichtlichen

Vergleich zwischen dem besprochenen Bastard und seinen Eltern

an, so ergiebt sich folgendes:

Das Wachstum ist ein starkeres als bei dem von den Eltern

am starksten wachsenden Vater, C. ladaniferus:

An den Blattern

:

Die Blattstiele 5 mm lang = C. ladaniferus.

Die Blattnervatur federig = C. ladaniferus.

Der Blattrand schwach gewellt = C. ladaniferus.

Die ganze Blattspreite noch etwas grofier als bei C. ladaniferus.

Oberseite der Blatter ohne Spaltoffuungen wie bei C. ladani-

ferus.

Drusenhaare in Vertiefungen wie bei C. ladaniferus, manch-

mal mit umgebogenem Kopf wie bei C. laurifolius.

Unterseite der Blatter : Die Biischelhaare Mittelbildungen
zwischen denen von C. ladaniferus und C. laurifolius, die Drusen-

haare ahnlich denen von C. ladaniferus.

Bluhreife: Bei den meisten Samlingen schon im zweiten Jahre,

also ahnlich C. ladaniferus.

Blutenstand: Bliiten zu mehreren beisammen, also gleich C.

laurifolius.

Kelchblatter zugespitzt wie bei C. laurifolius, ihr seitlicher

Fliigel eine Mittelbildung zwischen den beiden Eltern; auf dem
Kelchrucken die Biischelhaare gleichfalls solche Mittelbildungen,

dazu die einzelligen Haare von C. laurifolius, aber weniger als

dort.
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Blumenblatter meist so grofi wie bei C. ladaniferus, die

meisten ohne roten Fleck, also hierin C. laurifolius, der Mutter,

ahnlich.

Hiernach ist bei diesem Bastard in den vegetativen Teilen

die Ahnlichkeit mit C. ladaniferus, dem Vater, vorwiegend, wiihrend

in dem Blutenstande und in einzelnen Blutenteilen die Ahnlichkeit

rait C. laurifolius, der Mutter, mehr hervortritt.

Cistus ladaniferus bestaubt mit Cistus

laurifolius.

Im Gegensatz zu der nur selten mit Erfolg gekronten Be-

staubung von C. laurifolius mit C. ladaniferus schlug die Be-

staubung an C. ladaniferus mit C. laurifolius ausnahmslos an. Die

Bestaubung wurde, wie die vorher besprochene, im Juni 1884

vorgenommen; Anfang Juli waren alle Kapseln schon stark ange-

schwollen, und als sie am 18. Juli geerntet wurden, enthielten sie

zahlreiche gute Samen, welche wie die anderen am 19. Juli gesat

wurden und Eode des Monats aufgingen.

Die Keimlingc waren denen von C. ladaniferus sehr ahnlich,

indem ihre Kotyledonen nicht so lang und breit waren wie die

von C. laurifolius, doch waren diese Unterschiede immerhin sehr

unmerklich.

Ende September zeigten sich die meisten Keimlinge schwacher

als die des andern Bastardes, und hatten nur 3, selten 4 Blatt-

paare; bis zum 13. November hatten aber fast alle wie jene 6

Blattpaare entwickelt. Also auch dieser Bastard glich in der

Schnelligkeit des Wachsturas dem C. ladaniferus, welcher hier die

Mutter war und nicht, wie dort, der Vater. Auch die Form und

Nervatur der Blatter war hier die gleiche wie bei dem anderen

Bastard, indem sie die grofite Ahnlichkeit mit C. ladaniferus zeigte.

Nur erschienen die vorliegenden Bastarde nicht so kraftig im

Wachstum wie die in entgegengesetzter Weise erzeugten, was sich

aber spater wieder ausglich und wahrscheinlich von Blattlausen

verursacht war. Auch diese Samlinge hatten bis zum 1. Ok-

tober zum grotiten Teil eine Hohe von 75 cm erreicht und ver-

hielten sich so wie die anderen Bastarde. Wie bei diesen hatten

die vorliegenden Ptiauzen Blattstiele von 5 cm Lange , und ebenso

waren die Blattspreiten gleich, allenfalls bisweilen etwas schmaler.

Auf ihrer Oberseite fauden sich keine Spaltoffnungen , und die

Drusenhaare hatten hier dieselbe Form und Lage wie bei den

28*
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anderen Bastarden. Ebenso waren die Biischelhaare auf der Unter-

seite denen des anderen Bastardes gleich, indem sie eine Mittel-

bildung zwischen den Biischelhaaren von C. laurifolius und denen

von C. ladaniferus zeigten. Die dazwischen befindlichen Driisen-

haare waren dieselben wie bei den anderen Bastarden und wie bei

C. ladaniferus.

Von den 25 Samlingen bliihten im Sommer 1886 schon 21 und

glichen hierin den anderen Bastarden und dem C. ladaniferus, ob-

gleicb sie diesen nicht zum Vater, sondern zur Mutter batten; die

anderen 4 Samlinge kamen erst im Sommer 1887 zur Bltite.

Aucb hier waren die Bliitenstande reichblutig und zeigten

sicb uberhaupt, wie auch die Bluten selbst denen der anderen

Bastardreihe ganz gleicb; bei 10 Exemplaren hatten die Bluten-

blatter den blutroten Fleck auf der gelben Basis, die ubrigen 15

besafien ibn nicht

Eine vergleichende Zusammenstellung der Eigenscbaften der

vorliegenden Bastarde mit den Eltern und den bei Umkehr der-

selben erzeugten Bastarden diirfte uberflussig sein, da dieselben

sicb als vollstandig gleich mit denen jener anderen Bastarde er-

wiesen, ungeachtet ich ein Augenmerk und die Hoffnung darauf

hatte, Verschiedenheiten ausfindig zu machen. Jede der beiden

Bastardreihen zeigte in sich dieselben Verschiedenheiten als die

anderen. Nur in der Erzeugung der beiden Reihen zeigte sich in-

sofern eine Verschiedenheit , als die Bestaubung von C. ladani-

ferus mit C. laurifolius besser anschlug als die umgekehrte.

Es geht aus den vorhergehenden Beobachtungen hervor: ein-

mal: daC die zwischen C. laurifolius und C. ladaniferus erzeugten

Bastarde sich im wesentlichen gleich sind, gleichviel, ob die eine

der beiden Arten der Vater oder die Mutter ist; zweitens zeigte

sich, dafi in den vegetativen Teilen die Bastarde mehr dem Cistus

ladaniferus ahnelten, in den reproduktiven mehr dem C. lauri-

folius, wenn auch nicht sehr hervortretend. Es zeigt sich hier also

ganz dasselbe Verhaltnis wie bei den Bastarden, welche nach den

Angaben von Timbal Lageave x
) zwischen Cistus salicifolius und

C. populifolius erzeugt worden.

Fur die Garten konnen die von mir geziichteten Cistusbastarde

insofern einen Wert haben, als sich in ihnen der Bliitenreichtum

1) Mem. Ac. ac. Toulouse 5, Ser. V.
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des Cistus laurifolius mit der BliitengroBe und Pracht des Cistus

ladaniferus gepaart findet.

II. Bastardierungen zwischen Abutilon Tonellianum
und Abutilon Darwini.

Zwischen Arten der Gattung Abutilou sind mehrfach Bastadie-

rungen vorgenommen und beschrieben worden 1
) in letzter Zeit

hauptsachlich von Fritz MUller 2
). Zu mcinen Versuchen

wahlte ich Abutilon Tonellianum und A. Darwini. Von letzterer

Art erhielt ich schon vor mehr als 10 Jahren die Samen als

„Abutilon voni Capivary" durch Fritz Mcller aus der Heiniat

derselben gesandt, und diese Art benannte Fenzl, da sie neu war,

Abutilon Hildebrandi. Zu gleicher Zeit hatte man aber auch im
botaniscben Garten zu Kew diese Art aus Samen erzogen, und
dort wurde sie von Hooker fil. Abutilon Darwini benannt. Einige

Jabre hindurch wurden beide Namen in der Litteratur zugleich

gebraucht, ohne dafi man zu wissen schien, daC sie eine und die-

selbe Abutilonart bezeichneten, bis in letzter Zeit der Name A.

Darwini , soviel ich weiC , allein im Gebrauch ist. Die andere

Art, welche ich gleichfalls von Fritz MUller vor einigen Jahren

in Samen erhielt, wurde mir im Berliner botanischen Garten als

Abutilon Tonellianum bestimmt. Schon vor einigen Jahren machte

ich Wechselbestaubungen zwischen diesen beiden Arten , vernach-

lassigte aber die dadurch erzielten Bastarde, da sie mir zu naherer

Beobachtung nicht bemerkenswert genug erschienen. Nachdem
ich aber auf den Gedanken gekommen war, das Verhaltnis der

beiden zwischen 2 Arten erzeugten Bastardreihen zueinander und

ihre anatomischen Verschiedenheiten von den Eltern naher zu unter-

suchen, nahm ich im Fruhjahr 1886 die gleichen Bestaubungen

noch einmal vor und erzielte wiederum mit Leichtigkeit eine Menge
von Samen, aus denen mir Pflanzen erwuchsen, deren nahere Be-

sprechung mir von einiger Bedeutung zu sein scheint. Eine ge-

naue Beschreibung der beiden Stamm arten mufi wiederum vorauf-

gehen, urn einen eingehenden Vergleich der Bastarde mit den Eltern

machen zu konnen.

1) Vergl. Focke 1. c, S. 77.

2) Jenaische Zeitschr. VII, S. 29 u. 241.
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Abutilon Ton ellianum.

Es wurden an A. Tonellianum keine genaueren Aufzeichnungen

iiber die Keimlinge und die Schnelligkeit ihres Wachstums ge-

macht wie bei den soeben besprochenen Cistusarten, sondern nur

die erwachsenen bliihenden Pflanzen in bezug auf einzelne be-

stimmte Punkte naher beobachtet.

Die Blatter dieser Art haben sehr lange und dicke Stiele, an

welchen stets 4 Arten von Haaren vorkommen, namlich:

1

)

einzellige, sehr lange, scharf zugespitzte Haare, deren Mem-
bran sich stark verdickt (Taf. XXVI, Fig. 1).

2) Buschelhaare (Taf. XXVI, Fig. 2), welche meist aus vielen

Zellen bestehen, die an ihrem unteren Teil miteinander vereinigt

sind; am oberen strahlen sie auseinander ; ihre Zellen sind gleich-

falls ziemlich stark verdickt

3) Kurze elliptische Haare (Taf. XXVI, Fig. 3), meist aus einer

Reihe von 3 Zellen bestehend, von denen oft die Endzelle, mehr-

fach auch die mittlere durch eine Langsscheidewand geteilt ist.

Die Zellen dieser Haare sind dunnwandig und reich an Proto-

plasma.

4) Lange, mehrzellige Haare, aus einer Zellreihe gebildet,

welche mit einer keuligen, ausscheidenden Zelle abschlieCt (Taf. XXVI,

Fig. 4). Von den Zellen des unteren dickeren Teiles dieser Haare

zeigen immer einzelne noch eine Langsteilung. Alle Zellen sind

hier dunnwandig, so daC diese Haarsorte, wie die vorhergehende,

an alteren Oberhauten nicht mehr in gutem unversehrten Zustande

zu beobachten ist.

Von diesen 4 Haarsorten kommen auf dem Blattstiel die

kurzen elliptischen Haare am wenigsten vor, die anderen bilden

durcheinander gemischt einen dichten Bestand, unter welchem die

langen einzelligen eine hervortretende Rolle spielen und die im

Gegensatz zu den Blattstielen von A. Darwini charakteristische

starke Rauhigkeit bewirken.

Die Blattspreiten sind meist dreispitzig, mit lang vorgezogenen

Spitzen und an der Basis verkehrt herzformig, bisweilen gehen sie

aber auch nur in eine einzige Spitze aus. Auf den Nerven ihrer

Unterseite finden sich auch alle 4 Haarsorten des Blattstieles in

ahnlicher Verteilung, nur sind die Haare No. 1 etwas weniger

zahlreich.

Die Blutenstieie stehen meist gezweit ohne vegetativen Seiten-
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zweig in den Blattachseln und sind entweder starr aufrecht oder

nur wenig geneigt, so daB die Bluten nicht so hangen wie bei A.

Darwini. Auf diesen Stielen kommen viele Haare der Sorten 1,

2 und 4, ganz selten ist auch hier wie auf dem Blattstiel die

Sorte 3.

Der Kelch ist an seiner Basis ausgebaucht, seine freien fiinf

Zipfel stelien fast horizontal ab; auf seiner AuBenseite befinden

sich viele Haare der Sorten 1, 2 und 4; auch hier ist die Sorte 3

selten. Nebenbei sei bemerkt, dafi auf der KelchauBenseite und

auf dem Blutenstiel sich Spaltotfnungen finden, deren SchlieBzellen

oft sehr hoch tiber ihre Umgebung erhaben sind. Der Kelchgrund

ist auf seiner Innenseitemit ausscheidenden Haaren(Taf. XXVI, Fig. 5)

besetzt, welche fast dicht an der Basis der Blutenblatter begin neu

und bis zur senkrechten Aufbiegung des Kelches reichen. Die-

selben ahneln sehr den Haaren der Sorte 4, haben aber neben mehr

gedrungener Gestalt eine kugelige, stark ausscheidende Kopfchen-

zelle, wie sie Behrens 1
) von einigen anderen Abutilonarten dar-

stellt. Wir wollen sie als die Haarsorte 5 bezeichnen.

Die Blumenkrone besteht aus 5 Blumenblattern, deren oberer

Teil breit eiformig und dabei kahnformig ist und plotzlich in den

schmaleren unteren Teil ubergeht, so daB dadurch zwischen je

2 solchen Nageln ein weiter Zugang zum Nektarium ftihrt; sie

stehen mit ihren Spreiten fast gerade aufrecht und spreizen nicht

so voneinander wie bei A. Darwini. Ihre Farbe ist ganz gleichmaBig

hellgelb. Ihre Anatomie ist fiir unseren Zweck nicht bemerkens-

wert, nur ist dies hervorzuheben , daB an dem Rande der Nagel-

basis sich niemals Haare finden.

An den StaubgefaBen sind die Filamente hellgelb, die stacheligen,

kugeligen Pollenkorner gleichfalls.

Die Griffel sind ebenfalls hellgelb. Ihre Narben erscheinen

dem unbewaffneten Auge griinlichgelb und haben kurze Papillen

mit schleimigem, leuchtendem, gelblichem Inhalt, sind also nicht

schwarzrot wie bei A. Darwini. Besonders bemerkenswert ist, daB

ein Teil der Narben schon aus der Blutenknospe hervorschaut,

und daB bei der soeben geoffneten Bliite alle Narben zuganglich

sind, ohne daB die benachbarten Antheren sich schon geoftnet

hatten. Die Bluten dieser Art sind also ausgesprochen vor-

weiblich.

Der Fruchtknoten ist 11— 14-facherig; derselbe zeigt keine

1) Beubens, Die Nektarien der Bluten, Taf. IV.
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Haare der Sorte 1, 2 und 3, hingegen sehr viele lange Haare der

Sorte 4, auBerdem eine neue Sorte von Haaren, No. 6 (Taf. XXVI,

Fig. 6), welche schon auf dem Fruchtknoten der kiirzlich aufge-

gangenen Bliite sehr verschiedene Entwickelungsstufen zeigen.

Dieselben bestehen zuerst aus 5—6 Zellen, welche an der Basis

zusammenhangen , mit den abgerundeten Spitzen auseinander-

spreizen ; wo sie aneinander liegen sind ihre Wande netzig verdickt;

ihr Protoplasma zeigt sich in schoner Zirkulation (Taf. XXVI, Fig. 6 a).

Schon zur Bliitezeit fangen diese Buschelhaare an, sich zu

eigentiimlichen Gebilden zu entwickeln, welche spater in Form
von sonderbar verzweigten Stachelhaaren die reifende Frucht be-

decken (Taf. XXVI, Fig. 6). Es werden namlich jene urspriinglichen

5—6 Zellen, welche anfanglich ein nicht besonders merkwiirdiges

Biischelhaar bilden, durch einen dicken zelligen Stiel emporge-

hoben, welcher sich durch Vermehrung und Wachstum der unter-

halb und seitlich von ihnen belegenen Zellen bildet. Wahrend

hierauf die diesen Stiel kronenden Zellen sehr stark in die Breite,

aber namentlich in die Lange wachsen, entstehen auf seiner Ober-

flache neue, dem endstandigen ganz ahnliche Buschelhaare, zuerst

als eine Rosette von 5—6 Zellen sich zeigend, welche sich alsbald

in die Lange strecken. AuCerdem entstehen auf dem immer dicker

werdenden Stiel noch andere Haarbildungen , welche sich in der

Folgezeit zu sehr langen, der Sorte 4 ahnlichen Haaren ent-

wickeln.

Etwa 3—4 Wochen nach der Befruchtung haben sich die

jungen kantigen Kapseln schon stark entwickelt und sind besonders

an den Kanten ganz mit ineinander gefilzten Haaren bedeckt,

was durch weiteres Wachstum der Haarsorte 6 geschehen. Die

Gipfelzellen dieser haben sich sehr stark verlangert und die auf

dem sie tragenden Stiele in friiheren Stadien noch unentwickelten

buscheligen Haare haben sich zu einem Mittelding zwischen dem
Gipfelschopf des Stieles und den gewohnlichen Buschelhaaren der

Sorte 2 entwickelt. Sie sind nur selten und dann auch nur wenig

uber die Oberflache des Stieles erhaben, es wird also durch sie

keine Verzweigung der Haarsorte 6 bewirkt. Bemerkenswert ist

noch namentlich, daC auf den dicken Stielen der Haarschbpfe sich

bisweilen Spaltoffnungen finden.

Nach mehreren Wochen haben sich die haarigen Auswuchse

namentlich auf den vorspringenden Kanten der Kapsel entwickelt,

wo sie in zwei nebeneinander laufenden Leisten stehen. In dieser

Zeit sind die Haare der Sorte 4 fast alle verschwunden, und auf
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den Stielon dcr Haarsorte 6 findet man nur die verschiedensten

ITbergangsstufen zwischen dem an ihrem Ende befindlichen Buschel

und der Haarsorte 2. Ein derartiges Gebilde laCt sich naturlich

schwer auf kleinem Raum darstelleu ; eine friihere Entwickelungs-

stufe desselben (Taf. XXVI, Fig. 6) wird aber ausreichen, ura den

eigentumlicben Sachverhalt klar zu machen.

Nach weiterem Verlauf werden die Kapseln schwarz, bffnen

sich rait Langsrissen und entlassen die schwarzlichen Samen.

Abutilon Darwin i.

Die Untersuchungen an Abutilon Darwini beschrankten sich

hauptsachlich auf einzelne Punkte, ebenso wie bei A. Tonellianum.

Die Blattstiele zeigen sich hier etwa nur halb so lang wie bei

A. Tonellianum und sind bedeutend dunner als dort. Auf ihnen

befinden sich nur die oben S. 428 beschriebenen Haarsorten 2, 3

und 4, es fehlt die Sorte 1, die langen einzelligen Haare, voll-

kommen, wodurch diese Stiele von A. Darwini im Gegensatz zu A.

Tonellianum kein rauhes Ansehen haben, was auch noch dadurch

bewirkt wird, daC alle Haare hier viel weniger dicht stehen als

dort.

Die Blattspreiten sind kleiner als bei A. Tonellianum und fast

immer dreispitzig, die 3 Spitzen sind aber nicht so lang vorge-

zogen wie bei A. Tonellianum.

Die Bliitenstiele hangen meistens schlaff abwarts und stehen,

gezweit oder einzeln, meist mit einem vegetativen Zweige zu-

sammen in der Blattachsel. Auch auf ihnen fehlt die Haarsorte 1,

auCerdem aber auch noch die Sorte 3 ; nur viele Haare der Sorte 2,

also Buschelhaare und auCerdem ziemlich viele der Sorte 4 kommen

hier vor.

Der Kelch der Bliiten von A. Darwini, welche viel kleiner

sind als die von A. Tonellianum , ist an der Basis kaum ausge-

baucht, und seine 5 Zipfel sind nicht ruckwarts umgebogen, sondern

liegen der Blumenkrone eng an; auch sind die Kelchzipfel langer

zugespitzt als bei A. Tonellianum. Auf der AuBenseite des Kelches

fehlen gleichfalls die langen einzelligen Haare, die Buschelhaare

der Sorte 2 stehen hier dicht gedrangt, Haare der Sorte 3 und 4

finden sich nur wenige.

Im Kelchgrund zeigt sich nur ein Ring von ausscheidenden

Haaren der Sorte 5, indem dieser Grund dicht um die Blumen-
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krone herum ganz glatt ist, und auch ein Stiick von jener Stelle,

wo die Umbiegung nach oben eintritt.

Die 5 Blutenblatter sind im Gegensatz zu A. Tonellianum

allraahlich benagelt, wodurch ein kleinerer Zugang zwiscben ihnen

zum Nektarium hervorgebracbt wird, welcher Zugang so tief unten

liegt, daft er im Gegensatz zu A. Tonellianum von den Kelch-

blattern ganz bedeckt wird, so daft also zwischen diesem bindurch

kein Zugang fur den Riissel von Bestaubern liegt. Am Rande der

Nagelbasis findet sich hier noch eine neue Haarsorte, No. 7 (Taf. XXVI,

Fig. 7). Diese Haare bestehen aus 1— 6 langen, mehr in einer

Ebene als buschelig angeordneten Zellen, deren Wande kaum ver-

dickt sind. Diese Haarsorte ist eine Art Mittelding zwischen

der Sorte 1 und den Buschelhaaren 2. — Die Blutenblatter breiten

sich, abweichend von A. Tonellianum , oben auseinander , so daft

die Blumenkrone eine verhaltnismaftig weitere Glockenform hat.

Die Farbe der Blumenblatter ist ein helles Orange, durch-

zogen von dunkelorangeroten Adern. Diese Adern werden nach

der Basis der Blumenblatter hin dunkler und vereinigen sich auf

dem Nagel zu einer gleichmaftig dunkelroten Flache. Auf der

Auftenseite sind die Blutenblatter mehr gleichmaftig dunkelorauge

gefarbt.

Die Filamente der zahlreichen Staubgefafte sind orangerot.

Der Pollen hat bei geringerer Grofte die gleichen Stacheln wie

bei A. Tonellianum, wird aber durch eine olige Substanz im Gegen-

satz zu A. Tonellianum orangegelb gefarbt.

Die Griffel sind orangerot und die Narben erscheinen fast

schwarz durch den in ihren Papillen enthaltenen dunkelroten Saft.

Die Fruchtknotenfacher wechseln zwischen 9, 10 und 11,

meistens sind aber ihrer 10 vorhanden, also weniger als bei A.

Tonellianum. Auf ihnen finden sich keine Haare der Sorten 1, 2

und 3, hingegen wie bei A. Tonellianum viele der Sorte 4. Die

Haare der Sorte 6 sind noch stets in den ersten Anfangen ihrer

Bildung, und ihre Zellbuschel sind noch ganz ungestielt, werden

es auch in der Folgezeit nur wenig.

Die ausgewachsene Kapsel ist fast gleichmaftig rauh, indem

die Behaarung an den wenig hervortretenden Kanten nur wenig

die der ubrigen Oberflache an Starke iibertrifft. Die Haare stehen

sehr dicht gedrangt und gehoren alle der Sorte 4 und 6 an; die

Sorte 6 ist die uberwiegende , ihr Zellschopf ist aber in vielen

Fallen gar nicht, in den anderen nur sehr wenig durch Anfang

einer Stielbildung uber die Oberflache der Kapsel erhoben, was
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eine wesentliche Abweichung von A. Tonellianum ist. Niemals

finden sich auf dem Grunde jenes Haarschopfes andere Haar-

bildungen. Zur Reifezeit schwarzt sich auch hier die Kapsel und

entlafit aus ihren Rissen die schwarzlichen Saraen.

Stellen wir nun aus der vorhergehenden Beschreibung von

Abutilon Tonellianum und A. Darwini allein diejenigen Punkte

zusaramen, in welchen diese beiden Arten sich mehr oder weniger

voneinander unterscheiden, so ergiebt sich folgendes bei

A. Tonellianum.

Blattstiele doppelt so lang und

stark als bei A. Darwini

auf ihnen lange einzellige Haare

Bliitenstiele aufrecht oder schwach
hangend

auf ihnen lange einzellige Haare

auBer den anderen 3 Sorten

Kelch an der Basis stark ausge-

baucht

Kelchzipfelspitze fast horizontal

umgebogen
viele lange einzellige Haare

ausscheidende Haare den ganzen

Kelchgrund einnehmend

Blumenblatter plotzlich benagelt

am Gipfel weniger auseinander

gebreitet

Nagelrand unten glatt

Farbe der Blumenblatter gleich-

maBig hellgelb

Filamente hellgelb

Pollen grofier als bei A. Darwini

hellgelb

Griffel hellgelb

Narbe griinlichgelb

Fruchtknoten 11— 1 4-facherig

darauf Buschelhaare mit langem

behaarten Stiel

Frucht : Die stiirksten Biischel-

haare auf den Fruchtkanten in

je 2 Leisten.

A. Darwini.

diese Haare fehlend

stark hangend

die einzelligen Haare fehlend

kaum ausgebaucht

nicht umgebogen, der Blumenkrone

anliegend

diese fehlend

nur in einem Ringe

allmahlich benagelt

stark ausgebreitet

behaart

hellorange mit dunkelorangeroten

Adera
orangerot

orangegelb

orangerot

schwarzrot

9— 10-, moist 10-facherig

Biischelhaare meist nicht oder kaum
gestielt, ihr Stiel nie behaart

die Buchelhaare in gleichmaBiger

Verteilung.

Hiernach sind fur Abutilon Tonellianum die langen einzelligen

Haare besonders charakteristisch, ferner die Umbiegung der Kelch-

zipfel, die plotzliche Benagelung der Blumenblatter, deren hellgelbe

Farbe, die gelbe Farbe von Filamenten, Pollen, Griffeln und Narben

;
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besonders die eigentiimlichen Biischelhaare der Frucht mit ihren

langen behaarten Stielen; wahrend bei A. Darwini die langen ein-

zelligen Haare fehlen, die Kelchzipfel den Blumenblattern anliegen,

diese allmahlich benagelt sind, von orange Farbe mit dunkelorange-

roten Adern und namentlich an dem Rande des Nagels behaart;

Filamente, Pollen und Griffel orange und orangerot, Narben blut-

rot, und die Frucht gleichmaCig mit ungestielten oder kaum ge-

stielten Biischelhaaren bekleidet.

Abutilon Tonellianum bestaubt mit Abutilon
Darwini.

Die im Marz und April 1886 vorgenommenen Bestaubungen

der Narben von Abutilon Tonellianum mit dem Pollen von A.

Darwini batten fast in jedem Falle ein baldiges Anschwellen des

Fruchtknotens zur Folge und nur einzelne der angesetzten Kapseln

fielen vor ihrer Reife ab. Es wurden nun 4 Kapseln ausgewahlt

und von diesen, als sie Ende Mai reif waren, die Samen gesondert

gesat, um festzustellen , ob die aus den Samen jeder besonderen

Kapsel erzielten Pflanzen sich untereinander mehr glichen , als

dies die gesamten Bastarde der gleichen Zucht thaten. Im Laufe

von 3 Wochen gingen die Samen auf. Die daraus erwachsenden

Samlinge wurden nun, da es grofie Mengen waren , nur zum Teil

weiter kultiviert und diejenigen, welche aus einer und derselben

Kapsel erzogen waren, genau mit gleichem Zeichen versehen.

Bei der nun folgenden Beschreibung der einzelnen Bastarde

wiirde es zu weitlaufig sein, auf alle ihre besonderen Eigenschaften

einzugehen : wir wollen daher nur diejenigen hervorheben , welche

im vorhergehenden als fur die beiden Eltern besonders charak-

teristisch bezeichnet worden.

Bastarde aus Kapsel 1.

Bastard a.

Blattstiel : keine Haare der Sorte 1, nur einige wenige dicht

vor der Spreite.

Bliitenstiele : sehr wenige Haare der Sorte 1.

Kelch: einige Haare 1.

Nektarhaare 5 beinahe bis zur Umbiegung des Kelches.

Blumenblatter schmutzig orange mit schmutzig rosa Adern,

Rander der Nagelbasis haarlos.

Filamente schmutzig rosa.

Pollen fast aller normal, orange. Narben dunkelrot.
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Die beiden beobachteten Kapseln 10- und 11-facherig, auf

ihren Kanten die Haarbildungen denen von A. Tonellianum ganz

gleich.

In der Behaarung der Blatt- und Bliitenstiele neigt also dieser

Bastard wegen fast ganzlichen Mangels der Haarsorte 1 zu Abu-

tilon Darwini, wahrend die Behaarung der Fruchte der bei A.

Touellianuni gleich ist, ebenso die ganz haarlosen Nagelrander der

Blumenblatter, deren unschone Farbe eine Mischung des gelben

von A. Touellianuni und des orangeroten von A. Darwini zeigt,

ebenso wie die Filaraente und Griffel , wahrend die dunkelrote

Farbe der Narben wieder derjenigen von A. Darwini gleich ist.

Bastard b.

Blattstielbehaarung wie bei a.

Bliitenstiele: nur sehr wenig Haare der Sorte 1.

Kelch: ziemlich viele Haare 1.

Bliitenblatter in Form, Farbe und Behaarung gleich denen

von Bastard a.

Staubgefafie, Griffel und Narben ebenso.

Fruchtknoten in 2 Fallen 10-facherig, in 4 Fallen 11-facherig,

die Kapseln ganz ahnlich denen von A. Tonellianum.

Dieser Bastard gleicht also im ganzen dem Bastard a, nur

dafi sich hier auf der AuCenseite des Kelches ziemlich viele Haare

der Sorte 1 finden.

Bastard c.

Blattstiel mit einigen Haaren der Sorte 1 besonders am Ende

gehauft.

Bliiten gleich denen von Bastard a, nur die Fruchtknoten

mit weniger Fachern, namlich in 5 Fallen folgende Zahlen der

Facher: 8, 9, 9, 10, 11.

In der Frucht tritt hier eine etwas grofiere Ahnlichkeit mit

A. Darwini hervor, wahrend in der Behaarung der Blattstiele

sich mehr Ahnlichkeit mit A. Tonellianum zeigt.

Bastard d.

Blattstiel noch etwas mehr Haare der Sorte 1 als bei Bastard c,

immerhin aber noch viel weniger als bei A. Tonellianum.

Blutenstiel ohne alle Haare der Sorte 1.

Kelch hingegen mit ziemlich vielen Haaren der Sorte 1 ; auf

der AuCenseite die Nektarhaare der Sorte 5 den ganzen Kelch-

grund bedeckend.
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Blumenblatter schmutzig hellorange mit schmutzig hellrosa

Adern. Rander der Nagelbasis behaart wie bei A. Darwini.

Filamente, Pollen, Griffel und Narben wie bei Bastard a.

Die Fruchtknoten fast ganz gleich denen von A. Tonellianum,

10—13-facherig.

Abweichend von den vorhergehenden Bastarden ist an diesem

besonders das Vorkommen von Haaren an den Randern der

Blumenblattbasis wie bei A. Darwini.

Bastard e.

Blattstiel mit ganz wenigen Haaren der Sorte 1 , hingegen

ziemlich viele von dieser Form am Blutenstiel.

Kelchzipfel der Blumenkrone anliegend wie bei A. Darwini,

hingegen der Kelchgrund ausgebaucht wie bei A. Tonellianum und
wie dort ganz mit Nektarhaaren bedeckt. AuCenseite des Kelches

mit sehr vielen Haaren der Form 1.

Blumenblatter plbtzlich benagelt, schmutzig hellorange mit

dunkelrosa Adern. Rand der Nagelbasis ganz haarlos.

Filamente und Griffel rosa, Narben schwarzrot.

Frucht 9—12-facherig, in der Behaarung ganz ahnlich A.

Tonellianum.

Dieser Bastard zeichnet sich also vor den vorhergehenden be-

sonders durch das reiche Vorkommen der Haarsorte 1 auf dem
Kelch aus, so dafi er neben anderen Eigenschaften sehr zu A.

Tonellianum neigt.

Bastard f.

Blattstiel mit ganz wenigen Haaren der Sorte 1.

Blutenstiel ganz ohne diese Haare.

Kelchgrund etwas ausgebaucht, Kelchzipfel der Blumenkrone

anliegend. Auf der Aufienseite des Kelches wenige Haare der

Sorte 1.

Blumenblatter plotzlich benagelt, ihre orange Farbe mehr zu

rosa neigend, dunkelrosa Adern. Rand der Nagelbasis behaart.

Filamente orange, Griffel noch dunkler, Narben schwarzrot.

Die Fruchtknoten wurden an diesem Bastard zu untersuchen

versaumt. Im ganzen neigt derselbe, besonders durch die Bluten,

mehr zu A. Darwini.

Uberblicken wir diese aus einer und derselben Kapsel ent-

standenen Bastarde, so finden wir hier kaum einen dem anderen

vollstandig gleich ; in gewissen Punkten zeigen sie Mittelbildungen
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zwischen den beiden Eltern, in anderen Punkten neigen sie ent-

weder mehr zu A. Tonellianum oder zu A. Darwioi Ein naherer

Vergleich mit den Eltern soil, um Wiederholungen zu vermeiden,

hier nicht angestellt werden, da er auch besser an das Ende aller

in gleicher Weise erzeugten Bastarde paCt.

Bastarde aus Kapsel 2.

Von den Bastarden der Kapsel 2 wurden die meisten nur in

bezug auf die Behaarung der Blattstiele untersucht, In 3 Fallen

fanden sich hier gar keine Haare der Sorte 1, in 7 Fallen nur

sehr weuige uud in einem Falle ziemlich viele.

An der einen Pflanze, deren Blattstiele gar keine einzelligen

langen Haare, wie sie fiir A. Tonellianum charakteristisch sind,

besitzt, zeigt der Blutenstiel von dieser Form einige wenige, be-

sonders dicht unterhalb des Kelches. Die Kelchzipfel liegen hier,

ahnlich wie bei A. Darwini, den Blumenblattern an. Der Kelch-

grund ist etwas ausgebaucht. Auf der Aufienseite des Kelches

sind ziemlich viele Haare der Sorte 1; die Nektarhaare bekleiden

den ganzen Kelchgrund von der Basis der Blumenblatter bis zur

Umbiegung des Kelches.

Die Blumenblatter sind plotzlich benagelt wie bei A. Tonellia-

num, tragen aber am Rande der Nagelbasis die fur A. Darwini

charakteristischen Haare. Auf schmutzig orange Grund neigt

hier die Farbe der Adern zu reinem Rosa.

Die Filamente sind schmutzig orange, der gut ausgebildete

Pollen ist dunkelgelb, die Griffel sind rosa, die Narben schwarzrot.

Die Frucht ist 10—11-facherig und die Haare der Sorte 6,

welche hier nur einen kurzen, breit kegeligen Stiel haben, steheu

nicht nur auf den Kauten der Frucht, sondern auch in den Thaleru.

Es zeigt dieser Bastard in mehreren Punkten groCere Ahnlich-

keit mit A. Darwini als mit A. Tonellianum.

Bastard aus Kapsel 3.

Bastard a.

Blattstiel mit ziemlich vielen Haaren der Sorte 1 , besonders

dicht am Beginne der Blattspreite.

Blutenstiele mit wenigen Haaren der Sorte 1.

Kelchaufienseite mit ganz wenigen Haaren der Sorte 1.

Blumenblatter schmutzig orange mit schmutzig rosa Adern;

die Nagelrander ganz haarlos.



438 Dr. Friedrich Hildebrand,

Pollenkorner fast alle ausgebildet, etwas heller als die von

A. Darwini.

Griffel rosa, Narben dunkelrot, nicht ganz so dunkel wie bei

A. Darwini.

Frucht in Behaarung ahnlich A. Tonellianum.

Bastard b.

Blattstiel mit fast gar keinen Haaren der Sorte 1.

Bliitenstiele mit gar keinen Haaren der Sorte 1.

Kelchaufienseite mit sehr wenigen Haaren der Sorte 1.

Blumenkrone orange mit rosa Adern, Rand der Nagelbasis

behaart.

StaubgefaCe, Griffel und Narben wie bei Bastard a.

Fruchtknoten sehr ahnlich dem von A. Tonellianum, aber

9—11-facherig; die Haare der Sorte 6 ebenso dick wie bei A.

Tonellianum und auch wie dort an ihrem Stiel mit Haaren der

Sorte 2 und 4 versehen.

Diese beiden aus Samen der Kapsel 3 erwachsenen Bastarde

sind also auch in mehreren Punkten voneinander verschieden,

teils mehr dem A. Tonellianum, teils mehr dem A. Darwini ahnlich.

Bastarde aus Kapsel 4.

Von den Bastarden aus der vierten Kapsel wurden nur 5 in

bezug auf die Behaarung der Blattstiele untersucht, auf denen

sich iiberall nur sehr wenige Haare der Sorte 1 fanden. An einem

dieser Bastarde zeigten die Bliiten folgendes Verhalten:

Bliitenstiel mit nur sehr wenigen Haaren der Sorte 1.

Kelche mit spitzen, der Blumenkrone anliegenden Zipfeln, am
Grunde ausgebaucht, auf seiner AuBenseite ziemlich viele Haare

der Sorte 1. Die Nektarhaare nicht den ganzen Kelchgrund ein-

nehmend, sondern einen Ring um die Basis der Blumenblatter

freilassend.

Blumenblatter schmutzig orange, mit rosa Adern, plotzlich

benagelt, Rand der Nagelbasis behaart.

Von den ubrigen Bliitenteilen wurden keine Beobachtungen

aufgezeichnet.

Wenn wir nun die soeben besprochenen Bastarde naher unter-

einander vergleichen, so finden wir, was nicht naher nachgewiesen zu

werden braucht, dafi die eiuzelnen derselben, welche aus einer und
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derselben Frucht entspruugen sind, in ebenso weiten Grenzen Ver-

schiedenheit zeigen, wie die aus verschiedenen Friichten er-

wachsenen Bastarde.

Alle Bastarde zeigen in den naher untersuchten Punkten ein

Hin- und Herschwanken zwischen ihren Eltern, in den einen

Punkten mehr dem Vater, in andereu niehr der Mutter gleichend,

in noch anderen in der Mitte zwischen beiden stehend.

Die an Lange sehr variierenden Blattstiele haben meistens

einige von den fur die Blattstiele von Abutilon Tonellianum und

uberhaupt fur A. Tonellianum charakteristischen einzelligen Haare

der Sorte 1; eiuigen hingegen fehlen diese, auch bei A. Darwini

ganz mangeluden Haare vollstandig, hingegen wird nie der Reich-

tuin an diesen Haaren, wie ihn der Blattstiel von A. Tonellianum

zeigt, erreicht.

Auch an den Bliitenstielen sind diese bei A. Tonellianum

hier zahlreichen Haare nur sparlich vorhanden.

Der Kelch zeigt an seiner Basis meist eine schwachere Aus-

bauchung als bei A. Tonellianum, seine Zipfel liegen meist wie

bei A. Darwini der Blumenkrone eng an. Die Aufienseite des

Kelches zeigt die Haare der Sorte 1 meist nur sparlich, und wenn

starker, nie so dicht wie bei A. Tonellianum. Die Nektarhaare

nehmen entweder den ganzen Kelchgrund ein, oder lassen einen

Ring um die Blumenblattbasis frei.

Die Blumenblatter laufen verschieden schnell in ihren Nagel

aus und zeigen namentlich darin eine groCe Verschiedenheit, daft

bei den einen Bastarden an der Basis dieser Nagel sich gar keine

Haare finden, wie bei A. Tonellianum, bei den anderen diese Haare

mehr oder weniger stark ausgebildet sind, wenn auch nie so dicht

wie bei A. Darwini. In der Farbe sind die Blumenblatter, abge-

sehen von Schwankungen in der Helligkeit, mehr oder weniger

untereinander ahnlich, indem sie auf schmutzig orange Grund

schmutzig rosa Adern zeigen und so im Mittel stehen zwischen

den Blumenblattfarben der beiden Eltern ; nie wurden so gelbe

Bliithen wie bei A. Tonellianum, oder so schon orange gefarbte

wie bei A. Darwini beobachtet.

Auch Filamente und Griflel stehen durch schmutzig rosa

Farbe im Mittel zwischen den beiden Eltern.

Der gut ausgebildete Pollen neigt meist durch orange Farbe

zu A. Darwini, noch mehr thun dies aber die Narben durch ihre

meist dunkelrote Farbung.
Bd. xxni. H. P. xvi. 29
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Auf der anderen Seite ueigen die Fruchte mehr zu A. Tonellia-

num hin, indem sie meist mehr als 10 Facher haben, aber nament-

lich dadurch, daft an ihnen die eigentumlichen langgestielten Haar-

bildungen der Sorte b stark entwickelt sind, wenn auch nicht in

alien Fallen in dem Mafte wie bei A. Tonellianum.

Kurz gefaftt neigt bei diesen Bastarden die Behaarung der

Blatt- und Bliitenstiele sowie der Kelche mehr zu derjenigen von

A. Darwini, ebenso wie die Lage der Kelchzipfel; die Form der

Blutenblatter und die Glatte ihrer Nagelrander ist wieder mehr

der von A. Tonellianum ahnlich, wahrend die Farbe der Bliiten-

blatter in der Mitte zwischen A. Darwini und Tonellianum steht,

ebenso die Farbe von Filamenten und Griffeln. Der Pollen ist

mehr dem von A. Darwini ahnlich, die Narben durch ihre hlut-

rote Farbung denjenigen von A. Darwini fast ganz gleich, wahrend

die Behaarung der Kapseln wieder fast ganz derjenigen von A.

Tonellianum gleich kommt. Wir finden hier also ein buntes Ge-

misch der Eigenschaften beider Eltern in den verschiedensten

Kombinationen und konnen nur in einzelnen Fallen sagen, daft

entweder die Eigenschaften von A. Tonellianum oder die von A.

Darwini vorwiegen.

Abutilon Darwini bestaubtmit Abu ti Ion Tonellianum.

Bei den im Marz und April 1886 vorgenommenen Bestaubungen

von Abutilon Darwini mit A. Tonellianum fingen zwar in alien

bestaubten Bliiten die Fruchtknoten an zu schwellen, die meisten der

so augesetzen Fruchte fielen aber vor ihrer Reife ab, so daft sich

zu dieser Zeit eine Verschiedenheit in der Bastardierungsfahigkeit

des Abutilon Darwini mit A. Tonellianum von der umgekehrten Be-

staubung zeigte. Die 3 erzielten, Ende Mai reifenden Kapseln

enthielten 23, 26 und 37 Samen. Ende Mai wurden 4 neue Be-

staubungen vorgenommen, welche nun alle gute grofie Kapseln zur

Folge hatten, die Anfang Juli reiften und 41, 47, 51, 57 Samen
enthielten. Hiernach scheint die Bestaubungsfahigkeit der beiden

Abutilonarten uutereinander eine ziemlich gleiche zu sein.

Auch hier wurden die Samen der einzelnen Kapseln getrennt

gesat, wie bei der vorher besprochenen Bastardierung, und auch

hier zeigte sich wie dort, daft die aus einer und derselben Kapsel

entsprungenen Bastarde ebenso voneinander verschiedeu waren,

wie die aus den Samen verschiedener Kapseln erwachsenen. Im
ganzen wurden 36 Bastarde miteinander verglichen, von denen
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aber nur einige bis zur Bliite beobachtet wurden , welche daher

im folgenden hauptsachlich nur zu kurzer Besprechung koramen

sollen.

Bastarde aus Kapsel 1.

Von den beobachteten Bastarden hatten einige gar keine

Haare der Sorte 1 am Blattstiel, die anderen nur ganz wenige;

von den letzteren wurden 2 naher beobachtet. Es zeigten sich bei

dem einen

:

am Bliitenstiel sehr wenige Haare der Sorte 1.

Kelch unten etwas ausgebaucht, seine Zipfel der Blumeukrone

eng anliegend; auf der AuCenseite viele Haare der Sorte 1; der

ganze Grund des Kelches mit Nektarbaaren bedeckt.

Blumenblatter plbtzlich benagelt, an den Randern der Nagel-

basis einige Haare der Sorte 7; Farbe schmutzig orange mit

schmutzig rosa Adern.

Pollen fast aller normal , orange wie bei A. Darwiui , aber

groCer als dort. Narbenpapillen dunkelrot.

Fruchtknoten aufier den Haaren der Sorte 4, viele der Sorte 6,

deren Stiel aber noch nicht so stark entwickelt ist wie bei A. To-

nellianum. Die Friichte glicben in Form und Behaarung fast

ganz denen von A. Tonellianum, von 6 beobachteten Kapseln hatten

hingegen 5 nur 10 Facher wie A. Darwini, eine deren 12.

Der andere Samling aus derselben Kapsel zeigte:

an dem Blutenstiele auCerst wenige Haare der Sorte 1.

Die Kelchzipfel der Blumenkrone eng anliegend; auf der

AuBenseite des Kelches ziemlich viele Haare der Form 1. Im

Grunde des Kelches ein von Nektarbaaren kahler Ring urn die

Basis der Blumenblatter.

Blumenblatter schmutzig orange mit schmutzig rosa Adern;

die Spreite in den Nagel nicht so plbtzlich verschmalert wie bei

A. Tonellianum, an der Basis des Nagels gar keine Haare.

StaubgefaCe, Griffel und Narben wie bei den anderen Bastarden.

Frucht 10—12-facherig, in Form und Behaarung ahnlich

A. Tonellianum, aber kleiner.

Es zeigten sich also diese beiden Bastarde in mehreren

Punkten voneinander verschieden, wahrend sie in anderen sich

glichen.

Die Bastarde der Kapsel 2

zeigten alle an den Blattstielen nur ganz wenige Haare der

Sorte 1.

29*
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Bastarde der Kapsel 3.

An den Blattstielen zeigten sich Verschiedenheiten im Vor-

kommen von Haaren der Sorte 1, welche in den einen Falle ganz

fehlten , in den anderen zwar vorkamen, aber immer nur in sehr

geringer Anzahl. Nur 2 von ihnen wurden bis zur Bliite naher

beobachtet.

Bastard a.

Blattstiel mit ganz wenig Haaren der Sorte 1.

Bliitenstiele ohne alle Haare der Sorte 1.

Kelchzipfel den Blutenblattern anliegend, an der Basis aus-

gebaucht, aufien sehr wenige Haare der Sorte 1, zwar breites

Nektarium im Kelchgrunde, aber ein kahler Ring una die Basis

der Blumenblatter.

Blumenblatter plotzlich benagclt, schmutzig orange mitschmutzig

rosa Adern, Rand der Nagelbasis mit wenigen Haaren der Sorte 7.

Filamente hellorange, Griffel schmutzig rot, Narben schwarzrot.

Bastard b.

Blattstiele mit sehr wenig Haaren der Sorte 1.

Bliitenstiel ebenso.

Kelchzipfel der Blumenkrone anliegend , Kelch unten aus-

gebaucht, aufien mit vielen Haaren der Sorte 1, Grund ganz mit

Nektarium bedeckt.

Blumenkrone schmutzig orange mit schmutzig rosa Adern ; an

den Randern der Nagelbasis zahlreiche Haare der Sorte 7.

Fruchtknotenfacher meist 10; ausgewachsene Kapsel fast so

groC wie bei Abutilon Tonellianum, auch die Behaarung fast ebenso

wie dort, nur die Haare der Sorte 6 haben einen dunneren und

aufien glatteren Stiel.

Bastarde der Kapsel 4.

An den Blattstielen zeigten viele dieser Bastarde gar keine

Haare der Sorte 1, in einem Falle hingegen fanden sich deren

sehr viele.

Bastard a.

Blattstiele mit ganz wenigen Haaren der Form 1.

Blutenstiele ebenso.

Kelchzipfel der Blumenkrone anliegend, Basis des Kelches

ausgebaucht, auCen wenige Haare der Sorte 1; kahler Ring um
die Basis der Blumenblatter.
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Blumenblatter plotzlich benagelt, schmutzig orange mit schmutzig

rosa Adern ; Kand der Nagelbasis ganz haarlos.

Fruchtknoten 9—11-facherig, in 30 Bluten 10-facherig, also

wie bei A. Darwini; hingegen ausgewachsene Frucht so groC wie

bei A. Tonellianum, auch die Behaarung fast ebenso wie dort.

Bastard b.

Blattstiel ohne Haare der Sorte 1, Bliitenstiele fast gar keine

Haare der Sorte 1.

Kelchzipfel ein wenig von der Blumenkrone abstehend. Aufien-

seite fast gar keine Haare der Sorte 1, um die Blumenblattbasis

ein kahler Ring.

Blumenblatter schmutzig orange mit schmutzig rosa Adern,

plotzlich benagelt, an den Randern der Nagelbasis mit Haaren.

Bastard c.

Blattstiele mit ziemlich vielen Haaren der Sorte 1.

Bliitenstiele ganz wenig Haare der Sorte 1.

Kelchzipfel der Blumenkrone anliegend, ziemlich viele Haare

der Form 1, um die Basis der Blumenblatter kahler Ring.

Blumenblatter schmutzig hellorange mit schmutzig hellrosa

Adern, plotzlich benagelt, Rand der Nagelbasis behaart.

Frucht meist 10-facherig wie bei A. Darwini, aber die Form
und Behaarung wie bei A. Tonellianum.

Bastarde der Kapsel 5.

Die Blattstiele waren auch hier bei den einen Bastarden ganz

ohne die Haarsorte 1 , bei den anderen mit ganz wenigen solcher

Haare versehen.

Bastard a.

Bliitenstiele mit ganz wenigen Haaren der Sorte 1.

Kelchzipfel anliegend, Kelchbasis ausgebaucht, wenige Haare

der Sorte 1, Kelchgrund ganz mit Nektarhaaren bedeckt.

Blumenblatter plotzlich benagelt, fast gleichmaCig schmutzig

hellrosaorange, mit schmutzig rosa Adern, die wenig hervortreten.

Rand der Nagelbasis behaart, dadurch von dem sonst sehr ahn-

lichen Bastard b abweichend.

Frucht 8— 10-facherig, Behaarung ahnlich wie bei A. Tonellia-

num, nur die Haare der Sorte 6 nicht ganz so stark wie dort

entwickelt.
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Bastard b.

Blattstiele mit wenigen Haaren der Sorte 1.

Bliitenstiele ohne alle Haare der Sorte 1.

Kelchzipfel anliegend , Kelchbasis ausgebaucht , kahler Ring

um die Blumenblattbasis, Kelch auBen ohne alle Haare der Sorte 1.

Blumenkrone fast so grofi wie bei A. Tonellianum , Blumen-

blatter plotzlich benagelt, fast gleiehmafiig hellorange; die hellen

schmutzig rosa Adern kaum hervortretend, Rander der Nagelbasis

ganz unbehaart.

Frucht 10—11-facherig, in Grofte und Behaarung fast ganz

gleich A. Tonellianum.

Die Bastarde aus der Kapsel 6 zeigten wie die vorigen auf

dem Blattstiel entweder gar keine oder sehr wenige Haare der

Sorte 1.

Nach dieser Beschreibung einer Reihe der durch Bestaubung

von Abutilon Darwini mit A. Tonellianum erzeugten Bastarde

durfte es uberflussig sein, genauer darauf einzugehen, wie diese

Bastarde sich zueinander und zu ihren Eltern in bezug auf die

einzelnen untersuchten Punkte verhalten. Alles, was in der Zu-

sammenfassung liber die entgegengesetzt erzeugten Bastarde S. 439

gesagt wurde, gilt auch hier, und es zeigt sich, daC die vorliegenden

Bastarde jenen ganz ahulich sich verhalten in dem MaCe, dafi man

die einen von der anderen nicht unterscheiden kann.

Die Resultate dieser Bastardierungen sind hiermit die gleichen

wie bei den Kreuzungen von Cistus ladaniferus und C. laurifolius,

indem sie zeigen, dafi ein Unterschied in den Bastarden hier nicht

vorkommt, gleichviel, ob Abutilon Tonellianum der Vater oder die

Mutter derselben ist. Weiter zeigt sich, dafi die aus verschiedenen

Kapseln entsprungenen Bastarde nicht mehr voneinander abweichen,

als die aus einer und derselben Kapsel entstandenen.

Die Eigenschaften dieser Bastarde sind in der verschiedensten

Weise aus denen der beiden Eltern zusammengesetzt ; die einen,

wie z. B. die Behaarung der Friichte, neigen mehr zu A. Tonellia-

num, wahrend andere, wie z. B. die Behaarung der Blatt- und

Bliitenstiele und die Farbe der Narben, mehr denjenigen von

A. Darwini ahnlich sind; im Mittel zwischen beiden Eltern

steht aber uberall die Farbe der Blumenblatter, welche meist ein

schmutzig oranges Aussehen haben und dadurch in einen grofien

Gegensatz gegen das leuchtende Orange des Abutilon Darwini und

das schone Schwefelgelb von A. Tonellianum treten. So sind denn
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diese Bastarde fur die Gartnerei kaum von Wert, es miiBte denn

sein, daB auch hier der Geschmack an unscheinbaren nicht leuch-

tenden Farben Mode wtirde.

Hinzuzufiigen bleibt noch einiges tiber die Frucbtbarkeit dieser

Bastarde, iiber welche allerdings nicht genauer eingehende Expe

rimente angestellt wurden. Die in den beiden verschiedenen

Weisen erzeugten Bastarde wurden untereinauder, aber weit ent-

fernt von den beiden elterlichen Arten kultiviert, und ihre Bliiten

der Thiitigkeit der Insekten uberlassen , worauf alle ohne Aus-

nahme Friichte mit guten Samen bildeten, was auch geschah, als

im Herbst 1888, wo zu ihrer Bliitezeit die Exemplare von Abutilon

Tonellianum und Darwini zufallig durch verwahrloste Kultur ganz

bliitenlos waren, so daC jede Bestiiubung mit den elterlichen Arten

ausgeschlossen war. Diese Bastarde sind also untereinander voll-

standig fruchtbar, wie man auch schon nach der Beschaffenheit

des Pollens und der Narben erwarten konnte. Diese Fruchtbarkeit

ist um so bemerkenswerter, als die Eltern scharf voneinander ge-

schiedene Arten sind. Weitere Experimente mit den aus der

Vereinigung der Bastarde untereinander erzeugten Samen stellte

ich einstweilen nicht an.

III. Bastardierungen zwischen Chamaedorea Schiedeana

und Chamaedorea Ernesti Augusti.

An Palmen scheinen noch keine bemerkenswerten Bastardierungs-

versuche vorgenommen worden zu sein, denn Focke erwahnt in

seinem Werke uber die Pflanzenmischlinge keines Beispieles aus

dieser Familie, sagt auch direkt 1
), daC unter anderen auch diese

Familie noch gar nicht auf ihre Geneigtheit zur Bastardierung

gepruft worden. Hiermit ist nicht ausgeschlossen, daC von Gartnern

hier und da Palmenbastarde gezogen worden, jedenfalls ist dies

aber nicht in dem Sinne geschehen, um die Ahnlichkeit oder Ver-

schiedenheit der beiden zwischen 2 Arten erzeugten Bastard-

reihen festzustellen , und so diirfte mein Beitrag zu den Bastar-

dierungserscheinungen von einigem Werte sein, den ich damit

liefere, daB ich die Erfolge von Kreuzungen beschreibe, welche

ich zwischen 2 Chamaedoreaarten vorgenommen habe, die in den

Gewachshausern uberall haufig sind, namlich zwischen Chamaedorea

Schiedeana und Ch. Ernesti Augusti.

1) Focke, Die Pflanzenmischlinge, S. 452,
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Ich beginne wieder mit der Beschreibung der einzelnen Arten

unter Hervorhebung derjenigen Punkte, in denen sie hauptsachlich

verschieden voneinander sind.

Chamaedorea Schiedeana.

An den Keimlingen von Chamaedorea Schiedeana haben die

ersten 3—4 Blatter noch keine getrennten Seitenfiedern , sondern

bestehen aus einer einzigen, am Ende mit tief einspringenden Winkeln

versehenen und dadurch gewissermafien zweiflugeligen Spreite.

Schon beim funften Blatt finden sich an dessen Spindel unterhalb

der endstandigen Spreite entweder an einer oder an beiden

Seiten 1—2 von jener Spreite abgesetzte Seitenfiedern, welche mit

dem Alter der Pflanze an Zahl zunehmen, bis sie an jeder Seite

die Zahl 4—6 erreicht haben (Taf. XXV, Fig. 4). An 4 Keimlingen

waren diese Zahlen dieser Fiederblatter an den aufeinander-

folgenden Blattern links und rechts folgende:

links rechts 1. r. 1. r. 1. r.

1) 2 — 1 2) 2 2 3) 1 4) 1 2

3 — 2 34 32 23
3 — 3 43 43 43
3 — 4 65 45 54
5 — 5 65 45 54
4 — 5 65 54 55
4—6 55 66 44

6 6

Aus diesen Zahlen sieht man zweierlei, namlich einmal, daC

die Zahlen der Fiedern auf den beiden Seiten der Spindel eines

Blattes meist verschieden sind, nnd weiter, daft die Zahlen dieser

Fiedern an den verschiedenen Pflanzen verschieden schnell zu-

nehmen.

Obgleich die Blatter von Chamaedorea Schiedeana und Ch.

Ernesti Augusti im anatomischen Bau sich nicht besonders von-

einander unterscheiden , derselbe also bei den aus diesen beiden

Arten erzeugten Bastarden wegen etwaiger Vermischungen der

elterlichen Charaktere nicht von Bedeutung sein kann, sei es doch

gestattet, auf denselben kurz einzugehen, um zu zeigen, wie durch

denselben eine grofie Haltbarkeit der Blatter hervorgebracht wird:

Die Blattfiedern werden von GefaBbundeln, von Bastzellstrangen

und von einzelnen Bastzellen der Lange nach durchzogen. Gerade

quer zu diesen Strangen sind die Langsdurchmesser der unter

der Oberhaut auf beiden Blattseiten liegenden Chlorophyllzellen
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gestreckt. Eine dritte zu diesen beiden Zellsorten schiefe Rich-

tung zeigen die Oberhautzellen, welche langlich sind und mit den

spitz zulaufenden Enden ineinandergreifen. Die SchiefstelluDg

dieser Zellen ist auf der Oberseite der Fiedern dieselbe wie auf

der Unterseite.

Nachdem die Pflanzen mehrere Jahre alt geworden, beginnen

sie zu bliihen. Die Bliitenstande treten in 2—4 aufeinander-

folgenden Blattachseln in jeder Bliihperiode auf, und der erste

Bliitenstand der nachsten Bliihperiode folgt immer unmittelbar

auf den letzten, so daC, wenn die Pflanze einmal begonnen hat zu

bliihen, dieses Bliihen in bezug auf die Blattachseln in ausnahms-

los ununterbrochener Reihenfolge geschieht.

Die Bliitenstande der weiblichen Pflanze sind zur Zeit, wo

ihre Bliiten aufgehen, ganz aufrecht oder nur sehr wenig umge-

bogen, noch nicht hangend, was erst bei den mit reifenden Fruch-

ten versehenen Fruchtstanden der Fall ist. Sie haben vor ihrer

Verzweigung einen etwa 40 cm langen Stiel, an welchem sich 2—

3

Scheidenblatter befinden, die schon lange vor dem Aufgehen der

Bliiten ganz trocken sind. Die Seitenzweige sind in der Anzahl

von 5—15 vorhanden und besitzen eine Lange bis zu 15 cm; sie

stehen von der Mittelachse nach alien Seiten ab. Diese Achsen,

an denen die Bliiten eingesenkt sitzen, sind meist schwach drei-

kantig und dicker als der Durchmesser der Bliiten. Jeder

Zweig tragt etwa 40 Bliiten, welche etwa 2 mm voneinander

entfernt stehen und 2 mm im Durchmesser haben. Sie bestehen

aus 3 weiClichen Kelchblattchen und 3 orangefarbenen kahnfor-

migen Blutenblattern, welche nie weit voneinander weichen, so daB

man sich die Bestaubung durch ihre Entfernung erleichtert. Der

oberstandige Fruchtknoten ist dreirippig und die Papillen seiner

dreilappigen Narbe sind etwa dreimal so lang wie dick.

Nach der Bestaubung bilden sich mehrfach im Anfange die

Samen in alien 3 Fruchtknotenfachern aus; bald bleiben aber 2

in der Weiterbildung stehen, so daC an den zur Reifezeit der

Friichte dunkelorange gefarbten Spindeln, die schwarzen, glanzen-

den, kuglig-langlichen Beeren von ca. 10 mm Durchmesser nur

einzeln sitzen; seiten bilden sich 2 oder gar 3 Beeren aus einer

Blute.

Nebenbei sei bemerkt, daC wir hier einen wohl nicht haufig

vorkommenden Fall haben, wo nicht die Farbe der Beerenfruchte

selbst und allein es ist, welche die zur Verbreitung dienenden
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Tiere anlockt, sondern die Achse, an welcher die Beeren sitzen,

hauptsachlich die Anlockungsfunktion hat. Im vorliegenden Falle

erhalt sich die leuchtende Farbe der Fruchtstandachsen ungeraein

lange, manchmal bis zur Reifezeit der Friichte von der nachsten

Bliihperiode.

An der mannlichen Pflanze ist die Spindel des Bliitenstandes,

welcher hier wie bei der weiblichen Pflanze 3, schon sehr friih

trockenhautig werdende Blatter tragt, bis zum Beginn der

Seitenzweige aufrecht, von dort ab aber hangend. Sie tragt gegen

30 Seitenzweige, welche an ihrer Basis horizontal abstehen, an

ihrer Spitze etwas hangen. Sie sind etwa 18 mm lang und die

untersten tragen manchmal einige Seitenzweige. Alle Zweige sind

ziemlich diinn und ihr Durchmesser ist geringer als derjenige der

Bliiten ; sie sind fast drehrund, indem sie nur wenig hervorstehende

Kanten haben. Jeder Zweig tragt etwa 100 Bliiten von ca. 2,5

mm Durchmesser. Dieselben besitzen 3 sehr kurze weifiliche

Kelchblatter, 3 orangefarbene, kahnformige Blutenblatter und 6

StaubgefaCe in 2 Kreisen. Der trockene Pollen ist langlich, auCen

netzig, mit einer Langsfurche. Beim Schiitteln der Bliitenstande

tritt er in schnell sich senkenden Wolken hervor. In der Mitte

der Bltite steht ein unausgebildetes Pistill, bestehend aus einer

vielleicht Honigsaft ausscheidenden Anschwellung, auf welcher ein

Griffel mit narbenartigen Lappen sitzt, die aber eine ganz glatte

Oberflache haben, an welcher keine Pollenkorner haften bleiben.

Chamaedorea Ernesti Augusti.

Bei Chamaedorea Ernesti Augusti behalten die Blatter stets

jene Form, wie sie die ersten Blatter von Ch. Schiedeana zeigen

;

sie sind namlich stets ganz einfach (Taf. XXV, Fig. 5), an der Spitze

mit tief einspringendem Winkel; sie ubertreffen stets den Endteil

der gefiederten Blatter von Ch. Schiedeana, dem sie sonst in der

Form ahnlich sind, an Grofie um ein mehrfaches. Ihr anato-

mischer Bau ist fast ganz dem von Ch. Schiedeana gleich, so dafi

also in dieser Richtung bei Untersuchung der aus beiden Arten

gezogenen Bastarde die Vergleiche von keiner Bedeutung sein

konnten.

Das Auftreten und die ununterbrochene Reihenfolge der Bliiten-

stande ist dem von Ch. Schiedeana beschriebenen ganz gleich.

Die Bliitenstande der weiblichen Pflanze haben einen etwa

5—6 cm langen, ganz aufrechten Stiel, welcher im Gegensatz zu
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Ch. Schiedeana von etwa 5 Scheidenblattern eingeschlossen ist,

welche zur Bliitezeit, ja sogar noch zur Zeit der Fruchtreife, nur

am oberen Teile abgedurrt sind.

Weiter ist von Ch. Schiedeana abweichend, daC der Bltiten-

stand von Ch. Ernesti Augusti in einer ganz einfachen, drehrun-

den, etwa 30—35 mm langen und 10 mm dicken Spindel besteht.

Von dieser Einfachheit der Bliitenstande hatte man in Kew nie-

mals, nach Aussage von Mr. Nichelson, eine Ausnahme beobachtet,

hingegen sah ich vor einigen Jahren in Karlsruhe einen Bltiten-

stand mit einer Seitenachse und ebenso beobachtete ich im Frei-

burger botanischen Garten im Jahre 1887 an einem 20 Jahre

alten Exemplar unter den 4 Bliitenstanden einen , welcher nebeu

der Hauptachse einen dieser gleich langen Seitenzweig gebildet

hatte, woran sich im folgenden Jahre eine ahnliche Bildung

schloC.

Die weiblichen Bltiten sind denen von Ch. Schiedeana sehr

ahnlich und unterscheiden sich hauptsachlich von diesen durch

ihren groCeren Umfang, wobei sie aber doch im Durchmesser

gegeniiber dem Durchmesser der Spindel, an der sie sitzen, zu-

riickbleiben. Sie eignen sich hiernach nicht besonders zu ver-

gleichenden Untersuchungen in bezug auf die zwischen Chamae-

dorea Schiedeana und Ch. Ernesti Augusti erzeugten Bastarde.

Die Beeren stehen hier noch viel seltener zu zweien oder gar

zu dreien beisammen als bei Ch. Schiedeana, sie sind langlicher

und groCer als diese, indem sie bei einer Dicke von 10 mm eine

Lange von 15 mm erreichen. Auch hier farbt sich die Spindel,

an der sie sitzen , zu ihrer Reifezeit orangeroth und bleibt noch

lange ansehnlich, wenn die Beeren schon langst abgefallen sind.

Die Bliitenstande der mannlichen Pflanze sind ganz aufrecht

und haben an ihrem unteren Teil, welcher etwa 40 cm lang ist,

wie die weiblichen 4 Scheidenblatter, welche bis zur Entfaltung

der Bltiten noch ganz grtin sind. Sie tragen an einer Hauptachse

40—50 ganz horizontal abstehende Seitenzweige.

Auch die mannlichen Bltiten von Chamaedorea Ernesti Augusti

sind denen von Ch. Schiedeana ganz ahnlich und zeichnen sich

von diesen nur durch den etwas groCerem Umfang aus.

Stellen wir nun aus den vorhergehenden Beschreibungen von

Chamaedorea Schiedeana und Ch. Ernesti Augusti diejenigen

Merkmale gegeniiber, durch welche beide Arten sich besonders

voneinander unterscheiden, so sind es folgende:
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Ch. Schiedeana. Ch. Ernesti Augusti.

Blatter

:

gefiedert, mit unpaariger 2-lap- einfach, 2-lappig.

piger Endfieder

Stiel der Bliitenstande mit trocken- Scheidenblatter fast ganz grttn

hautigen Scheidenblattern

Weiblicher Bliitenstand

:

verzweigt, Achsen kantig unverzweigt, drehrund

Fruchtstande

:

hangend aufrecht

Frucht

:

mehr kugelig langlich

Mannliche Bliitenstande:

hangend. aufrecht.

Chamaedorea Schiedeana bestaubt mit Chamaedorea
Ernesti Augusti.

Im Friihjahr 1881 bestaubte ich die Bliitenstande einer Cha-

maedorea Schiedeana mit den Pollen von Ch. Ernesti Augusti

und erzielte dadurch eine nicht naher gezahlte Menge von Friich-

ten, aus denen ich 6 Pflanzen erzog, welche bis zum Friihjahr

1884 alle etwa 7 Blatter entwickelt hatten, die noch vollstandig

einfach waren, wahrend an den Keimlingen von Ch. Schiedeana

meistens schon an dem 5. Blatte Seitenfiederchen auftreten. Erst

nach dem 8. oder 9. Blatt erschienen hier Seitenfiedern und zwar

der Zahl nach an den aufeinanderfolgenden Blattern in sehr ver-

schiedener Weise, wie die nahere Beschreibung der einzelnen Ba-

starde zeigen wird.

An alien Blattern war stets der zweilappige endstandige Teil

bedeutend grbCer als ' an den Blattern von Ch. Schiedeana und

zeigte so, neben dem im ganzen viel robusteren Ansehen des

Blattes eine starke Abweichung von dem der reinen Ch. Schie-

deana.

Bastard 1.

Die Seitenfiedern waren an den aufeinanderfolgenden Blattern

hinter dem 7. der Zahl nach, links und rechts — vom Centrum

des Stammes aus gesehen — folgende : 1.1. — 2. 2.— 1. 1.— 3. 3. —
5.4.— 2.4.— 2.5.— 4.5. — 6.5. (in der Achsel dieses Blattes ent-

wickelte sich im Dezember 1887 der erste mannliche Bliitenstand)

5.5.-4.4.— 4.5.— 4.6. — 4.6.— 4.5.— 6.4. — 5.4.

Die mannlichen Bliitenstande, deren sich 2 im Winter 1887—88
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entwickelten , hatten ganz aufrechte Stiele wie bei Ch. Ernesti

Augusti, an denen aber die Deckblatter schon lange vor der Bliite-

zeit, wie bei Ch. Schiedeana, vollstandig trockenhautig waren.

Diese Blutenstande trugen nur 14 Seitenzweige und hatten ein

krankhaftes Ansehen, so dafi sie nicht weiter beobachtet wurden.

Bastard 2.

Nach den ersten 7 einfachen Blattern zeigten die spateren

stets mit sehr groflen Edelfiedern versehenen folgende Anzahlen

ihrer Seitenfiedern: 1.1.— 2.2.-2.2.— nun folgte ein ganz ein-

faches, dcnen von Ch. Ernesti Augusti ganz gleiches Blatt. 1.1.

—

1.1.— 3.2. — 4.3.— 4.4.— 4.3. — 3.3. — 3.4.— 3.4. Der erste

Bliitenstand, welcher im Marz 1888 auftrat, zeigte, daB die Pflanze

mannlich sei. Sein Stiel bis zum Entspringen der blutentragen-

den Seitenzweige war 35 cm lang und ganz aufrecht ; seine Deck-

blatter waren schon lange vor dem Aufgehen der Bliiten ganz

trockenhautig. An der Ursprungsstelle der untersten Seitenzweige,

die im ganzen 32 an Zahl waren, bog er sich horizontal urn, war

also in dieser Beziehung eine Mittelbildung zwischen den beiden

Eltern. Die Bliiten enthielten gute Pollenkorner, welche nicht zu-

sammengeballt waren und beim Schutteln der Blutenstande davon-

fiogen. Derselbe wurde zur Bestaubung eines Bliitenstandes des

Bastard 3 — siehe unten — benutzt, worauf dieser eine unge-

heure Masse von Friichten ansetzte.

Bastard 3.

Etwa 9 der ersten Blatter waren ganz einfach wie die von

Chamaedorea Ernesti Augusti, dann traten solche mit Seitenfiedern

auf, bei sehr grofiem zweilappigen Endteil, und zwar links und

rechts in folgender Anzahl : 1. 2. — 2. 2.— 2. 2.— 2. 2.— 3. 2.— 3.1.—

nun wieder ein ganz einfaches Blatt, 1.1. — 2. 2. — endlich wieder

ein fast ganz einfaches Blatt, indem nur an der linken Seite ein

Fiederchen sich von der grofien Spreite losgelost hatte und von

dieser an der Blattspindel ein Stuck abgeriickt stand (Taf. XXV, Fig. 7).

Im Marz 1888 zeigten sich die 2 ersten mannlichen Bliiten-

stande von kraftiger Natur. Ihre 40—50 cm langen, von trocken-

hautigen Scheidenblattern eingehiillten Stiele waren ganz aufrecht,

nur dort, wo die bliitentragenden Seitenzweige begannen, bog sich,

wie bei Bastard 2, die Hauptachse mehr oder weniger horizontal

um. Diese Seitenzweige, 46 an Zahl, waren denen von Ch. Ernesti

Augusti sehr ahnlich und trugen jeder iiber 70 Bliiten. In den
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Antheren war der Pollen nicht klumpig zusammengeballt wie bei

den spater zu beschreibenden Bastarden I und II, sondern die ein-

zelnen Korner flogen beim Schiitteln isoliert leicht heraus und

schienen alle gut ausgebildet zu sein, denn sie schwollen im Wasser

kugelig an wie diejenigen der beiden Eltern. Im Zentrum der

Blute war ein kurzer Griffel, mit dreilappigem , aber vollstandig

papillenlosem Gipfel, an dem keine Pollenkorner haften blieben.

Dafi der Pollen dieses Bastardes die Fahigkeit hatte zu be-

fruchten, zeigte eine Bestaubung, welche mit demselben an einem

Blutenstand der reinen Ch. Ernesti Augusti vorgenommen wurde,

infolge wovon sich sehr viele Fruchte bildeten.

Bastard 4.

Zuerst zeigten sich etwa 9 ganz einfache Blatter, dann solche

mit seitlichen Fiedern, bei sehr grofien 2-lappigem Endteil , in fol-

genden Zahlen: 1.1.— 1.2.— 2.3.— 2.2.— 3.2.-3.3.— 2.1.—

2.2. — 2.2.— 2.2.— 4.4. und nun eine sehr eigentiimliche Mittel-

bildung zwischen den Blattern von Ch. Schiedeana und Ch. Ernesti

Augusti, wie sie Taf. XXV, Fig. 8 darstellt: namlich an der

linken Seite des Blattes ein Teil des breiten Endfieders an der

Basis etwas abgeruckt, aber nur zur Halite losgelost, dann ein

abgerucktes, ganz losgelostes Fiederchen; auf der rechten Seite

drei von dem groCen Endfieder abgeriickte Fiederchen, von denen

aber die beiden oberen an ihrer Spitze mit dem Endfieder und

untereinander ganz fest zusammenhangen.

Die im Marz 1888 auftretenden beiden mannlichen Bluten-

stande hatten einen 30 cm langen, von trockenhautigen Deckblattern

eingehullten
,
ganz aufrechten Stiel, der auch weiter nach oben

hin sich nicht umbog, indem der Teil des Blutenstandes , welcher

die 31 und 35 Bliitenstande trug, ganz gerade aufrecht stand.

Zur Blutezeit staubte auch hier der Pollen aus den Antheren her-

vor, ohne klumpig zusammengeballt zu sein, war zum grofiten Teil

normal und wurde benutzt, um den folgenden Bastard 5 zu be-

stauben, was bei diesem einen ziemlich starken Fruchtansatz zur

Folge hatte.

Bastard 5.

Nach den 8 ersten einfachen 2-lappigen Blattern hatten die

mit sehr groCem Endfieder versehenen gefiederten Blatter folgende

Anzahl von Seitenfiedern : 3. 3.— 3. 3. — 3. 4.— 3. 4. — 4. 4.— 3. 3.

— 6. 5. - 4. 5.— 4. 5. - 5. 5.— 4. 3., Taf. XXV, Fig. 9.
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Schon im Dezember 1886 zeigte sich der erste weibliche

Bliitenstaud, der ganz aufrecht war und sich in 3 bliitentragende

Aste gabelte. Sein Stiel war von ganz trockenhautigen Blattern

eingehullt. Ihm folgte im Marz 1887 ein zweiter Blutenstand,

welcher 4 Bliitenaste trug. Daran schlossen sich im Fruhjahr 1888

weitere 3 Bliitenstande, der erste 6-achsig, der zweite 5-achsig

und der dritte wieder 6-achsig. Die Stiele dieser Bliitenstande

waren bis zum Ursprung der Seitenachsen bis zu 50 cm lang, und

ihre Scheidenblatter waren ganz trockenhautig. Auch die bluten-

tragenden Achsen waren denen von Ch. Schiedeana durch Drei-

kantigkeit sehr ahnlich und kaum dicker als jene, so daft man
nur in der Anzahl dieser Achsen cinen Unterschied von Ch. Schie-

deana finden konnte. Die Bliiten zeigten kaum einen Unterschied

von denen der Ch. Schiedeana, sie waren ebenso klein wie diese

und unterschieden sich dadurch sehr von dem spater zu be-

schreibenden Bastard, wo Ch. Ernesti Augusti die Mutter war.

Daft die weiblichen Organe wenigstens zum Teil gut entwickelt

waren, zeigte die Bestaubung mit dem vorher besprochenen Bastard

4, nach welcher ziemlich viele, fast kugelige Fruchte ansetzten.

Hingegen war der Fruchtansatz sehr schwach, wenn Pollen von

Bastard II — s. unten — genommen wurde, was von der Untaug-

lichkeit dieses Pollens herriihrte.

Bastard 6.

Die ersten 8 Blatter waren ganz einfach, darauf folgte eines

mit 2 Fiedern auf der einen und einem Fieder auf der anderen

Seite; hierauf ein solches, welches wieder fast ganz ungeteilt war,

indem von seiner groften Spreite sich nur an der einen Seite ein

Fieder halb abgelost hatte (Taf. XXV, Fig. 6). Auf diese Mittel-

bildungen folgte dann wieder ein ganz einfaches Blatt und erst an

dieses schlossen sich solche Blatter, bei denen der Einfluft von

Ch. Schiedeana bei Bildung des Bastardes sich mehr bemerklich

machte, indem sie unterhalb des groften Endfieders folgende Zahlen

von Seitennedern zeigten: 1,2. — 2.2.— 3.3.— 1.2.— 3.3.— 1.3.

— 2.2.— 3.3.— 4.4— 3.4. — 3.3.— Nun kamen wieder zwei

eigentumliche Mittelbildungen: bei einem Blatte nur rechts ein

Fieder von der groften Spreite losgelost und von ihr abgeruckt;

bei dem anderen (Taf. XXV, Fig. 8), aufter einem solchen an der

rechten und auch an der liuken Seite abgeruckt stehenden Fieder

von der gewohnlichen Breite, die linke Halfte des groften end-

standigen Blattteils in 2 gleiche, nicht voneinander abgeruckte
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Teile gespalten, von denen die untere Halfte wieder eine jedoch

nur teilweise Spaltung von der Blattmittelrippe her zeigte.

Schon im Winter 1885 auf 1886, also 2 Jahre fruher als bei

den in ganz gleicher Weise kultivierten maunlichen Bastarden,

traten hier die ersten Bliitenstande auf, welche aber nur 2 bluten-

tragende Achsen hatten; die beiden des folgenden Winters waren

dann 2-achsig und 3-achsig und die des Winters 1887 auf 1888

5-achsig und 4-achsig. Die Stiele aller dieser Bliitenstande waren

gauz aufrecht, 60—65 cfn lang und trugen ganz trockeuhautige

Scheidenblatter. lhre blutentragenden Achsen waren 3-kantig wie

bei Ch. Schiedeana und ebenso dick; ihre Bluten glichen ganz

denen von Ch. Schiedeana, so dafi man nach den Bliiten diesen

Bastard fur eine Ch. Schiedeana hatte halten konnen ; die Blatter

zeigten aber deutlich den bei seiner Bildung stattgehabten EinfluB

von Ch. Ernesti Augusti.

Es wurden an einem Blutenstaude Bestaubungen mit Pollen

von Ch. Schiedeana vorgenommen, deren Erfolg mehrere langliche

Fruchte waren , welche an GroBe diejenigen von Ch. Schiedeana

iibertrafen, und aus denen ich 2 Keimpflauzen erzog, woraus her-

vorgeht, daB die weiblichen Bluten des Bastards auch funktionell

— wenigstens ein Teil derselben — ausgebildet waren. Auch

spater vorgenommene Bestaubungen mit Bastard 2 und mit der

reinen Ch. Schiedeana ergaben weitere starke Fruchtansatze ; die

Fruchte waren hier mehr kugelig.

Nehmen wir nun einen Uberblick iiber diese Bastarde und

vergleichen dieselben mit ihren Eltern, so ergiebt sich folgendes:

Bei alien Bastarden waren nicht nur wie bei Ch. Schiedeana

die ersten 3—4 Blatter ganz einfach, sondern die ersten 7—9, so

daB sich schon hierin ein Abweichen von der Mutter, Ch. Schie-

deana, und der EinfluB des Vaters, Ch. Ernesti Augusti, zeigte.

Auf diese Blatter folgten dann solche, welche Mittelbildungen

zwischen den Blattern der beiden Eltern waren. Sie zeigten

namlich auBer einem Endfieder, welcher stets ganz bedeutend

groBer war als bei Ch. Schiedeana, seitliche Fiederblatter in sehr

verschiedener Anzahl, welche aber meist unter der Anzahl von Fiedern

von Ch. Schiedeana blieb, und wenn auch diese Anzahl manchmal

der von Cb. Schiedeana gleich kam (Taf. XXV, Fig. 9), so zeigt doch

immer der sehr groBe Endfieder den EinfluB von Ch. Ernesti

Augusti. AuBer diesen vorwiegend vorkommenden Mittelbildungen

der Blatter zeigten sich dann aber, wie dies ja auch an anderen
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Bastarden beobachtet worden, solche, welche dem einen der beiden

Eltern ganz glichen, denn an den Bastarden 2, 3 und 6 trat nach

einer Reihe von Mittelbildungen ein ganz einfaches Blatt, dem von

Ch. Ernesti Augusti ganz gleich, auf, worauf wieder Mittelbildungen

folgten. Besonders bemerkenswert war aber ein Blatt an dem
Bastard 6 (Taf. XXV, Fig. 6), bei welchem die Einfliisse der beiden

Eltern sozusagen im Kampfe lagen, wobei Ch. Ernesti Augusti nicht

ganz, wie bei den soeben erwahnten Blattern , der Sieger blieb,

indem an der Basis eines grofien 2-lappigen denen von Ch. Ernesti

Augusti gleicben Blattes sich ein Seitenfiederchen an der einen

Seite zur Halfte losloste; in einigen anderen auf Taf. XXV, Fig. 8 u. 10

abgebildeten Fallen war, wie oben beschrieben, die Mittelbildung

noch eigentiimlicher. Im ganzen waren aber die Blatter Mittel-

stufen zwischen denen von Ch. Schiedeana und Ch. Ernesti Augusti

(Taf. XXV, Fig. 9), und zeigten eine schonere Form als die von jeder

der beiden Eltern , indem in ihnen das kompakte plumpe von

Ch. Ernesti Augusti und das sparrige von Ch. Schiedeana ver-

mieden war.

Von den 6 Bastarden erwiesen sich 2 als weiblich und es

bildeten sich interessanterweise bei ganz gleichartiger Kultur

der Samlinge an diesen weiblichen Pflanzen die Bliitenstande 1

und 2 Jahre friiher als bei den 4 mannlichen. Die Scheiden-

blatter aller Bliitenstande, sowohl der mannlichen als der weib-

lichen. zeigten den Charakter von Ch. Schiedeana, indem sie schou

lange vor dem Aufgehen der Bluten ganz trockenhautig waren.

Die weiblichen Bliitenstande waren ganz aufrecht und dabei

stets verzweigt, in zunehmender Anzahl der Seitenachsen , welche

ebenso wie bei Ch. Schiedeana dreikantig waren und auch nicht

besonders dicker als bei dieser. Auch die Bluten selbst waren

denen von Ch. Schiedeana dem Aussehen nach ganz gleich, so dafi

man nach diesen Bliitenstanden hatte vermuten konnen, man habe

Pflanzen von Ch. Schiedeana vor sich, bei denen ja auch die ersten

Bliitenstande junger Pflanzen nur wenige Seitenzweige haben. Die

Form der Blatter zeigte aber deutlich den EinfluC von Ch. Ernesti

Augusti.

Von den mannlichen Bliitenstanden waren die von Bastard 1

ganz aufrecht, wie bei Ch. Ernesti Augusti, wahrend diejenigen der

Bastarde 2, 3 und 4 eine Mittellage zwischen denen der beiden

Eltern einnahmen, indem die Hauptachse bei Beginn der Seiten-

achsen sich horizontal umbog, aber nie so hangend wurde, wie

bei Ch. Schiedeana.
Bd. XXIII. S, F. XVI. qq
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Stellen wir hiernach zum Schlufi ganz kurz fiir einen iiber-

sichtlichen Vergleich mit den auf Seite 450 angegebenen unter-

scheidenden Merkmale der beiden Eltern die betreftenden Eigen-

schaften der Bastarde zusammen:

Blatter gefiedert, aber mit bedeutend grofierem Endfieder als

bei Ch. Schiedeana.

Bliitenstande mit vertrockneten Scheideblattern wie bei Ch.

Schiedeana

:

weibliche verzweigt, denen von Ch. Schiedeana ahnlich,

mannliche denen von Ch. Ernesti Augusti ahnlich, entweder

ganz aufrecht oder nur horizontal umgebogen.

Chamaedorea Ernesti Augusti bestaubt mit Cha-
maedorea Schiedeana.

Im Fruhjahr 1878 bestaubte ich eine Pflanze von Chamaedorea

Ernesti Augusti mit dem Pollen von Ch. Schiedeana und erzielte

hierdurch 3 Bastardpflanzen , welche sich folgendermafien ver-

hielten

:

Bastard I.

Noch das funfte Blatt war ganz ungefiedert wie bei der er-

wachsenen Ch. Ernesti Augusti, aber schon das sechste zeigte an

seiner Basis den EinfluC des Vaters, Ch. Schiedeana, durch Bil-

dung eines vollstandig getrennten Seitenfieders. Solche Seiten-

fiedern traten nun an den weiter sich bildenden Blattern in fol-

gender Anzahl links und rechts auf: 2.4.— 2.3.— 4.5.— 5.4.

—

4.5. — 5.6. — 6.5.— 5.6. —5.6.— 5.5. -5.7.-5.6.-5.6.-5.6.
— 7.6. — 7. 5.— 6. 5. — 5. 5. Die Anzahl der Fiedern wurde also

allmahlich derjenigen von Ch. Schiedeana, dem Vater, ganz ahn-

lich, aber immer war der Endfieder bedeutend grbfier als bei Ch.

Schiedeana, fast so groft wie das einfache Blatt von Ch. Ernesti

Augusti, der Mutter.

Im Januar 1884 zeigten sich die ersten Bliitenstande, welche

mannliche Bliiten trugen, und hieran schlossen sich in jedem fol-

genden Jahre je 2—3 weitere Bliitenstande in den aufeinander-

folgenden Blattachseln. Nur der erste Bliitenstand war ganz auf-

recht; die folgenden zeigten zwar einen aufrechten, zur Bltitezeit

von ganz abgediirrten Scheideblattern eingehullten Stiel, der obere

die Bliiten tragende Teil war aber mehr oder weniger horizontal

oder noch tiefer umgebogen. Die Bliiten glichen denen des

Bastard II.
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Bastard II.

Die ersteu 5 Blatter waren einfach, das 6. zeigte an seiner linken

Basis 2 abgesetzte Fiedern, die nun bei den daran sich schliefienden

Blattern in folgender Auzahl auftraten: 2.1.— 2.2.— 3.4.-3.4.

— 4.4. -4.5.— 4.5. — 4.4.— 3.4.— 3.4. 4.3.-3.3.— 4.5.— 4.3.

— 3.3.-2. 1.-5.6. — 5.6.— 3.4.— 5.6.— 3.4.— 3.4.-4.5.— 3.

3. — 4.4.— 5.4.— 4.3. Die Anzahl dieser Fiedern war also auch,

wie bei Bastard I, eine sehr wechselnde und kam derjenigen von

Ch. Schiedeana ungefahr gleich, wahrend auch hier der stets

sehr groCe Endfieder die Abstammung von Ch. Ernesti Augusti

verrieth.

Auch hier traten die ersten Bliitenstande im Januar 1884 auf

und zeigten sich mannlich. Ihnen folgten in den spateren Jahren

je 3. Die Scheidenblatter an diesen Bltitenstanden waren voll-

standig abgetrocknet schon lange ehe die Bltiten aufgingen, zeigten

sich also denen von Ch. Schiedeana gleich, wahrend die Haupt-

achse der Bliitenstande vollstandig aufrecht blieb, wie bei Ch.

Ernesti Augusti und nicht wie bei den Bastarden der anderen

Reihe sich bei Ansatz der Bltitenzweige horizontal umbog. Diese

traten in der Zahl von 30—40 auf, waren ca. 60 cm lang, kantig,

und trugen jeder ca. 100 Bltiten.

Diese Bltiten waren denen von Ch. Schiedeana ahnlich in

Form und Grbite, die Antheren waren aber nicht so dick wie dort,

was daher kam, dafi sie wenige anscheinend gute Pollenkorner

enthielten zwischen zahlreichen verschrumpften. Nach dem Offnen

der Bltiten flog der Pollen nicht aus den Antheren heraus, sondern

blieb klumpig darin stecken, und kam durch Schtitteln nur wenig

hervor. DaB einige Korner gut ausgebildet waren
,

ging daraus

hervor, daC durch sie bei dem sogleich zu besprechenden weib-

lichen Bastard III ein Fruchtansatz und Bildung keimfahiger

Samen bewirkt wurde.

Bastard III.

Es wurde versaumt zu bemerken, bei dem wievielten Blatt

nach den ersten ungefiederten diejenigen mit Seitenfiedern auf-

traten; etwa vom 11. Blatte ab zeigten sich diese Seitenfiedern in

folgender Anzahl : 3. 3.— 4. 4.— 4. 5.— 3. 3.— 5. 6.— 4. 4. - 5. 4.

— 5.5. — 5.5. — 6.4.— 5.5. — 5.6.— 5.4.— 6.4.— 5.4.— 4.3.—

5. 5. — 5. 4. Sie verhielten sich also ahnlich wie bei Ch. Schiedeana,

aber auch hier war immer der Endfieder bedeutend grbCer als dort

und verrieth den EinfluB von Ch. Ernesti Augusti.

30*
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Im Frtihjahr 1884 trat der erste Blutenstand auf und zeigte

sich als weiblich ; derselbe hatte nur einen einzigen aufstrebenden

Seitenzweig. Die Anzahl dieser Seitenzweige verhielt sich nun

bei den in den folgenden Jahren gebildeten Blutenstanden sehr

verschieden, sie wechselte zwischen 3 und 6 und diese Bltiten-

stande zeigten folgende Eigenttimlichkeiten, durch welche sie sehr

von den weiblichen Blutenstanden der oben besprochenen Bastarde

5 und 6 der anderen Reihe abwichen. Wahrend jene auffallend

diinne Zweige batten und im allgemeinen denen von Ch. Scbiedeana

sehr ahnlich waren, so zeigten sich hier diese Zweige bedeutend

langer, bis 20 cm, und doppelt so dick wie bei Ch. Schiedeana,

mit denen sie aber die Dreikantigkeit — bisweilen waren sie auch

2- oder 4-kantig — gemein hatten; aufierdem waren sie nicht

straff, sondern unregelmafiig hin und hergeschlangelt. Auch der

untere Teil der Bltitenstande von deren Ursprunge in der Blatt-

achsel bis zum Ansatze der Seitenzweige war sehr lang, bis tiber

50 cm. Die Scheidenblatter, welche ihn einhullten, trockneten hier

etwas spater ab als bei den Bastarden der anderen Reihe, waren

aber doch bis zum Aufgehen der Bltiten immer ganz abgedtirrt.

Besonders zeigte sich aber der EinfluB von Ch. Schiedeana da-

durch, daB diese von ihrer Ursprungsstelle ab sehr bald sich seit-

warts umbogen, so daB der Blutenzweige tragende Teil mehr oder

weniger uberhing, namentlich in spaterer Zeit bei derFruchtbildung.

Die Bltiten selbst waren voneinander weiter entfernt, ca. 5 mm,
als bei Ch. Schiedeana, wahrend ihr Bau denjenigen dieser Art

ganz glich. Ihre 3 Narben waren vollstandig gut ausgebildet, die

Papillen derselben teils groBer als bei Ch. Schiedeana, in Form

aber diesen gleich. DaB die weiblichen Organe, wenigstens in

einem Teile der Bltiten, zeugungsfahig waren, ging daraus hervor,

daB durch Bestaubungen Frtichte erwuchsen, aus denen ich einige

Samlinge erzog. Nur tiber diese Frtichte sei hier einstweilen Be-

richt erstattet.

Es wurden im Fruhjahr 1887 mehrere Bestaubungen mit dem
Pollen von Ch. Schiedeana vorgenommen, infolge wovon sich

mehrere Frtichte ausbildeten, welche ganz kugelig waren, also

denen von Ch. Schiedeana glichen; dieselben gingen aber nicht

auf. In einem anderen Falle wurde Pollen von den beiden soeben

besprochenen Bastarden 1 und 2 zur Bestaubung verwandt, und

auch infolge hiervon zeigten sich einige Frtichte, welche aber nicht

kugelig, sondern eiformig waren, also sich denen von Ch. Ernesti

Augusti ahnlich zeigten ; ich erhielt von deren Aussaat eine Keim-
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pflanze. Die weiteren Erfolge von ahnlichen zu derselben Zeit

vorgenommenen Bestaubungen konnten leider durch ein einge-

tretenes Versehen nicht beobachtet werden.

Weitere Bestaubungen nahm ich ira Frtihjahr 1888 vor und
zwar bestaubte ich einen Bltitenstand mit Pollen von Ch. Schie-

deana, infolge wovon ziemlich viele kugelige Fruchte sich bildeten

;

durch eine andere Bestaubung mit Pollen des Bastardes 3 ebenso

wie durch eine solche mit Bastard 2 gab es einen ganz unge-

heuer starken Ansatz von langliehen Beeren, so stark, daC die

davon beladenen Zweige sich tief abwarts bogen.

Bemerkensvvert war es, daC bei alien Bestaubungen an diesem

Bastard, auch wenn an den Bltiten die Erfolge derselben tiber ein

mehr oder weniger starkes Anschwellen der Fruchtknoten nicht

hinausgingen, die Bltitenstandzweige allmahlich orangerot wurden

und sich mehr als 1 Jahr hielten, ein Umstand, welcher bei der

Schlangelung dieser langen, leuchtend roten Aste diesem Bastard

ein besonders interessantes Ansehen gab.

Es ware voreilig, nach der Beobachtung dieser 3 Bastarde

mit Bestimmtheit etwas allgemeines sagen zu wollen, dazu i> ihr

Anzahl doch zu gering und dieselbe mufi noch vermehrt wenlen,

was aber erst nach einiger Zeit geschehen kann, da ich einmal

versaumt habe, die betreffenden Bestaubungen vorzunehmen, das

anderemal das weibliche Exemplar von Chamaedorea Ernesti

Augusti viel frliher bltihte als das mannliche von Ch. Schiedeana

und die Bltiten des ersteren sich nicht hinhalten lieCen , wahrend

umgekehrt der Pollen dieser Palmenarten mehrere Wochen seine

Funktionsfahigkeit behalt.

Immerhin kann man die Vermutung aussprechen, daC hier

ein Fall bei der Kreuzung von Chamaedorea Schiedeana und Ch.

Ernesti Augusti vorliegt, wo die Produkte der beiden vermischten

Arten der Kreuzungen nicht ganz gleich sind, indem, wie aus dem
Vorhergehenden sich zeigt, die durch Bestaubung von Chamae-

dorea Ernesti Augusti mit Ch. Schiedeana hervorgegangenen

Bastarde in ihren Bltitenstanden etwas mehr zu Ch. Ernesti

Augusti hintiberneigten, als dies bei den Bltitenstanden der durch

Bestaubung von Ch. Schiedeana mit Ch. Ernesti Augusti erzeugten

Bastarde der Fall war, welche denen von Ch. Schiedeana, nament-

lich die weiblichen, mehr ahnlich sind.

Besonders hervorzuheben ist aber, daC der Pollen bei der

einen Abteilung der Bastarde fast aller sich normal ausgebildet
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zeigte und in Wblkchen davon flog, wahrend er bei der anderen

Abteilung nur in wenigen Kornern gute Ausbildung zeigte und

in klumpigen Massen zusammengeballt blieb ; Bestaubungen mit

den Bastarden der einen Reihe hatten immer starken Fruchtansatz

zur Folge, mit den Bastarden der anderen Reihe nur einen sehr

schwachen. - Wie gesagt miissen aber noch einmal Bastarde

dieser Art geztichtet und beobachtet werden, urn tiber die fragliche

Sache GewiBheit zu bekommen.

Fur den Pflanzenliebhaber diirften die vorstehend beschriebenen

Bastarde von einigem Wert sein, da sie in der Form ihrer Blatter,

welche in der Mitte zwischen derjenigen ihrer Eltern liegt, das

Plumpe von Chamaedorea Ernesti Augusti und das Sparrige von

Ch. Schiedeana vermeiden, auch gehen sie nicht so schnell und

schlank in die Hohe wie Ch. Schiedeana. Besonders schon ist

die im obigen als Bastard III bezeichnete Pflanze, indem an ihr

die geschlangelten Zweige der Bltitenstande sehr lange, auch wenn

keine Fruchte mehr daran sind, ihre leuchtende orangerote Farbe

bewahren, welche sehr schon von dem freudig griinen Laube ab-

sticht.

IT. Bastardierungen innerhalb der Gattung Oxalis.

In seinem Werke tiber Pflanzenmischlinge sagt Focke x
), daft

es unter den Arten der grofien Gattung Oxalis auch Hybride

geben solle, daft ihm jedoch nichts genaueres tiber dieselben be-

kannt sei. Urn so wunschenswerter schien es hiernach, direkte

Bastardierungen innerhalb dieser Gattung vorzunehmen, wozu ich

gute Gelegenheit bekam , als ich eine Reihe von Oxalisarten kul-

tivierte, um ihre Vegetationsverhaltnisse naher zu erforschen. Ein

Umstand ist es, welcher die Vornahme dieser Bastardierungen

besonders erleichtert; es ist der in dieser Gattung so vorherrschende

Trimorphismus der Bltiten, bei welchem meist jede der 3 Formen

in sich unfruchtbar ist und nur bei Bestaubung mit einer der

beiden anderen Formen Frucht ansetzt, so daft man bei der Be-

staubung mit dem Pollen einer anderen Art nicht nbtig hat, in

der zu bestaubenden Bltite die Antheren zu entfernen, um die

Selbstbestaubung zu verhindern. Nattirlich mufi jede in dieser

Weise zum Experiment benutzte Form ganz strenge und lange

darauf geprtift werden, ob sie in sich wirklich unfruchtbar sei,

1) 1. c. S. 98.
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und ich habe niemals bei meinen Experimenten eine Entfernung

der Antheren unterlassen, ehe ich nicht durch mehrfach wiederholte

Versuche die Selbstunfruchtbarkeit der betreffenden Art sicherge-

stellt batte. Am leichtesten kann natiirlich eine solche Sicher-

stelluDg geschehen, weun man von einer Art nur eine der 3 Formen
besitzt, und diese nun, ungeachtet ihre Bltiten durch Pollen der-

selben Art bestaubt worden, niemals eine Samenbildung zeigt, wie

dies z. B. an Oxalis Lasiandra sich beobachten liefi, welche Jahr-

zehnte lang nur in der kurzgriffeligen Form in den Garten gezogen

worden, ohne jemals Samen zu tragen, wo aber dann der Ertrag

derselben sogleich ein sehr reichlicher war, als die mittelgriffelige

Form eingefuhrt worden.

Der Umstand, daC bei den Oxalisarten die Samen zur Reifezeit

hervorspringen, kann bei Experimenten leicht Veranlassung zu Irr-

tiimern geben, die sich aber doch bei solchen uberhaupt mit groCer

Sorgfalt anzustellenden Versuchen leicht vermeiden lassen und von

mir vermieden worden, was besonders auch in jenen Fallen ohne

Schwierigkeit geschehen kann , wo die Samen so grofi sind , daC

man die einzelnen aus der Kapsel sich in die Hand springen lassen

und dann aussaen und sogleich mit einem Etiquett versehen kann,

so daC jeder Irrtum ausgeschlossen ist.

Meine im Folgenden mitgeteilten Experimente beziehen sich

nur auf zwiebel- und knollenbildende Arten der Gattung Oxalis,

doch zweifle ich nicht daran , daC auch die einjahrigen und

strauchigen Arten Bastarde bilden wiirden. Einen Anhaltspuukt

hierzu giebt mir besonders eine seit Jahren im botanischen Garten

zu Freiburg auftretende Oxalisform, welche eine Mittelbildung

zwischen der im Garten wilden Oxalis stricta und der dort kul-

tivierten 0. corniculata atropurpurea ist und durch Bestaubung

dieser Arten untereinander sich im Freien gebildet zu haben

scheint.

1. Bastardierungen zwischen Oxalis Lasiandra und
Oxalis Andrieuxii.

Im allgemeinen Ansehen sind die beiden Arten Oxalis Lasi-

andra und O. Andrieuxii einander sehr ahnlich, so dafl sich er-

warten liefi, es wiirden zwischen ihnen Bastarde erzielt werden,

was denn auch wirklich der Fall war. Gehen wir zuerst wieder

bei diesen beiden Arten naher auf einige Punkte ein mit dem
Augenmerk darauf, in welchen dieselben einander gleichen und in

w elchen sie voneinander verschieden sind.
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Oxalis Lasiandra.

Die langen Blattstiele tragen an ihrer Spitze 7—9 schirm-

nrtig gestellte Teilblattchen von langlicher Gestalt, an der Spitze

teils etwas ausgerandet, also lang-herzformig, oder auch ohne diese

Ausrandung. Die Oberhaut ihrer Oberseite besteht aus polyedri-

schen, mit geraden Wanden aneinander schliefienden Zellen; ein-

zelne Gruppen sind mit rosa Saft erfiillt, und die hierdurch her-

vorgebrachten braunroten Flecken liegen zerstreut uber die ganze

Oberflache, nur nach dem Grunde des Blattes hin etwas gedrangt,

niemals aber bilden dieselben eine quergestellte Zone. An den

einen Blattern treten diese Flecken starker auf, an den anderen

schwacber, in einigen Fallen fehlen sie sogar ganz. Auf dieser

Oberseite finden sich ganz wenige lange, mehrzellige, diinnwandige

Haare, stumpf endigend, ohne Drusenkopf, auflerdem sehr wenige

einzellige, beutelartige Haare. Der Blattrand zeigt Zellen mit

rotem Saft und wenige Beutelhaare.

Auf der Blattunterseite liegen zwischen gewolbten Zellen zahl-

reiche Spaltoffnungen ; nur auf den Hauptnerven , deren Zellen

rosa Saft fiihren, finden sich einige mehrzellige und einige Beutel-

haare. Einzelne Oberhautzellen oder Zellgruppen , welche ganz

zerstreut liegen, enthalten rosa Saft; auch hier treten diese da-

durch erzeugten braunroten Punkte in sehr verschiedener Starke auf.

Die Kelchblatter sind eiformig - lanzettlich und auf ihrem

Riicken mit zahlreichen Drusenhaaren versehen, welche auf zwei-

zelligem Stiel eine keulige, ausscheidende Zelle tragen. Am Kelch-

rande finden sich gleichfalls diese Haare, dazu Beutelhaare, letztere

besonders an den in der Knospenlage bedeckten Randern; an der

Spitze liegen Gruppen von Harzzellen.

Die Blumenblatter sind keilformig, ihre beiden Seiten nicht

hervortretend schief ausgebildet, was sich iibrigens an den ver-

schiedenen Bliiten verschieden verhalt. Der breite obere Teil ist

rot gefarbt, der schmalere Nagel gelb. Die Oberhautzellen der

Oberseite sind an dem roten Teil der Blutenblatter langlich und

haben gebuchtete Rander, aufierdem treten ihre AuCenseiten mit

einer Papille hervor. Auf dem gelben Nagel sind die mit gelben

Kornchen erfullten Zellen geradwandig, und es finden sich hier

einzelne zerstreute Harzhaare und ebenso, wie auf der roten Stelle,

nicht seiten Spaltoffnungen.

Auf der Unterseite der Blumenblatter haben die Zellen keine

Papillen, und diejenigen Stellen, welche in der Knospenlage nach
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auBen frei liegen , sind heller gefarbt als die vom Licht abge-

schlossenen. Je nach der auch hier verschiedenen Drehungsrich-

tung der Blumenkrone liegt bald die rechte, bald die linke Seite

der Blutenblatter in der Knospenlage auCen und ist dementsprechend

heller gefarbt. Spaltoffnungen lieCen sich sonderbarerweise auf

der Unterseite der Blutenblatter nicht finden.

Die Behaarung von Filamenten und Griffeln zeigte sich bei

Oxalis Lasiandra und 0. Andrieuxii ganz gleich, so daC ihre Be-

sprechung der Kiirze halber unterbleiben kann.

Oxalis Andrieuxii.

Von den Punkten, welche soeben \on Oxalis Lasiandra be-

sprochen wurden, verhalt sich die Mehrzahl bei 0. Andrieuxii

ganz gleich, so dafi es zu weit fuhren wiirde, deren Beschreibung

zu wiederholen; es werden nur die Unterschiede hervorzuheben

sein, welche hauptsachlich folgende sind:

Die meist weniger als bei 0. Lasiandra an ihrer Spitze aus-

gerandeten und dazu kiirzeren Teilblattchen sind auf der Ober-

seite nicht nrit einzelnen zerstreuten braunroten Flecken versehen,

sondern haben 2 rotbraune, quergestellte Zonen, welche mehr oder

weniger scharf an das Griin der iibrigen Blattoberseite angrenzen.

Auf' der Blattunterseite zeigt sich nur eine solche Zone,

welche aber nicht einer der beiden auf der Oberseite befindlichen

in der Lage entspricht, sondern etwas mehr nach dem Grunde

des Blattchens zu liegt. Der Mittelnerv ist hier nicht rot gefarbt.

Die Kelchblatter sind kleiner und stumpfer als bei 0. La-

siandra, haben einen ganz glatten, von alien Haaren freien Riicken

und sind nur nach der Spitze zu am Rande mit kurzen Driisen-

haaren und Beutelhaaren versehen.

Die Blumenblatter sind etwas heller rot und kleiner als bei 0.

Lasiandra.

Bei einem Vergleich der beiden besprochenen Arten stellt

sich also in kurzer Zusammenfassung folgendes heraus:

0. Lasiandra. 0. Andrieuxii.

Oberseite der Blattchen:
mit zerstreuten braunroten mit 2 braunroten Zonen

Flecken

Unterseite: mit einzelnen braun- mit einer braunroten Zone

rothen Fleckchen

Kelchblatter: zugespitzt, abgestumpft

auf dem Riicken mit Driisenhaaren glatt

Blumenkrone: gro'Ber und dunkler
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Oxalis Lasiandra, bestaubt mit Oxalis
Andrieuxii.

Anfang Juli 1886 bestaubte ich Bliiten der kurzgriffeligen

Form von Oxalis Lasiandra mit Pollen von der mir allein zu

Gebote stehenden mittelgriffeligen Form von 0. Andrieuxii. Alle

so bestaubten Bliiten setzten gute Kapseln an, in denen die Samen

Ende Juli reiften, welche sogleich gesat wurden. Doch gingen

von denselben nur wenige auf, und ich hatte bis zum September

nur 3 Samlinge. An diesen waren die ersten Blatter 3-zahlig,

worauf einige 4-zahlige folgten, welche auf der Oberseite ihrer

Teilblattchen noch keine braunrote Zone zeigten. Die Pflanzen

zogen im Dezember ein und kamen dann in der neuen Treib-

periode im Juni 1887 zur Bliite, bis zu welcher Zeit sie folgende,

fur unseren Zweck anzufuhrende Eigenschaften zeigten.

Bastard a.

Die ersten Blatter 3-zahlig, dann mehrere 4-zahlig, hierauf

im nachsten Jahre 6—8-zahlige. Die Teilblattchen hatten die

Form derer von 0. Lasiandra, trugen aber auf der Mitte ihrer

Oberseite eine schwach ausgepragte braunrote Zone, von dieser

aus nach der Spitze zu zerstreute braunrote Punkte; nach

dem Blattgrunde zu waren gar keine braunroten Punkte vor-

handen , hingegen manchmal eine schwache Andeutung einer

zweiten braunroten Zone.

Auf der Unterseite fuhrten die Zellen der Mittelrippe nur

teilweise roten Saft. Uber die Flache waren die braunroten Punkte

gleichmafiig zerstreut, oder es fand sich gegen die Basis hin die

Andeutung einer braunroten Zone, aber schwacher als bei 0.

Andrieuxii.

Die Bliiten waren etwa so grofi wie die von 0. Lasiandra,

die Kelchblatter zeigten eine Mittelform zwischen denen von 0.

Lasiandra und 0. Andrieuxii; auf der Riickseite und am Rande

waren sie ganz so behaart wie bei 0. Lasiandra.

Dieser Bastard zeigte also in der Farbe der Blattchenober-

seite und der Farbe des Mittelnervs auf der Blattunterseite, ferner

in der Form des Kelches eine Mittelstufe zwischen seinen beiden

Eltern, wahrend die Behaarung des Kelches und die Blumenkrone

sich ganz gleich verhielten wie bei 0. Lasiandra.

Der Bastard erwies sich als langgriffelig , zeigte also weder

die Form des Vaters, noch die der Mutter, sondern die dritte
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Form, ein Punkt, welcher im Anschluft an die bei der Bestaubung

und Bastardierung anderer Oxalisarten gemachten Beobachtungen

auf die Vermutung kommen lassen konnte, dafi die beiden vor-

liegenden Pflanzen nicht als Arten, sondern als Varietaten zu be-

trachten sind ; doch zeigten die Bastarde einer zweiten Bestaubung,

s. unten, nur die beiden elterlichen Formen.

Bastard b

entwickelte bald Blatter mit 7 Teilblattchen, welche in Form und

Farbung denen von Bastard a ganz gleich waren. Auch die Bltiten

zeigten sich denen des Bastardes a in ihren Teilen sehr ahnlich,

sie waren aber wie die der Mutter kurzgriffelig.

Bastard c

bildete in der ersten Zeit nur 3- und 4-zahlige Blatter. Die

4-zahligen zeigten auf der Oberseite wie bei dem Bastard a und

b eine braunrote Querzone in der Mitte, dazu mancbmal weiter

nach der Spitze hinauf den Anfang zu einer zweiten braunroten

Zone, welche sich an der Pflanze im nachstfolgenden Jahre noch

starker ausbildete ; es fanden sich aber auf der nach dem Grunde

des Blattes zu liegenden Halfte nie braunrote Flecken; auf der

dieser fleckenlosen Stelle entsprechenden Unterseite war eine

schwache Andeutung zu einer braunroten Zone.

Die Bltiten, welche kurzgriffelig waren, verhielten sich in der

Behaarung des Kelches wie die des Bastardes a.

Eine andere Anzahl von Bastarden wurde im Juni 1887 er-

zeugt, indem ich Bltiten der langgriffeligen Form von Oxalis

Lasiandra mit der mittelgriffeligen Form von O. Andrieuxii be-

staubte. Die ausgesaten Samen gingen sehr schnell auf, und die

Keimlinge brachten es im September schon bis zur Bildung von

5- bis 6-zahligen Blattern. In den meisten Fallen zeigten die

Teilblattchen weder rote Flecken noch Zonen, in ganz wenigen

Fallen nur eine braunrote Querzone auf der Blattoberseite, wie sie

soeben von Bastard c angegeben.

Die Exemplare kamen im nachsten Jahre, 1888 , im Sommer

zur Bltite und zeigten nun in interessanter Weise allerlei Ab-

weichungen von der vorher besprochenen Reihe, was aber vielleicht

daher kam, daG hier mehr Samlinge, namlich 18, vorlagen.

In bezug auf die Blatter verhielten sich einige den vorher

besprochenen ganz gleich, indem die Teilblattchen auf der Ober-

seite eine scharf ausgepragte und dartiber eine schwachere braun-
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rote Zone zeigten, auf der Unterseite gegen die Basis hin nur

eine schwache Andeutung von einer solchen. Diese Blatter waren

also auch ein Mittelding zwischen denen der beiden Eltern. Andere

Exemplare verhielten sich hingegen ganz gleich der 0. Lasiandra,

indem nirgends auf den Blattern von einer braunroten Zone etwas

zu sehen war, deren Oberseite nur hier und da einzelne Gruppen

von braunroten Zellen zeigte.

In der Form hielten die Blutenkelche wie die der anderen

Bastarde das Mittel zwischen den beiden Eltern ; in bezug auf die

Behaarung glichen sie aber entweder ganz der 0. Andrieuxii durch

Mangel aller Haare, oder mehr der 0. Lasiandra, indem sich an

ihnen Drusenhaare in verschiedener Menge zeigten.

Die Bliitenblatter einiger Exemplare zeigten die unerwartete

Abweichung, daB sie diejenigen der 0. Lasiandra nicht nur an

Groite iibertrafen, sondern sogar eine ganz andere Farbe hatten,

namlich ganz ausgesprochen violettrot waren.

In bezug auf die Langenverhaltnisse von Staubgefafien und

Griffeln zeigten sich hier nur die Formen der beiden Eltern, in-

dem 5 Exemplare langgriffelig, 13 mittelgritfelig waren, kein ein-

ziges zeigte sich kurzgriffelig. Es trat hier also ein Fall ein, wie

wir ihm bei Bastardierungen in der Gruppe von Oxalis rubella

noch bfter begegnen werden, indem nach der Vereinigung von

2 verschiedenen Spezies die Nachkommlinge nur die 2 Formen der

beiden Eltern zeigen, nicht auch die dritte, wie dies letztere meist

bei der Vereinigung zweier Formen einer und derselben drei-

formigen Spezies geschieht.

Stellen wir nun einen Vergleich der beobachteten 21 Bastarde

mit den oben angegebenen charakteristischen Eigenschaften der

beiden Eltern an, so ergiebt sich Folgendes:

Oberseite der Blatter entweder mit 2 braunroten Zonen, also

ahnlich wie bei 0. Andrieuxii, doch die obere Zone meist nicht

so stark ausgebildet wie dort; oder ohne braunrote Zone wie bei

0. Lasiandra, dies letztere in der Mehrzahl der Falle. Unterseits

oft mit einer Andeutung von einer braunroten Zone, also ahnlich

wie bei 0. Andrieuxii.

Kelchblatter eine Mittelform zwischen denen der Eltern

zeigend, in bezug auf Behaarung entweder ganz glatt wie bei 0.

Andrieuxii, oder so stark behaart wie bei 0. Lasiandra, oder nur

schwach behaart, also im Mittel zwischen beiden Eltern.

Eigentumlich ist der groCe Umfang der Bltiten gegenuber der
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grofttbliitigen 0. Lasiandra und namcntlich die von beiden Eltern

abweichende violettrote Farbe bei eiuigen der Bastarde.

Nur mit einer Ausnahme zeigten sich allein die Formen der

beiden Eltern, was fur den Speziescharakter der beiden zum Ex-

periment benutzten Pflanzenarten spricht , indem bei der Ver-

einigung zweier Formen von 0. Lasiandra miteinander immer auch

die dritte Form unter den Samlingen erscheint.

Die in Topfen kultivierten Pflanzen der zweiten Reihe wurden

so im Freien aufgestellt , daft sie ganz entfernt von ihren Eltern

standen, also eine Bestaubung mit diesen sehr unwahrscheinlich

war. Hummeln flogen von einer Bliite zur andern und vereinten

so die beiden Formen, die langgritfelige und die mittelgriffelige,

untereinander, infolge wovon beide Formen alsbald Frucht an-

setzten und in diesen gute Samen bildeten, so daft sich diese

Bastarde als in sich fruchtbar zeigten.

Oxalis Andrieuxii bestaubt mit 0. Lasiandra.

Im Juni 1887 bestaubte ich die allein vorhandene mittel-

griffelige Form von Oxalis Andrieuxii mit der langgriffeligen von

O. Lasiandra, worauf sich bald ein Fruchtansatz bemerken lieft.

Die Kapseln, welche etwa nur halb so laDg waren wie die von 0.

Lasiandra, reiften im Juli, euthielten aber nur sehr wenige Samen,

welche sogleich gesat wurden. Ich erhielt aber aus ihnen nur ein

schwaches Pflanzchen , welches bis zum Herbst aufier den beiden

Cotyledonen nur ein 3-zahliges Blatt entwickelte und dann zu

Grunde ging. In demselben Sommer 1887 zeigten sich an den

neben 0. Lasiandra kultivierten Exemplaren von 0. Andrieuxii

einige Kapseln, welche aller Wahrscheinlichkeit nach, da die allein

vorhandene mittelgriifelige Form von O. Andrieuxii selbstunfrucht-

bar ist, durch Bestaubung mit 0. Lasiandra entstanden waren.

Die wenigen in diesen Kapseln enthaltenen Samen wurden sogleicn

Ende Juli gesat, und es erwuchsen daraus 7 Keimlinge, welchii

bis Ende September 5—6 Blatter entwickelten. Diese waren nun

sowohl in der Form, als auch in der Farbe denen der soeben be-

sprochenen anderen Bastardreihe zwischen 0. Lasiandra und 0.

Andrieuxii ganz ahnlich. Durch ein Versehen wurden die Pflanzen,

als sie im Sommer 1888 zur Bliite kamen, nicht weiter unter-

sucht, so daft eine vollstaudige Vergleichung dieser Bastarde mit

denen der vorhergehenden Reihe nicht moglich ist. Nach den an

den Blattern angestellten Beobachtungen hat man aber Uisache,

zu vermuten, daft beide Reihen sich gleichen werden.
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2. Bastardierungen zwischen Oxalis tetraphylla
und Oxalis latifoli a.

Die in den Bliiten so sehr ahnlichen , in der Anzahl und

Farbung der Teilblattchen aber so verschiedenen beiden Arten,

Oxalis tetraphylla und 0. latifolia, schienen zu Bastardierungs-

versuchen besonders geeignet, es zeigte sich aber, daC diese in

einem Falle ganz fruchtlos blieben, namlich wenn 0. tetraphylla

die bestaubte Pflanze war, wiihrend bei der Bestaubung von 0.

latifolia rait 0. tetraphylla sich einige wenige Bastarde erzielen

liefien.

Wenn ich, bevor ich mich zur Beschreibung dieser Bastarde

wende, wieder zuerst die beiden Arten bespreche, von denen die-

selben herstammen, so mochte ich auch auf einige Verhaltnisse

eingehen, welche fur den Vergleich der Bastarde mit ihren Eltern

von keiuer Bedeutung sind, die aber zeigen, wie auCerlich ahn-

liche Arten auch im anatomischen Bau viel Ubereinstimmendes

haben.

Oxalis tetraphylla.

Die Blatter von Oxalis tetraphylla sind stets 4-zahlig; die

herzformigen Teilblattchen haben auf ihrer Oberseite in der Mitte

der Quere nach eine schwach rotbraune Zone, welche am Rande

des Blattchens in schwacher Andeutung bis zu dieser Basis ver-

lauft, Sie wird durch einen an den betreffenden Stellen in den

Zellen betindlichen violetten Saft hervorgebracht. Manchmal ist

diese Zone nur sehr schwach angedeutet oder fehlt ganz. Auf

der Oberhaut der Blattoberseite befinden sich gar keine Haare;

Spaltoffnungen kommen hier nur ganz ausnahmsweise vor. Die

Epidermiszellen sind an den Seiten flachwandig, nach auCen etwas

gewblbt und von feinkorniger Wachsschicht uberzogen. Auf der

Blattunterseite finden sich zwischen den halbkugelig nach auBen

gewolbten Epidermiszellen zahlreiche Spaltoffnungen. Auf den

Feldern, welche zwischen dem Adernetz liegen, zeigen sich keine

oder nur ganz wenige Haare, hingegen kommen solche auf den

Hauptnerven vor und sind teils 3-zellig mit kugelig angeschwollener

Endzelle, teils vielzellig mit zugespitzter Endzelle und bald ver-

trocknend.

Die Kelchblatter der Bliiten laufen aus breiter Basis allmahlich

spitz zu und haben an ihrem Ende 2 kurze braune Streifen; auf

ihrem Riicken besitzen sie neben vielen Spaltoffnungen ziemlich
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viele Driisenhaare, welche aus 2 Stielzellen und einer kopfigen

Endzelle bestehen.

Die Blumenblatter sind an der Spitze fast ganz gleichmaBig,

kaum schief abgerundet ; ihr oberer Teil ist hellviolett, daran

schlieBt sich scharf eine weiBe Zone , welche nach unten in Gelb-

griin ubergeht und aus der violetten Zone her von 6— 8 griinlichen

Adern durchzogen ist.

Die Filamente der langen StaubgefiiBe in der allein vorliegen-

den langgrififeligen Form haben an der Basis auf ihrem Rucken

einen Hocker und sind weit hinauf mit vielen braunen Driisen-

haaren besetzt, welche auf einem 3-zelligen Stiel eine eiformige,

ausscheidende Zelle tragen; dazwischen zahlreiche Knotchenhaare.

Die Filamente der kurzen StaubgefaBe sind hockerlos und ganz glatt.

Die Grifiel sind mit vielen Knotchenhaaren und wenigen

Drusenhaaren bedeckt und die Narben sind in viele kurze, zellige,

stumpfe Lappen geteilt.

Oxalis latifolia.

Bei Oxalis latifolia sind die Blatter ohne Ausnahme 3-zahlig.

Die wie bei 0. tetraphylla geformten herzformigen Teilblattchen

besitzen auf ihrer Oberseite in der Mitte eine breite rotbraune

Querzone, welche nach dem oberen Teile des Blattes zu in Zacken

vorspringt; eine ahnliche, aber bedeutend schwacher hervortretende

Zone findet sich gegen das Ende der oberen Halfte des Teilblatt-

chens, aufierdem eine dritte, ziemlich scharf ausgepragte derartige

Zone gegen die Basis des Blattchens hin. Im ubrigen ist die

Oberseite dieser Blattchen derjenigen von 0. tetraphylla ganz

gleich und besitzt weder Haare noch Spaltoffnungen. Die Unter-

seite ist in bezug auf Epidermiszellen und Spaltbfinungen der-

jenigen von 0. tetraphylla ganz gleich, sie besitzt hingegen nur

eine Sorte von Haaren, namentlich lange, aus 5—6 Zellen gebildete,

mit stumpfer, nicht ausscheidender Endzelle, und auch diese nur

in geringer Anzahl. Wurden die Pflanzen in heller Sonne ge-

zogen, so farbte sich der Saft der Epidermiszellen auf der Blatt-

uuterseite mehr oder weuiger dunkelrosa, so daB die Blatter von

oben gesehen bedeutend dunkler erschieneu als diejenigen von 0.

tetraphylla.

An den Bluten haben die Kelche eine lanzettliche Gestalt

gegenuber der eiformigen von 0. tetraphylla, und dementsprechend

sind die beiden braunroten Streifen an ihrem Ende langer. Auf

dem Rucken haben sie zwar Spaltoffnungen wie die von O. tetra-
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phylla, sind aber im Gegensatz zu diesen kahl; nur nach der

Spitze sind am Rande einige schwach knotig verdickte, eiuzellige

Haare und einige Drusenhaare.

Die Blumenblatter weichen in der Form insofern von denen

der 0. tetraphylla etwas ab, als sie von der breiten Spitze friiher

in einen schmalen Nagel ausgehen und auch kleiner sind als dort,

wodurch hier die Bluten im ganzen kleiner sind ; in Farbung

gleichen sie denen von 0. tetraphylla. Auch die Filamente zeigen

von denen der 0. tetraphylla keine Abweichung. Die Griffel der

vorliegenden kurzgriffeligen Form von 0. latifolia sind hingegen

fast ganz kahl und zeigen nur wenige Driisen- und Knotchenhaare.

Heben wir aus dem Vorstehenden nur diejenigen Punkte her-

vor, durch welche die beiden besprochenen Arten sich besonders

unterscheiden, so ergiebt sich Folgendes:

Oxalis tetraphylla. 0. latifolia.

Blatter: 4-zahlig 3-zahlig,

mit schwacher rotbrauner Zone breite rotbraune Zone in der Mitte,

in der Mitte an der Basis eine zweite, dem
oberen Rande zu eine dritte.

Unterseite: mit 2 Sorten von 1 Sorte von Haaren

Haaren
Kelch blatter: eiformig lanzettlich

auf Riicken mit Driisenhaaren ohne Drusenhaare

Es sind also verhaltnismafiig wenige hervortretende Merk-

male, abgesehen von der verschiedenen Anzahl der Teilblattchen,

wodurch die beiden Arten sich voneinander unterscheiden.

Oxalis tetraphylla bestaubt mit 0. latifolia.

Bestaubungen der langgriffeligen Form von 0. tetraphylla mit

der kurzgriffeligen von 0. latifolia wurden im Juni 1886 mehrfach

vorgenommen ; es wurden aber in alien Fallen sehr bald die Kelche

gelb, und es zeigte sich nie ein Fruchtansatz. Das Experiment

wurde im Juni 1887 wiederholt, aber mit gleichem Mangel an

Erfolg.

Oxalis latifolia bestaubt mit 0. tetraphylla.

Einen etwas besseren Erfolg hatte ich hingegen, als ich im

Juni 1886 eine Anzahl von Bluten an der kurzgriffeligen Form

von 0. latifolia mit dem Pollen der langgriffeligen Form von 0.

tetraphylla belegte. Wahrend an dieser 0. latifolia alle Bluten

abfielen, welche mit dem Pollen derselben Form bestaubt waren,

so fingen bei einigen der mit 0. tetraphylla bestaubten Bluten
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alsbald die Fruchtknoten an zu schwellen, nachdem zuerst die Stiele

der bestliubten Bliiten, als erstes Zeichen der stattgehabten Be-

fruchtung, sich nach abwiirts geneigt batten. Anfang Juli fingen

sie wieder an sich aufzurichten , und ich erhielt nun Kapseln mit

der allerdings geringen Anzahl von 5. 1. 1. 4. 3. 1 Samen. Diese

Samen vvurden Mitte Juli gesat und giugen nun zum Teil gegen

Ende des Monats auf. Eude September hatte ich 8 Samlinge er-

zielt, an denen alle Blatter 3-zahlig waren. Die 5 grofiten Exem-

plare bildeten schon Auslaufer wie die beiden Eltern. Ende des

Jahres zogen sie ein und traten im Fruhjahr 1887 wieder in

Trieb, worauf 5 von ihnen bis zum Juni in Bliite kamen und sich

an ihnen folgende Beobachtungen machen liefien.

Bastard a.

Die meisten Blatter 3-zahlig bis zur Blutezeit, nur ganz

ausnahmsweise 4-zahlig. Oberseite der Teilblattchen mit sehr

verschieden ausgepragter rotbrauner Mittelzone, diese bald so

schvvach wie bei 0. tetraphylla, bald fast so scharf und stark wie

bei 0. latifolia ; nie an der Basis eine rotbraune Zone, ebensowenig

eine dritte obere Zone angedeutet. Also die Farbung fast wie bei

0. tetraphylla, was neben den getroffenen Vorsichtsmafiregeln be-

weist, dafi hier nicht etwa eine Selbstbefruchtung von 0. latifolia

vorgefallen.

Die Unterseite der Blattchen zeigt auf den Feldern wenige

Haare, welche aus 3 Stielzellen und einer keuligen ausscheidenden

Endzelle bestehen; auf den Rippen finden sich wenige mehrzellige

keulige Haare und spitze einzellige.

Die Kelchblatter ahneln in Form denen von 0. latifolia, sind

jcdoch etwas breiter, aber nicht auf dem Rucken wie diese kahl,

sondern tragen einige Driisenhaare ; am Rande der Spitze haben

sie einzellige, knotig verdickte Haare, weiter unten einzellige Beutel-

haare.

Die Bliitenblatter sind denen von 0. tetraphylla fast gleich.

Der Bastard ist kurzgriffelig wie seine Mutter.

Bastard b.

Alle Blatter 3-zahlig, bis zur Blutezeit nur eins 4-zahlig.

Oberseite der Blattchen oft ohne jede braunrote Zone, wie es

manchmal auch bei 0. tetraphylla vorkommt; von hier Uber-

gangsstufen zu einer beinahe so scharfen Mittelzone wie bei 0.

latifolia. Unterseite auf den Rippen mit ziemlich vielen, auf den
Bd. XXIII. H F. XVI. 31
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Feldern mit sehr wenigen Haaren, diese 3-zellig, nrit keuliger

Endzelle.

Die Form der Kelckblatter stebt im Mittel zwischen den

lanzettlicken von 0. latifolia und den eiforniigen von 0. tetra-

phylla. Auf dem Riicken tragen sie Driisenkaare, am Rande sehr

wenige 1-zellige, sckwach knotige, hingegen mehrere 2—3-zellige

Driisenkaare im Ubergange zu Beutelkaaren stekend.

Eine eigentiimlicke Bildung soil kier nickt ubergangen wer-

den, da sie von besonderer Wicktigkeit ist und zeigt, daft in

jeder Zelle die Anlage zu versckiedenen Ausbil-
dungen scblummern kann, von denen meist nur die

eine oder die andere zur Entwicklung kommt, wah-
rend in Ausnakmefallen beide sick ausbilden. So

fand ick kier die auf Taf. XXVI in Fig. 19 dargestellte Haarbildung,

welcbe sick aus einer Oberbautzelle entwickelt katte und zugleick

Knotckenkaar und Driisenkaar war, also die beiden sonst ganz

getrennt sick ausbildenden sebr versckiedenen Haarformen in sick

vereiDigte.

Die Bliitenblatter sind denen von 0. tetrapbylla sekr akn-

lick, nur etwas kleiner. Der Bastard ist langgriffelig, wie sein

Vater.

Bastard c.

Alle Blatter bis zur Bliitezeit, mit Ausnabme von zwei

4-zakligen , 3-zaklig. Ober- und Unterseite der Blattcken wie

bei Bastard a; auck die anderen Punkte verkalten sick aknlick

wie bei Bastard a und b. Dieser Bastard ist kurzgriffelig wie

die Mutter.

Bastard d.

Alle Blatter bis zur Bliitezeit ausnakmslos 3-zaklig. Die

anderen Punkte ganz aknlick wie bei den vorkergekenden Bastar-

den. Bltiten kurzgriffelig.

Bastard e.

Zwar die meisten Blatter bis zur Bliitezeit 3-zablig, aber

dock 10 von iknen 4-zaklig. Eines der Blatter zeigte ein merk-

wurdiges Mittelding zwiscken der Dreizakligkeit und Vierzaklig-

keit, wie es Taf. XXVI, Fig. 20 darstellt, indem das eine von den 3

Teil blattcken 2 Hauptnerven und 3 Lappen katte. In den ubrigen

Dingen verkalt sick der Bastard, welcker kurzgriffelig ist, sekr

aknlick wie die anderen.

Wenn wir kiernack die 5 Bastarde gegeneinander kalten und
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mit deren Eltern vergleichen, so finden wir Folgendes: In bezug

auf die Anzahl der Teilblattchen war im ersten Jah re nur einer,

nanilich der Bastard d, der Oxalis latifolia ganz gleicb, indem er

nur 3-zahlige Blatter entwiekelte; die meisten auderen zeigten

eiue ganz geringe Abweichung von der Dreizahl ; einer, der Ba-

stard e, eiue groliere. Ganz anders verhielt sich die Sache ini

folgenden Jahre, denn in dieser neuen Vegetatiousperiode bildeten

sich an alien Bastarden ganz ausuahuislos nur 3-zahlige Blatter

aus, wie bei 0. latifolia, aber mit der Farbe von 0. tetraphylla.

Die Behaarung der Blatter giebt kein hervortretendes Merkinal

zur Vergleichung ab.

Die Kelche stehen in Form sowohl, wie in Behaarung im

iMittel zwischen den beiden Eltern , ebenso die Blutenblatter. In

bezug auf die Liingenverhaltnisse von StaubgefaBen und Griffeln

zeigen sich 4 Bastarde kurzgriffelig wie die Mutter, nur 1 Exem-
plar langgriffelig wie der Vater. Die dritte Form wurde durch

die Bastardierung nicht hervorgerufen , doch ist hieraus bei der

geringen Anzahl der Bastarde noch kein Schlufi zu Ziehen.

Die besprochenen 5 Bastarde wurden nebeneinander in

Topfen gezogen, zicmlich wcit entfernt von den elterlichen Arten,

und setzten trotz dieser Trennung relchlich Fruchte an , so daC

sie also untereinander fruchtbar schienen. Die so erzielten Samen

wurden im Juli 1887 sogleich nach der Reife gesat und gingen

bald sehr zahlreich auf. Die Samlinge hatten bis zum Herbst

zahlreiche Blatter entvvickelt, welche meist 3-zahlig, nur selten

4-zahlig waren. Ihre Oberseite war wie bei 0. tetraphylla ent-

weder mit einer schwachen braunroten Zone versehen oder fast

gleichmafiig griin. In der Folgezeit verhielten sich diese Samlinge

ihren Eltern ganz gleich und setzten vollstandig gute Fruchte an,

obgleich sie sowohl von ihren Bastardeltern als von den Eltern

dieser entfernt kultiviert wurden.

Diese Bastarde zwischen 0. tetraphylla und O. latifolia sind

also in sich vollstandig fruchtbar, obgleich die beiden elterlichen

Spezies durch die verschiedene Anzahl der Teilblattchen scharf

voneinander getrennt sind.

3. Bastardier ungen zwischen Oxalis articulata und
0. lasiopetala.

Unter den mit knolligem, laubblatttragendem Stengel ver-

sehenen Oxalisarten sind 0. articulata und 0. lasiopetala sich

einander sehr ahnlich und eignen sich sehr gut zu Bastardierungs-

31*



474 Dr. Friedrich Hild e brand,

versuchen, welche hier, wie bei den meisten trimorphen Oxalisarterl,

deswegen ohne viele Mtihe angestellt werden konnen, weil die ein-

zelnen Formen, mit eigenem Pollen bestaubt, ganz unfruchtbar sind,

so dafi man, wie schon oben beriihrt, bei der Belegung der Narben

der einen Art mit dem Pollen der anderen nicht notig hat, den

benachbarten Pollen derselben Bliiten auszuschlieBen.

Auf zweierlei Dinge vvurde bei diesen Bastardierungen nament-

lich nur geachtet, weil in ihnen die Hauptverschiedenheiten der

beiden Arten sich zeigten, namlich auf die Oberhaut der Blatter

und auf die Beschaffenheit, besonders die Farbe der Bliiten, so

dafi auch nur diese in den folgenden Beschreibungen naher beriick-

sichtigt und miteinander verglichen werden sollen.

Oxalis lasiopetala.

Diese Art erhielt ich vor mehreren Jahren in einem mittel-

griifeligen Exemplar aus Kew, von dem ich zuerst glaubte, dafi es

mit eigenem Pollen fruchtbar sei, indem ich an ihm gute Fruchte

beobachtete. Die aus den Samen derselben erwachsenden Pflanzen

zeigten aber derartige Verschiedenheiten von der Stammpflanze,

dafi es offenbar wurde, es liege hier eine Bastardierung vor, und

zwar mit 0. articulata, von welcher Exemplare der langgriifeligen

Form in der Nahe kultiviert wurden. Nach Isolierung der Pflanze

von 0. lasiopetala setzten ihre Bliiten, ungeachtet sie untereinander

bestaubt wurden, niemals Fruchte an.

Die Blattstiele dieser Art sind sehr stark behaart und be-

sitzen dreierlei Haare, namlich:

1) lange, einzellige, stark nach aufien knotig verdickte, wie sie

in der Gattung Oxalis sehr haufig sind, hier sehr dicht gestellt,

der Oberhaut meist eng anliegend;

2) kurze, mit schmaler Basis aufsitzende, beutelformige, ein-

zellige Haare, welche stark ausscheiden und nur vereinzelt vor-

kommen;

3) gestielte Driisenhaare, mit mehr oder weniger langem

2-zelligem Stiel und 1-zelligem, keulenformigem Kopf.

Auf der Oberseite der 3 herzformigen Teilblattchen befinden

sich gar keine Spaltoffnungen, nur wenige Knotchenhaare , wenige

beutelformige Driisenhaare, keine gestielten Driisenhaare. Die

Unterseite besitzt hingegen zahlreiche Spaltotfnungen, viele Knot-

chenhaare, wenige Beutelhaare, nur ganz selten gestielte Driisen-
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haare. Der Blattrand zeigt Zellen mit rotem Saft, ist daher

braunlichrot und besitzt Haare der Formen 1 und 2.

Die Kelchblatter sind eiformig - lanzettlich und tragen auf

ihrer AuBenseite sehr viele mehrzellige Drusenhaare, nur wenige

Knotchenhaare. An der Spitze baben sie 3—4 lange, parallel

laufende Harzstreifen.

Die Blumenblatter sind plotzlich schmal benagelt aus breiter,

an einem Rande abgerundeter, am anderen gerader Spreite. Die

abgerundete Seite liegt bald rechts, bald links, je nachdem die

Bliitenblatter in der Knospenlage verschieden gedreht sind. Es

ist dies von einiger Bedeutung, da sich, wie wir spater sehen

werden, nach der verschiedenen Form der Blutenblatter bei den

Bastarden audi ihre Fiirbung richtet. Die Blutenblatter sind

ganz hellviolett gefarbt, nach ihrer Basis hin fast weifi, am unteren

Teile gelblich; ihre Adern sind kauni dunkler gefarbt.

Die langen Filamente haben gestielte Driisenhaare und noch

mehr Knotchenhaare, sie sind im oberen Teil rosa gefarbt, auf

dem Riicken schwach angeschwollen. Die kurzen Filamente sind

ganz glatt und weiC.

Die Griffel tragen sehr viele Haare der Form 1 , wenige der

Form 3; sie sind weifl.

Oxalis articulata.

Bei der so leicht in den Oxaliskulturen alle anderen Arten

uberwuchernden und daher in den Garten die verschiedensten

Namen fiihrenden 0. articulata ist die Oberhaut der Blattstiele

schwacher behaart als bei 0. lasiopetala, es finden sich hier nur

wenige Knotchen- und Beutelhaare, keine gestielten Driisenhaare.

Die Oberseite der Teilblattchen, welche in ihrer Herzform

denen von 0. lasiopetala sehr ahnlich sind, hat einige Spaltoff-

nungen und nur Knotchenhaare. Die Unterseite besitzt nicht so

viele Spaltoffnungen wie bei 0. lasiopetala, sehr viele Knotchen-

haare, wenige Beutelhaare, keine gestielten Driisenhaare. Am
Rande der Blattchen sind nur einzelne Zellen mit rotem Saft ver-

sehen, dieser Rand erscheint also nicht so rotbraun wie bei 0.

lasiopetala; er besitzt wie dort Knotchen- und Beutelhaare.

Die Kelchblatter sind langlicher als bei 0. lasiopetala und

tragen auf dem Riicken nur sehr wenige Knotchenhaare, keine ge-

stielten Driisenhaare, am Rande nach der Basis zu einige Beutel-

haare. Die Harzstreifen an der Spitze sind nur ganz kurz.

Die Blumenblatter sind ganz allmahlich in ihren Nagel ver-
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schmalert und im Flacheninhalt kaum halb so grofi wie bci O
lasiopetala; sie zeigen nur ganz schwach eine schiefe Form durch

den an der einen Seite etwas vorgezogenen Rand. Ihre Farbe ist

rosenrot, und von ihrer Mitte ab sind sie zur Basis hin auf dunk-

Ion rosa Grunde von noch dunkler roten Adcrn durchzogen; an

der Basis wieder etwas heller.

Die langen Filamente, welche wie bei O. lasiopetala viele

Knotchenhaare, aber wenige gestielte Driisenhaare tragen, sind

dunkelrot gefarbt, die kurzen sind glatt uud rosa gefarbt.

Die Griffel tragen nur viele Knotchenhaare und sind dunkelrosa.

Heben wir aus dem Vorstehenden die hauptsachlichsten der

angegebenen Unterschiede zwischen Oxalis lasiopetala und 0. arti-

culata hervor, urn sie fur die Vergleichung der Bastarde mit

ihren Eltern ubersichtlich bei einander zu haben:

Oxalis lasiopetala. 0. articulata.

Blattstiel: viele Haare 1 wenige Haare 1

viele 3 keine 3

Blattoberseite: keine Spalt- einige Spaltoffnungen

offnungen

wenige Haare 2 keine Haare 2

Unterseite: selten Haare 3 keine Haare 3

Blattrand: stark rotbraun unterbrochen rotbraun

Kelchblatter: lanzettlich lineal,

viele Haare 3 keine Haare 3

Blumenbl after: plotzlich be- allmahlich zulaufend, wenig schief,

nagelt, stark schief, gleich- rosa mit dunkelroten Adern

maBig hellviolett

Kurze Filamente: weiB rosa

Griffel: weiB. dunkelrosa.

Oxalis lasiopetala bestaubt mit O. articulata.

Durch Bestaubung der mittelgrilieligen Form von 0. lasio-

petala mit der langgriffeligen von 0. articulata wurden im Herbst

1885 und im Sommer 1886 zahlreiche Kapseln erzielt, aus deren

Samen kraftige Pflanzen erwuchsen, welche
?

als sie einige Monate

nach der Aussaat in Blute kamen, nicht nur die beiden elterlichen

Formen, sondern auch die dritte, die kurzgriffelige , zeigten, und

zwar waren von den 24 Samlingen 11 langgriffelig, 8 mittelgriffelig

und 5 kurzgriffelig.

Es wtirde nun doch etwas zu weit fiihren, wollte ich hier alle

Aufzeichnungen wiedergeben, welche ich iiber die Beschaffenheit

dieser Bastarde gemacht habe, und es soil daher nur ein kurzer
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LJberblick iiber die einzelnen Punkte erfolgen, in denen die Ba-

starde entweder mehr dem Vater oder mehr dor Mutter glichen

oder im Mittel standen.

Die Blattstiele zeigten bei einigeu Bastarden die Knotchen-

haare in einer mittleren Zahl zwischen denen der beiden Eltern,

in anderen Fallen waren diese Haare nur wenige, wie bei O. arti-

culata, in noch anderen hingcgen so viele wie bei 0. lasiopetala.

Auf der Blattoberseite zeigten sich in den meisten Fallen

ziemlich viele Spaltoffnungen, fast noch mehr als bei 0. articulata,

in wenigen Fallen fehlten sie aber auch gauz. Meistens waren

hier wie bei 0. articulata keine Beutelhaare vorhanden, in einigen

Fallen kamen sie aber hier vor wie bei 0. lasiopetala. Auf der

Unterseite der Blatter liefi sich hingegen nie, was bei 0. articu-

lata der Fall ist, ein vollstandiger Mangel der gestielten Driisen-

haare finden, sondern dieselben waren hier stets wie bei 0. lasio-

petala, sogar manchmal in groBerer Menge vorhanden.

Auf den Kelchblattern aller Bastarde waren gestielte Drusen-

haare in ziemlicher Menge vorhanden, wie bei 0. lasiopetala, und

fehlten nie, wie bei 0. articulata. Die Form der Kelchblatter

stand meist im Mittel zwischen den beiden Eltern.

Die Bliitenblatter zeigten in ihrer Form meistens eine Mittel-

bildung zwischen denen der beiden Eltern, iudem sie mehr oder

weniger keilformig waren, allmahlich in den Nagel zulaufend, aber

breiter als die von 0. articulata, dazu aber mehr oder weniger

derartig schief ausgebildet wie bei 0. lasiopetala. Bemerkens-

werter als ihre Form war ihre Farbe, besonders durch die ver-

schiedenartige Vereinigung der elterlichen Farben, welche von

zweierlei Natur war, namlich eine wirkliche Vermischung des Hell-

violett von 0. lasiopetala mit dem Rosenrot von 0. articulata

iiber die ganze Blattflache hin, oder ein gleichzeitiges Vorkommen

dieser Mischung neben dem reinen Rot der 0. articulata auf einem

und demselben Blatte.

Bei der Vermischung der beiden elterlichen Farben uberwog

bald die eine Art, bald die andere, indem das durch diese Mischung

gebildete Violett bald mehr sich dem hellen Violett von 0. lasio-

petala, bald mehr dem Dunkelrosa von 0. articulata naherte; das

reine Hellviolett von 0. lasiopetala wurde aber ebensowenig wie

das reine Rosa von O. articulata in irgend einem Falle beobachtet.

Im allgemeinen waren die Bastarde, welche eine Vermischung der

beiden elterlichen Farben iiber die ganze Blattflache hin zeigten,

nur selten ; ich fand sie an 7 Bastarden ; bei den einen von diesen
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war das Violett vom Nagel her etwa bis zur Halfte des Blattes

aufwarts von dunkelrosa Adern durchzogen, in den anderen nicht.

Besonders bemerkenswerte Verschiedenheiten zeigten aber die

Bluten, in deren Blattern die Vermengung der beiden elterlichen

Farben neben der reinen Farbe des einen der Eltern, namlich dem

Rot der O. articulata, in mehr oder weniger scharfer Trennung

vorkam. Eine Beschreibung dieser Erscheinung mit Worten wiirde

ziemlich langwierig sein und dabei schwierig den Sachverhalt ganz

klar machen, wahrend die beifolgenden Abbildungen, Taf. XXVI,

Fig. 21, welehe von einerReihe der hervortretendsten Falle genommen

sind, ihn sogleich verdeutlichen werden. Die schattierten Stellen

bedeuten in denselben die violette Mischfarbe, wahrend die un-

schattierten das mehr oder weniger reine Rot von 0. articulata

bezeichnen. Hinzugefugt mufi noch werden, dafi die Lage der

violetten Stellen und der roten bei den einzelnen Bluten desselben

Bastardes insofern eine verschiedene war, als die Blutenblatter in

der Kuospenlage verschieden gedreht waren und hiernach eine

verschiedene Form zeigten, so dafi in den einen Bluten die rechte

Seite der Blatter den seitlich vorspringenden stumpfen Winkel

zeigte, in den andern die linke. Wenn nun in den einen Bluten

die linke Seite violett war, so war es in den anderen die rechte,

ein Umstand, der sogleich in die Augen fiel und welcher mich zu

der Erkenntnis fuhrte, dafi uberhaupt bei den zu den Experimenten

benutzten Oxalisarten die einen Bluten Rechtsdrehung, die anderen

Linksdrehung der Blumenkrone zeigen.

Diese Drehung ergab sich als eine vollstandig regellose, bald

war die Endblute des Bliitenstandes rechts gedreht, bald links,

und die Drehung der nachstfolgenden seitlichen Bluten stand zu

dieser ersten in gar keiner bestimmten Beziehung.

Bei einer Vergleichung der gesamten Bastarde, in deren

Blutenblattern die Farben Violett und Rosa getrennt waren, ergab

sich ganz ausnahmslos als Regel, dafi das Violett immer von dem

stumpfen, in der Knospenlage bedeckten Rande der Blumenblatter

ausging und sich von hier aus sehr verschieden weit nach der

entgegengesetzten Seite des Blattes hinzog, wie aus den Figuren

ersichtlich ist.

Auch auf diesen Bluten, in deren Blutenblattern zwei Farben

nebeneinander sich fanden, kamen entweder dunkle Adern auf dem

unteren Teil der Blutenblatter vor, wie dies bei O. articulata der

Fall ist, oder sie fehlten, wie bei O. lasiopetala.

SchlieMch bleibt noch hinzuzufugen, dafi bei einem Teile der
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vorliegenden Bastarde die kurzen Filamente weiC oder rosa waren,

ebenso wie die Gritfel, so dafi sich teilwcise die Farbung des

Vaters, teilweise die der Mutter zeigte.

Oxalis articulata bestaubt mit 0. lasiopetala.

Im Mai und Juni 1886 ubertrug ich von der allein mir zu

Gebote stehenden mittelgriffeligen Form von O. lasiopetala den

Pollen auf die Narben einer langgriffeligen 0. articulata, was zur

Folge hatte, daC alio die Bluten dieser Art, welcbe nach Bestau-

bung mit derselben Form von 0. articulata sonst abgefallen waren,

alsbald Frucht ansetzten. Die Kapseln reiften Mitte Juni und die

darin enthaltenen Samen wurden nun sogleich ausgesat. Von den

massenhaft aufgehenden Keimlingen wurde aber nur ein Teil weiter

kultiviert und nur 22 bis zur Bliitezeit beobachtet, von denen sich

nun 6 als kurzgrifielig, 9 als mittelgriffelig und 7 als langgriffelig

erwiesen.

Auch von diesen soil der Kiirze wegen in bezug auf die zu

den Vergleichen benutzte Behaarung der Blatter nur das allge-

meine Ergebnis, nicht die Einzelheiten der Befunde angegeben

werden, welche im Vergleich mit den Eltern und mit der vorher

besprochenen Bastardreihe von Bedeutung sein konnen : auf den

Blattstielen waren von der Haarform 1 bald viele, bald wenige

vorhanden, also ahnlich wie bei der anderen Bastardreihe. Ebenso

fanden sich auf der Oberseite der Blatter entweder Spaltbflnungen,

oder sie fehlten auch ganz; auch hier waren bisweilen Beutelhaare

vorhanden, fehlten aber auch in anderen Fallen vollstandig. Weiter

fanden sich hier ganz wie bei der anderen Bastardreihe auf der

Unterseite der Blatter stets gestielte Driisenhaare in verschiedener

Menge und fehlten nie. Es glichen sich also in der Behaarung

der Blatter beide Bastardreihen vollstandig, und ich kam zu

diesem Resultat in ganz unbefangener Weise, indem ich zuerst

die Result ate aus den Uutersuchungen bei der einen Bastardreihe

zog und dann, ohne diese noch im Gedachtnis zu haben, die an

den anderen Bastarden gewonnenen Ergebnisse zusammenstellte.

Ein ganz gleiches Resultat gab die Untersuchung der Kelch-

blattbehaarung , indem hier immer sich gestielte Driisenhaare in

verschiedener Anzahl fanden.

Namentlich verhielten sich aber die Blutenblatter in Form
und Farbe ganz ahnlich denen der anderen Bastardreihe: an den

14 beobachteten Fallen zeigten 4 cine gleichmaCig violetto Farbung,

dunkler als die von 0. lasiopetala, wahrend die anderen dieses
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Violett und dazu Rosa in ganz ahnlicher Weise nebeneinander

zeigten, wie dies von den anderen Bastarden dargestellt worden.

Hiernach miissen wir sagen, dafi die vorliegenden Bastarde,

bei aller Verschiedenheit untereinander, dennocb ganz in demselben

Rahmen blieben wie die in der entgegengesetzten Weise erzeugten

Bastarde, wo nicht Oxalis articulata die Mutter war, sondern O.

lasiopetala. Die Ahnlichkeit dieser Bastarde mit den anderen

erwies sich als eine derartige, dafi es unmoglich war, bei Nicht-

beachtung ihrer Bezeichnungen zu sagen, ob eine der Pflanzen

dieser Abteilung angehorte oder jener.

Einen Vergleich der Gesamtheit der beiden Bastardreihen

mit den beiden Eltem zu machen, wiirde zu sehr eine Wieder-

holung des kurz vorher Gesagten sein, nur dies sei als besonders

bemerkenswert hervorgehoben, dafi in den Bliiten die Farbe der

Eltern sich teils durchweg innig vermischte, teils das Rosa der

0. articulata neben dieser violetten Mischfarbe ganz rein auftrat.

Hierdurch gab es in den betreffenden Fallen eigentumlich bunte

Blatter, die aber doch nicht derartig waren, dafi man diesen

Bastarden in den Garten eine Zukunft voraussagen konnte. Wenn
auch bei alien die Blatter grbfier waren als bei Oxalis articulata,

so diirften die Mischfarben doch weniger Anklang finden.

Hervorzuheben bleibt noch, dafi bei den beiden Bastardreihen

sich mit Leichtigkeit die in den Eltern nicht vertretene kurz-

griffelige Form erzeugen liefi, wahrend dies bei der Vereinigung

der langgrifleligen Form von O. articulata mit der mittelgriffeligen

Form derselben Art nur in aufierst seltenen Fallen geschah, und

viele Generationen verliefen, ehe die kurzgriffelige Form in einigen

Exemplaren auftrat. l
)

Die Bastarde beider Abteilungen wurden von ihren Eltern

isoliert kultiviert und setzten dennoch bei emsiger Thatigkeit der

Bienen reichlich Frucht mit guten Samen an, so dafi auch hier

Bastarde vorliegen, welche in sich vollstandig fruchtbar sind.

Bastardierun gen innerhalb der Gruppe von Oxalis
rubella.

Unter den Oxalisarten giebt es eine Gruppe, welche ich als

die Rubellagruppe bezeichnen mochte, da Oxalis rubella als deren

Reprasentant angesehen werden kann. Diese Gruppe zeichnet sich

unter anderem dadurch aus, dafi ihre Zwiebeln urn die fleischigen

Nahrschuppen nur ganz diinne, hautige Schutzschuppen besitzen,

1) Bot. Zeitung 1887 S. 35.
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und daft die aus der Erde hervorwachsende Achse dieser Zwiebel

sich uber der Erde weithin verlangert, sich meist verzweigt, ganz

stiellose 3-ziihlige Blatter mit langlichen Teilblattchen tragt, in

deren Achseln die langgestielten Bliiten einzeln stehen, vvelche durch

ihre Grbfte sich vor denen der nieisten anderen Oxalisarten aus-

zeichnen uud zwischcn leuchtendem Rot und verschiedenartigem

Violett in der Farbe wechseln.

Die einzelnen Arten dieser Gruppe sind untereinander teils

so ahnlich, daft man vielfach daruber streiten kann und wirklich

im Streit ist, was man hier fur eine Art, was fur Varietat an-

zusehen hat, ein Umstand, welcher auch noch dadurch herbei-

gefuhrt wird, daft die Exemplare einer und derselben Art ein sehr

verschiedenes Aussehen haben, wenn sie uuter verschiedenen Ver-

haltnissen gewachsen sind, z. B. in ihrer trocknen, heiften, sonnigen

Cap-Heimat, oder in unseren feuchten, kiihlen und verhaltnis-

mafiig diisteren Gewachshausern. Durch diese innerhalb einer und

derselben Art nachweisbaren Verschiedenheiten kann man leicht

dahin gebracht werden, wirklich verschiedene Arten nur fiir Stand-

ortsmodifikationen zu halten.

Ein Hindernis in der Entscheidung dieser Streitfrage bildet

der Umstand, daft diese Arten bei uns nicht durch Samen fort-

gepflanzt werden, sondern durch Zwiebelbrut , durch welche man

keinen Aufschluft uber die Bestaudigkeit oder Unbestandigkeit der

Art bekommt und nicht erkennen kann, wie und ob sie variiert.

Eine grofte Masse von Individuen dieser einzelnen Arten, neben-

einander und jahrelang hintereinander kultiviert, macht natiirlich

durch ihre Gleichartigkeit den Eindruck der Bestandigkeit der

betreffenden Art, welche aber durch diese Fortpflanzung auf un-

geschlechtlichem Wege durchaus nicht entschieden ist. Die ge-

schlechtliche Fortpflanzung ist bei uns dadurch unmbglich ge-

macht, daft in den meisten Fallen jede der einzelnen trimorphen

Arten nur in einer einzelnen der 3 Formen in Kultur ist. Ware

diese geschlechtliche Fortpflanzung moglich, so wiirde sich leichter

daruber entscheiden lassen, was hier Art sei, was Varietat.

Aber in anderer Weise scheint mir diese Frage sich ent-

scheiden zu lassen, namlich durch die Kreuzung der Pflanzen

untereinander, von denen man wissen will, ob sie zu einer Art zu

rechnen seien oder nicht. Zu diesem Gedanken fuhrten mich die

Ergebnisse, welche ich bei einer groften Reihe von derartigen seit

Jahren angcstelltcn Bastardicrungsversuchen bekam, womit aber

durchaus noch nicht gesagt sein soil, daft dieselben in alien Fallen
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entscheidend sind, wenn dies auch fiir einige zugegeben werden

diirfte.

Schon als ich meine Abhandlung iiber die Vegetationsver-

haltnisse der Oxalisarten schrieb, hatte ich die Vermutung 1
), dafi

die Keimlinge, welche ich aus Sanien erzogen hatte, die sich im

Herbst 1882 an verschiedenen Arten der Rubellagruppe gebildet

hatten, nicht reine Nachkommen der betreffenden Pflanzen seien,

an welchen sie sich gebildet, sondern dafi dieselben durch Bastar-

dierung mit anderen, benachbart kultivierten Arten entsanden sein

mochten. Dies stellte sich auch als richtig heraus, als die Sam-

linge im Herbst 1884 zum Bliihen kamen, wo neben den Mittel-

bildungen der vegetativen Teile namentlich auch die Bluten

Mittelbildungen zwischen jenen Arten zeigten ; kein einziger Samling

war seiner Mutter, iiber welche allein Gewifiheit vorhanden, gleich.

Aber auch aufierdem wurde durch das Experiment erwiesen, dafi

diese SamliDge nur durch Kreuzung der verschiedenen Oxalis-

arten entstanden sein konnten, indem diese niemals Fruchte an-

setzten, wenn sie mit dem gleichartigen Pollen bestaubt wurden,

entweder derselben Bliite oder einer anderen Bliite desselben

Stockes oder mit der Bliite einer anderen gleichformigen Pflanze.

Diese Beobachtungen fiihrten mich nun dazu, innerhalb dieser

Oxalisgruppe sehr umfassendeBastardierungsversuchevorzunehmen,

bei denen ich mehrere Hunderte von Samlingen erzog, von denen

jeder einzelne beobachtet wurde, woriiber im Folgenden naher

Bericht erstattet werden soil.

Bei dem Vergleich der einzelnen zu den Experimenten be-

nutzten Arten zeigte sich, dafi dieselben in verschiedenen Punkten

fast ganz ubereinstimmten , und diese sollen nun in der folgenden

Beschreibung der einzelnen Arten, welche den Bastardierungs-

erfolgen voranzugehen hat 2
), weniger berucksichtigt worden; an-

dere Punkte zeigten hingegen sehr hervortretende Verschieden-

heiten — doch wird es sich empfehlen, iiber diese Dinge erst dann

inen Uberblick zu geben, wenn die einzelnen Arten beschrieben

worden sind.

1) 1. c. S. 57.

2) Eine Beschreibung dieser Arten habe ich zwar schon unter

Eingehen auf alle einzelnen Vegetationserscheinungen in meiner Oxalis-

abhandlung gegeben , es ist hier aber eine Wiederholung und Er-

weiterung jener Beobachtungen wegen des Yergleiches rait den Bastarden

geboten.
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Alle zu den Versuchen benutzteu Pflanzen stammten aus dem

botanischen Garten von Palermo, wo ihre Nainen von Todaeo fest-

gestellt worden waren.

Oxalis ru bella.

Der oberirdische Stengel von Oxalis rubella, welcher bei un-

seren Kulturen im Laufe des Septembers aus der kugeligen

Zvviebel als deren gestreckte Achse uber die Erde tritt, ist zuerst

ziemlich aufrecht, spater etwas iiberneigend und von kraftigem

Wuchs; er treibt bald mehrere Seitenzweige, welche mehr oder

weuiger zweizeilig bei der Lage der Hauptachse sich richten.

Alle Stengel sind freudig griin.

Die Teilblattchen der ungestielten 3-zahligen Blatter sind die

groMen in dieser Gruppe und zeichnen sich aufierdem zum Teil

durch die langliche Herzform aus, sind also nach der Spitze hin

verbreitert und an dieser ausgerandet; die Ausrandung ist aber

eine bald mehr, bald weniger tiefe, manchmal nur sehr schwach.

Diese Blattchen sind auCerdem im erwachsenen Zustande meist

ganz flach und kaum durch Aufrichtung ihrer Rander rinnig.

Bei schwacher Behaarung zeigen sie ein freudiges Grtin. Die

Oberhant der Oberseite besteht aus Zellen, deren Seitenwande

wenig geschlangelt sind, und deren Auftenwande in der Mitte ein

Knotchen tragen; zwischen ihnen zahlreiche Spaltoffnungen, keine

Haarbildungen. Die Oberhaut der Unterseite besteht hingegen

aus groCeren, au ihren Randern ziemlich stark geschlangelten

Zellen, hat gar keine Spaltofl'nungen , hingegen einzelne lange,

stark knotig verdickte einzellige und kurz beutelformige , aus-

scheidende Haare.

Das Bliihen tritt in Absatzen ein, indem in den Achseln von

3—5 aufeinanderfolgenden Blattern je eine Bliite steht, dann 2—

3

Blatter ohne Bluten in ihren Achseln folgen, und nun wieder

mehrere Blatter mit solchen, darauf eine Bluhunterbrechung und

dann wieder dicht aufeinanderfolgende Bluten. An den Seiten-

zweigen zeigt sich dieselbe Erscheinung. Hierdurch kommt es,

dafi diese Pflanzen eine zeitlang in BlUte sind, dann mehr oder

weniger blutenlos und nun wieder zum Bliihen kommen, ein sehr

eigentumliches, fur diese und einige andere Arten charakteristisches

Verhaltnis.

Die Blutenstiele sind meist nicht langer als die Bluten selbst,

die kiirzesten in dieser Gruppe. Die an ihnen befindlichen beiden

Hochblattchen sind meist der Bliite sehr nahe geriickt, aber auch
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manchmal etwas von dieser entfernt: sie sind pfriemlich bis lan-

zettlich, manchmal laubblattartig und dann die breitesten in der

Gruppe. Die Hochblatter konnen also bei ihrem Wecbsel in

Stellung und Form nicht als besonders charakteristisch bezeichnet

werden, wie dies auch bei den spater zu bescbreibenden Oxalis-

arten der Fall ist.

Die Kelchblatter sind lauzettlich, ganz gleichmaCig freudig

griin und tragen auf dem Riicken viele Knbtchenhaare, wenige

Beutelhaare.

Die Blumenblatter sind hellviolett, rein gelb benagelt, nur

die Ansatzstelle ist ganz kurz und schwach blutrot gefarbt, so

schwach, daC man dies zuerst gar nicht bemerkt.

Staubgefafie und Griffel zeigen fiir unseren Zweck nichts Be-

merkenswertes. Die einen der zu den Experimenten benutzten Exem-

plare von 0. rubella waren mittelgriffelig und tragen bei Selbst-

bestaubung nie Samen; andere, welche in Palermo den Namen
O. multiflora tragen, waren kurzgriffelig und blieben bei Selbst-

bestaubung gleichfalls ohne Frucht, Letztere gehoren offenbar zu

0. rubella, das zeigten die Erfolge der wechselseitigen Bestaubung

beider Formen. Bei der im Herbst 1885 vorgenommenen Be-

staubung der mittelgriffeligen Form mit der kurzgriffeligen zeigten

unter 24 bestaubten Bliiten 19 einen Fruchtansatz und entwickelten

in den Kapseln 1—4, im Durchschnitt nach jeder Bestaubung 2

Samen. Die Bestaubung der kurzgriffeligen mit der langgriffeligen

Form zeigte sich nicht so erfolgreich; cs setzten unter 21 be-

staubten Bliiten nur 14 Frucht an, und der Erfolg der Bestaubungen

war hier im Durchschnitt fiir jede Bestaubung nur 1 Samen. Dieser

Unterschied dtirfte aber in der freien Natur nicht vorkommen;

bei meinen Experimenten riihrte er moglicherweise daher, dafi

die kurzgriffelige Form sich immer schwieriger kilnstlich bestauben

lafit als die mittelgriffelige , und leicht bei der Bestaubung eine

oder die andere Narbe unbelegt bleiben kann.

Alle die aus dem gewonnenen Samen erzogenen Pflanzen

wuchsen zwar ganz iippig, waren aber doch zuerst nicht so kraftig

wie die gleichzeitig durch Bastardierung mit anderen Arten er-

zeugten, welche wir spater besprechen werden. Namentlich war

es sehr auffallig, dafi von den 45 im Herbst 1885 erzeugten Sam-

lingen im Herbst 1887 , wo die meisten Bastarde schon in Bliite

kamen , nur 11 Bliiten entwickelten; die Mehrzahl, namlich 29,

kain erst im Herbst 1888 in Bliite, und es blieben zu dieser Zeit
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noch 5 Exemplare ganz bliitenlos, wahrend fast alle im Hcrbst 1885

erzeugten Bastarde bis zum Herbst 1888 bluhereif wurden.

Sowohl die vegetativen Teile als die Bliiten der Siimlinge

zeigten sich den beiden Eltern ganz gleich ; keine Variation war

unter den doch ziemlich zahlreichen Exemplaren bemerkbar, was

wohl schon an sich zeigt, dafi die beiden Eltern wirklich eine

Spezies ausmachen. Dies wurde aber nun namentlich noch da-

durch zweifellos, dafi unter den 40 einstweilen zur Bliite ge-

kommenen Samlingen nicht nur die beiden elterlichen Formcn, und

zwar die kurzgriffelige bei 19, die mittelgriffelige bei 6 Pflanzen,

auftraten , sondern auch die dritte, die langgriffelige, sich 4mal

zeigte, wahrend nach den Bastardieiungen zwischen verschiedenen

Spezies der Rubellagruppe, wie wir unten sehen werden , fast

ausnahmslos nur die Formen der beiden Eltern in den Bastarden

auftreten und nicht die dritte.

Oxalis macrosty lis.

Die Zwiebeln von 0. macrostylis sind denen von 0. rubella

sehr ahnlich. Die Stengel sind ziemlich aufrecht, nicht so nieder-

liegend wie bei 0. rubella, und daher ihre Zweige nicht so zwei-

zeilig gewandt, wie dort; alle Zweige sind fast ebenso freudig grtin

wie bei O. rubella.

Die Teilblattchen haben ei-lanzettliche Gestalt im Gegensatz

zu der oft nach oben verbreiterten Herzform von 0. rubella, deren

Grofie sie auch selten erreichen ; an der Spitze sind sie nur ganz

schwach ausgerandet; sie sind kaum rinnig und beinahe von der-

selben freudig grunen Farbe wie bei 0. rubella. Auch die Ober-

haut dieser Blattchen hat ganz denselben Bau wie dort, hingegen

sind die Zelleu der Unterseite nicht so stark an ihren Randern

geschlangelt.

Auch hier tritt das Bliihen wie bei 0. rubella in Absiitzen ein.

Die Blutenstiele sind im Gegensatz zu 0. rubella sehr lang,

viel langer als die Bliiten, was keine Folge der Kultur sein kann,

da die Exemplare beider Arten nebeneinander gezogen wurden.

Die Hochblatter sind pfriemlich, bleichgriin und immer etwas,

meist um die Kelchlange, von den Bluten entfernt.

Die lanzettlichen Kelchblatter zeigen ein fur die Art sehr

charakteristisches Merkmal, indem sie braunrot berandet sind bei

braunlich-griiner Aufienseite; sie besitzen einige lange Knotchen-

haare, einige Beutelhaare und in seltenen Fallen 2-zellige Drusenhaare,
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Die Blumenblatter sind dunkel karminrot, nicht sehr leuchtend,

mit gelbein Nagel, an dessen Grunde sich nie, wie dies bei 0.

hirta der Fall ist, eine blutrote, weit hinaufgehende Stelle findet,

soudern nur auf kurzer Strecke ein rotlieher Anflug.

Alle Exemplare, welche mir zu Gesicht gekommen, waren

langgriffelig und trugen bei Bestaubungen untereinander nie

Samen, ungeachtet dieselben sehr zahlreich und unter verschiedenen

Umstanden vorgenommen wurden. Bei dieser Unmoglichkeit, Samen

zu beschaffen, konnten also auch keine Beobachtungen iiber die

reinen Nachkommen dieser Art einstweilen gemacht werden.

Oxalis hirta.

Die Zwiebeln von Oxalis hirta sind denen von 0. rubella und

O. macrostylis sehr ahnlich. Die aus ihnen hervortretenden Stengel

haben ungefahr dieselbe Richtung wie bei O. rubella, sind aber

diinner, und ihr Grun hat einen rotbraunen Anflug.

Die Teilblattchen sind noch schmaler als bei 0. macrostylis,

haben eine lineal-lanzettliche Gestalt und sind nur ganz schwach

oder gar nicht an der Spitze ausgerandet; sie sind durch Auf-

richten ihrer Rander mehr oder weniger rinnig. Ihre Oberseite

zeigt von den vorhergehenden Arten im Bau nichts Abweichendes.

Die Unterseite besitzt ziemlich stark geschlangelte Zellen und

zahlreiche lange Knotchenhaare , wodurch das graugrune Ansehen

der Pflanze bei der Aufrichtung der Blattseiten und neben dem

nicht so freudigen Grim der Blattoberseite bedingt wird; weiter

linden sich hier ziemlich viele Beutelhaare.

Auch hier findet eine Bluhunterbrechung wie bei den beiden

vorher besprochenen Arten statt.

Die Blutenstiele sind ziemlich lang, ungefahr so lang wie bei

O. macrostylis.

Die pfriemlichen Hochlattchen sind meist um die Lange des

Kelches von diesem entfernt.

Die Kelchblatter sind ei-lanzettlich, gleichmaCig braunlich-grtin,

auf dem Riicken mit vielen Knotchenhaaren , nur seltenen Beutel-

haaren versehen.

Die Blumenblatter sind dunkelviolett , bedeutend dunkler als

die von 0. rubella und haben am Grunde ihres gelben Nagels

in einer sehr fur die Art charakteristischen Weise eine weit

hinauf sich ziehende blutrote Stelle.

Alle aus Palermo bezogenen Exemplare waren langgriflelig
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und trugen bei Selbstbestaubung nic Samen, was sie aber sogleich

tbaten, wenn sie im Freien zwischen anderen Arten kultiviert

wurden. Die aus dein Berliner botanischen Garten in den von

Freiburg unter dem Namen 0. birta gekommenen Pflanzen zeigten

sicb in bezug auf Farbe der Bltiten und Form der vegetativen

Teile untereinander sehr verscbieden und waren offenbar Bastarde

zwischen verscbiedenen Arten der Rubellagruppe , nach raeinen

Experimenten zu schliefien hauptsachlich Kreuzungen zwischen

O. rubella, hirta und ^macrostylis.

Oxalis fulgida.

Die Zwiebeln von Oxalis fulgida sind im Gegensatz zu den

vorher bescbriebenen Arten etwas platt gedrtickt und auCerdem

bedeutend groBer. Die Stengel sind am Grunde zuerst fast ganz

der Erde aufliegend, was sehr charakteristisch ist, und erst ihre

oberen Teile erheben sich spater gerade aufwarts; sie sind unten

sehr stark und ebenso hier, wie weiter nach oben von braunlich-

roter Farbe.

Die Laubblatter stehen voneinander entfernter als bei den

vorher besprochenen Arten ; ihre Teilblattchen sind lineal-lanzettlich,

am Ende abgerundef, gar nicht ausgerandet, etwas rinnig; sie

haben ein etwas dunkleres Griin als die sonst sehr ahnlichen von

0. macrostylis. Ihre Unterseite zeigt Epidermiszellen , deren

Seitenwande im Gegensatz zu 0. rubella und hirta nur wenig

geschlangelt sind.

Das Bliihen beginnt hier schon ganz unten am Stengel, sogar

schon aus den Achseln der hier stehenden schuppigen Blattchen,

wo dann neben den Bltiten noch Seitenzweige hervortreten. Ferner

ist ftir die Art charakteristisch, daB das Bltihen keine Unter-

brechung erleidet, sondern die Bltiten ununterbrochen in den

Achseln der aufeinanderfolgenden Blatter bis zu 18 hintereinander

auftreten.

Die Bltitenstiele sind die langsten in der Gruppe, noch viel

langer als die von 0. macrostylis; sie sind braunlich-rot.

Die Hochblatter sind lineal und meist weit von den Bltiten

entfernt.

Die Kelchblatter sind schmaler als bei den vorher besprochenen

Arten und haben auf dem Rticken sowie am Rande als hervor-

tretendes Merkmal zahlreiche dunkel-rotbraune Streifchen. Sie

besitzen Knotchenhaare und Beutelhaare.
lid. XXIII. N. f. xvi. 32
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Die Blumenblatter sind von dunkel karminroter Farbe, leuch-

tender als die von 0. macrostylis, auch in Form schmaler und

spitzer als jene. Ihr Nagel ist rein gelb.

Die unter dem Namen 0. fulgida aus Palermo stammenden
Pflanzen waren nicht alle die reine O. fulgida, sondern es fanden

sich unter ihnen Pflanzen, welche anscheineud Bastarde waren

und sich kurzgriffelig zeigten , wodurch sich in meiner friiheren

Oxalisabhandlung 1
) der Irrtum eingeschlichen, dafi ich die O. ful-

gida in 2 Formen kultiviert und von der Vereinigung dieser Samen
erhalten hatte. Die nachher isolierten, allein richtig benannten

langgriffeligen Exemplare der Art trugen nun nie Samen, welcher

auch dann, wie wir sehen werden, sich nur schwer an dieser Art

erzeugen lieC, wenn zu deren Bestaubung Pollen von anderen

Formen anderer Arten der Rubellagruppe genommen wurde.

Oxalis longisepala.

Die Zwiebeln von Oxalis longisepala sind denen von O. rubella

ahnlich, doch spitzer zulaufend und im allgemeinen kleiner. Die

aus ihnen hervortretenden oberirdischen Stengel sind unten nieder-

liegend und bald stark verzweigt, so dafi die ganze Pflanze, bei

der auch sehr dichten Stellung der Blatter, ein sehr gedrungenes

und dadurch von den anderen Arten abweichendes Ansehen hat.

Die Teilblattchen sind ungefahr so schmal wie bei 0. hirta,

aber am Ende gar nicht ausgerandet und von freudig gruner

Farbe, sie sind oberseits stark rinnig und sind bei dieser

Art unter den besprochenen die kleinsten. Ihre Oberseite zeigt

nichts Ungewohnliches ; auf der Unterseite sind die Epidermis-

zellen nur wenig geschlangelt.

Im Bliihen findet hier eine Unterbrechung statt wie bei O.

rubella etc. Im ganzen treten die Bliiten an den einzelnen Zweigen

nicht so zahlreich auf wie bei jenen Arten, dafiir ist aber die

Verzweigung eine starkere.

Die Blutenstiele sind von mittlerer Lange, langer als die von

O. macrostylis; sie sind griin gefarbt und tragen die 2 pfriem-

lichen Hochblattchen ziemlich nahe am Kelch.

Die Kelchblatter sind lineal, haben entweder gar keinen braun-

roten Rand, oder ein solcher ist nur schwach durch einzelne rote

Streifchen oder Fleckchen angedeutet, oder es ist an der unteren

1) 1. c. S. 51.
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Halfte des Randes ein braunroter Streifen. Auf dem Riicken

haben die Kelchbliitter wenige Knotchenhaare , keine Beutelhaare.

Die Blutenblatter zeigen ein gelbliches, sehr leuchtendes Kar-

min, wodurch sie sich von den anderen Arten unterscheiden ; ihr

gelber Nagel ist wie bei O. hirta vom Grunde her eine Strecke

hinauf blutrot gefarbt.

Die allein vorhandene langgriffelige Form trug weder mit

sich selbst noch mit anderen Formen anderer Arten bestaubt je

Friichte, doch war ihr Pollen, wie wir sehen werden, zur Be-

fruchtung anderer Arten tauglich.

Oxalis canescens.

Die Zwiebeln von Oxalis canescens lassen sich ziemlich leicht

dadurch von denen der vorher besprochenen Arten unterscheiden,

daB sie am Ende spitzer zulaufen, und namentlich dadurch, dafi

ihreauBeren sehrdiinnen Schuppen einemehr graubraune, schmutzige

Farbe haben. Der iiber die Erde tretende Stengel zeigt durch

mehrerlei Dinge einen Unterschied von dem der anderen Arten:

einmal wachst die Hauptachse entweder ihrer ganzen Lange nach

oder doch zum groBten Teil ganz aufrecht; weiter beginnt die

Bildung von Seitenzweigen erst nach einigem Verlaufe des Stengels,

so daB diese Oxalispflanzen ein baumchenartiges Aussehen haben

;

endlich ist es fur den Stengel sehr charakteristisch , daB er, na-

mentlich am unteren Teile, von glanzend schwarzer Farbe ist,

welche mehr nach oben in Braun und erst an den Zweigen in

Braungrun ubergeht.

Die Teilblattchen sind lineal-lanzettlich , an der Spitze kaum
oder gar nicht ausgerandet, oberseits etwas rinnig und von grau-

griiner Farbe, welche aber nicht etwa von hier befindlichen Haaren

herruhrt, denn die Oberhaut der Blattoberseite ist hier wie bei

den anderen Arten ganz haarlos. Auf der Unterseite sind die

Zellen an den Ran dern sehr stark geschlangelt, am starksten von

alien anderen verwandten Arten, es kommen hier wie dort Knot-

chen und Beutelhaare vor.

Die Bluten treten hier wie bei 0. fulgida in ununterbrochener

Reihenfolge in den Achseln der Blatter auf.

Die Bliitenstiele sind ziemlich lang, von braunlich - grtiner

Farbe; ihre 2 pfriemlichen Hochblatter stehen in verschiedener

Entfernung vom Kelch.

Die Kelchblatter sind pfriemlich, von briiunlich-gruner Farbe

32*
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und tragen auf dem Riicken zahlreiche Knotchenhaare, nur selten

Beutelhaare.

Die Blumenblatter , welche von den verwandten Arten die

hOchste Temperatur, namlich 13° C bedurfen, una voneinander

zu gehen, haben von alien Arten das hellste Violett und einen

charakteristischen Seidenglanz; ihr Nagel ist ganz hellgelb; dazu

sind sie die kleinsten in der Gruppe.

Niemals wurde ein Fruchtansatz bemerkt, wenn die Exemplare,

welche alle mittelgrifflig waren, mit sich selbst oder untereinander

bestaubt warden.

Wenn wir nun auf die vorstehende Beschreibung der Oxalis-

arten aus der Rubellagruppe einen Riickblick werfen, so sehen

wir, dafi diese Arten in einer groCen Reihe von Merkmalen morpno-

logischer und anatomischer Natur entweder ganz iibereinstimmen

oder doch nur schwach voneinander sich unterscheiden , so daB

diese Merkmale bei den Bastardierungen von keiner weiteren Be-

deutung sein konnen. Andere Merkmale sind hingegen fiir die

einzelnen Arten charakteristisch und also bei der Beobachtung

der Bastarde von Wichtigkeit.

Zu den ubereinstimmenden oder nur wenig voneinander ab-

weichenden Merkmalen gehoren folgende: die Form und Farbe

der Zwiebel, welche zwar bei einigen Arten, wie 0. canescens und

fulgida, eine bemerkenswerte Abweichung von derjenigen der an-

deren Arten zeigt, die aber nicht grofi genug ist, um bei den

Bastarden eine hervortretende Rolle zu spielen, bei diesen daher

auch nicht naher untersucht wurde.

Ahnlich verhalt es sich mit dem anatomischen Bau der

Blattoberhaute. Die auf diesen vorkommenden Haare sind alle

gleicher Natur, namlich einzellige, kurze, beutelartige, mit ver-

schmalertem Grund aufsitzend (Beutelhaare), und einzellige, lange,

spitz endigend, mit zahlreichen nach aufien vorspringenden Knot-

chen verdickt (Knotchenhaare). Diese Haare zeigen bei der Ver-

gleichung mit den Bastarden nicht stark genug hervortretende

Verschiedenheiten in der Anzahl. Die Oberhautzellen der Blatt-

unterseite zeigen zwar Verschiedenheiten in bezug auf die Schlange-

lung ihrer Seitenwande , wo 0. macrostylis mit schwacher , O.

canescens mit sehr starker Schlangelung die beiden Extreme bildeu

;

aber auch dieses Merkmal ist nicht recht fiir die Vergleichung
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der Bastarde mit ihren Eltern geeignet, wie sich nach zahlreichen,

zeitraubenden Untcrsucbungen herausstellte , welche ich an den
unter gleicher VergroCerung mit dem Prisma entworfenen Zeich-

nungen machte.

Weiter haben die Bliitenstiele zwar verschiedene Langen,

sind sehr kurz bei 0. rubella, sehr lang bei 0. fulgida, aber auch
dieses Merkmal ist fur den Vergleich mit den Bastarden nicht

von hervortretender Bedeutung, ebensowenig wie die Form der

Hocli blatter und die Entfernung derselben von der Bliite, da diese

Entfcrnung bei einer und derselben Pflanze an- den verschiedenen

Blattern eine verschiedene ist. Sie sollte also auch nicht, wie dies

geschehen, zu Diagnosen der Arten angewendet werden.

Auch die Kelche zeigen in ihrer Form keine derartigen Ver-

schiedenheiten, die charakteristisch genannt werden konnten.

Das Aufgehen der Bliiten bei verschiedenen Temperaturgraden

ist, wie im Vorstehenden nicht uberall angegeben, fur die einzelnen

Arten charakteristisch. Nach mehrfach angestellten Beobachtungen

bffneten sich die Bliiten von 0. lasiopetala bei 10° C. wahrend

die Temperatur uber 13° steigen mufite, ehe die Bliiten von O.

canescens aufgingen ; zwischen diesen beiden Extremen offneten

sich die Bliiten anderer Arten in ziemlich bestimmter Reihenfolge.

Hiernach schien es geeignet, auch die Aufbliihzeit bei der Ver-

gleichung der Bastarde mit ihren Eltern zu berucksichtigen, doch

zeigte sich bald, dafi die Temperaturverschiedenheiten im Oifnen

der Bliiten bei den Arten doch zu geringe sind, und die etwa in

Aussicht stehenden Resultate scheinen nicht der groBen Miihe

wert zu sein, welche man auf ihr Erlangen hiitte verwenden miissen.

DaB StaubgefiiBe und Griffel, sowie ihre Narben keine wesent-

lichen Verschiedenheiten bei den beschriebenen Arten zeigen, wurde

schon vor deren naherer Besprechung gesagt, als Begriindung da-

fur, daft auf die Vergleichung derselben bei den einzelnen Arten

keine weiteren Worte verwandt worden.

Charakteristisch hingegen sind fur die einzelnen Arten fol-

gende Merkmale, welche wir zur leichteren Ubersicht und fur die

spatere Vergleichung mit den Bastarden am geeignetsten in einer

Tabelle nebeneinander stellen, wie folgt:
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Hiemach zeigt sich, daC die Arten hauptsachlich in folgenden

Punkten sich von einander unterscheiden : ira Wuchs, in dor Farbe

des Stengels, in der Form, Farbe und Behaarung der Teilblattchen,

in der Art des Bluhens, ob mit oder ohne Unterbrcchung in den

aufeinanderfolgenden Blattachseln , in der Farbe des Kelches und

endlich in der Farbe und im Glanz der Blumenkrone. Wir werden

also besonders auf diese Charaktere bei Besprechung der Bastarde

Riicksicht zu nehmen haben.

Diese Bastarde wurden in 2 verschiedenen Jahren erzeugt;

im Herbst 1884 eine erste kleinere Abteilung mehr als ein Vor-

versuch, im Herbst 1885 die hauptsachlichste Anzahl. Die erste

Abteilung kam im Herbst 1886 in Bliite, die andere groltere in

den meisten Exemplaren im Herbst 1887. Alle diese Bastarde

zeigten unverkennbar den EinfluB der beiden zur Bestaubung be-

nutzten Arten auf ihre Natur ; kein einziger derselben glich genau

weder dem Vater noch der Mutter, ebensowenig wie ein Bastard

dem andern trotz der gleichartigen Erzeugung vollstandig gleich

war. Diese und andere Dinge werden aber besser zusammenzu-

fassen sein, wenn vorhev die einzelnen Bastarde naher besprochen sind.

Die gunstigen Resultate bei der Bastardierung ruhrten wohl

nicht zum kleinsten Teil daher, dali die einzelnen Bltiten nicht

unter Gazekasten oder Glasglocken gehalten wurden, sondern fast

ganz freien Zutritt von Luft und Licht hatten. Die zum Experi-

mente benutzten Pflanzen wurden namlich alle in einem kleinen

Gewiichshause gezogen, in welchem durch feinmaschige Drahtfenster

zwar die Luft, aber kein Insekt eindringen konnte. Den besten

Beweis fur die Richtigkeit der Bestaubungsresultate lieferte der

Umstand, daB keine nur der Selbstbestaubung uberlassene Bliite

je Frucht ansetzte.

4. Bastardierungen zwischen Oxalis rubella und
Oxalis macrostylis.

a. Oxalis rubella, mittelgrifflige Form, bestaubt mit 0.

macrostylis, langgrifflige Form.

Die Bestaubungen schlugen immer an und' in den durch sie

erzeugten Kapseln bildeten sich 2—4 gute Samen aus, welche im

Dezember 1885 reiften und aus denen eine Reihe von Bastarden

gezogen wurde, welche bis zum Herbst 1888 alle in Bliite kamen

und im Folgenden aufgefuhrt werden sollen.

Da Oxalis rubella und macrostylis sich besonders durch die

Form der Blatter , die Farbe des Kelches und der Blumenkrone
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voneinander unterscheiden, so sollen nur diese Punkte in der Be-

schreibung beriicksichtigt werden.

In bezug auf die Reihenfolge, in welcher ich diese und die

weiter zu besprechenden Bastarde auffuhren sollte, habe ich mir

die Frage vorgelegt , nach welchem Prinzip ich dieselbe ein-

richten sollte, ob ich die durch die Blatter einander ahnlichen

oder die durch die Bliiten einander gleichenden aufeinanderfolgen

lassen sollte, und was ich bei dieser Reihenfolge bei den Bliiten

weiter hauptsachlich beriicksichtigen sollte, die Farbe des Kelches

oder der Bluraenkrone. Bald zeigte es sich aber, daft eine solche

zeitraubende Zusammenstellung von gar keinem Werte sei, indem

sie rein kunstlich gewesen waren, da mit dem einen Charakter,

wenn er bei 2 Bastarden sich gleich zeigte, nie andere Charaktere

in der Ahnlichkeit ganz zusammenfielen. Da habe ich denn ein-

fach die Bastarde in der Reihenfolge gelassen, wie ich sie bei

meinen Notizen nach dem Aufbliihen derselben machte.

Weiter ist noch vorauf zu schicken, daft bei alien diesen

Beschreibungen die Ausdnicke schwierig zu finden sind und daft

bei manchen Bezeichnungen der Leser sich fragen wird, wie die

eine dem Wortlaut nach verschiedene in Wirklichkeit ein ver-

schiedenes Verhalten bezeichne. Es liegt diese Unmoglichkeit einer

scharf vergleichenden Beschreibung aber in der Natur der Sache,

da bei den Mittelformen die Ubergange nach den beiden Eltern

hin so verschiedengradig sind, daft sie gar nicht ausgedruckt

werden konnen. Dazu kommt auch noch, daft die Charaktere der

Blatter schon insofern schwer beschrieben werden konnen, als

schon bei den reinen Arten an einer und derselben Pflanze die

Blattform keine ganz gleichartige ist, was sich natiirlich auf die

Bastarde in verschiedenem Grade vererbt.

Bastard 1. mittelgrifflig.

Blatter fast so breit wie die von 0. rubella, aber schwacher

ausgerandet. — Kelch braunrot berandet. — Blumenblatter an

einem Rande violett, das tibrige rot wie bei O. macrostylis.

2. mittelgrifflig.

B. wie bei O. rubella. — K. ganz. grim — Bib. dunkel-

violettrot.

3. langgrifilig.

B. so breit wie bei O. rubella, aber weniger ausgerandet. —
K. braunrot berandet. — Bib. hellviolettrosa, violettrosa, grofter

als die der beiden Eltern.
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4. langgxiftlig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber schwacher ausgerandet.

— K. schwach braunrot berandet. — Bib. etwas heller rot als bei

O. macrostylis.

5. langgrifflig.

B. so breit wie bei O. rubella, aber schwacher ausgerandet.

— K. ganz griin. — Bib. rot wie bei O. macrostylis.

6. langgrifflig.

B. so wie bei O. rubella, aber schwacher ausgerandet. — K.

nur ein Stiick des Randes rotbraun. — Bib. rot wie bei O. ma-

crostylis.

7. mittelgrifflig.

B. fast ganz gleich denen von O. rubella, aber weniger aus-

gerandet, ihre Farbe nicht so freudig grtin wie bei O. rubella,

sondern diisterer, so wie bei O. macrostylis. — K. ganz griin. —
Bib. violett wie bei O. rubella.

Dieser Bastard war also fast ganz so beschaffen wie O. rubella,

wich aber doch etwas in Form und Farbe der Blatter von dieser

Art ab.

8. langgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella, aber schwacher ausge-

randet. — Kelch ganz griin. — Bib. dunkler rot als bei 0. ma-

crostylis, etwas ins Violette spielend.

9. mittelgrifflig.

B. so breit wie bei O. rubella, aber weniger ausgerandet. —
K. ganz griin. — Bib. dunkler violett als bei 0. rubella.

10. langgrifflig.

B. so breit wie bei O. rubella, aber weniger ausgerandet. —
K. ganz griin. — Bib. heller rot als bei 0. macrostylis.

11. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet. —
K. im ganzen braunlich griin. — Bib. etwas heller rot als bei

O. macrostylis.

12. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber am Ende abgerundet. —
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K. hier und da am Rande mit kurzen braunroten Streifen. — Bib.

rot wie bei 0. macrostylis, aber etwas ins Violette spielend.

13. mittelgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella, aber vveniger ausgerandet.

— K. grunlich. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis, aber etwas zu

Violett neigend.

14. langgrifflig.

B. kleiner und weniger ausgerandet als bei O. rubella. — K.

braunlich grim. — Bib. violett wie bei 0. rubella.

15. mittelgriffig.

B. breiter als bei O. macrostylis, etwas mehr ausgerandet. -

K. ziemlich stark braunrot berandet. — Bib. rot wie bei 0. ma-

crostylis.

16. mittelgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella , aber fast gar nicht aus-

gerandet. — K. ziemlich stark braunrot berandet. — Bib. rot wie

bei O. macrostylis.

17. langgrifflig.

B. fast wie bei 0. rubella. — K. etwas rot berandet. — Bib.

heller rot als bei 0. macrostylis, etwas ins Violette.

18. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet. —
K. fast ganz grim. — Bib. wie bei 0. macrostylis, etwas ins Violette

spielend.

19. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet.

— K. nur an einzelnen Bluten braunrot berandet. — Bib. etwas

heller rot als bei O. macrostylis.

20. langgrifflig.

B. fast so breit wie bei O. rubella , aber fast gar nicht aus-

gerandet. — K. ganz griin. — Bib. rot wie bei O. macrostylis,

etwas ins Violette spielend.

21. mittelgrifflig.

B. so breit wie bei O. rubella, aber weniger ausgerandet. —
K. ganz griin. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis.
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22. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber kaum ausgerandet. - K.

rein grim. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis.

23. mittelgrifflig.

B. ahnlich wie bei 0. rubella. — K. schwach braunrot be-

randet. — Bib. ahnlich wie bei O. macrostylis.

24. mittelgrifflig.

B. ahnlich wie bei 0. rubella. — K. stark braunrot berandet.

— Bib. ahnlich violett wie bei 0. rubella, aber etwas rotlicher.

Lassen wir die Zusammenfassung der Eigenschaften dieser

Bastard e, bis wir sie mit denen der kurzgriffligen Form von O.

rubella vereinen konnen und stellen wir einstweilen nur dies fest,

daB unter ihnen nur die Formen der beiden Eltern vertreten waren,

die langgrifflige in 14 Exemplaren, die mittelgrifflige in 10, und

dafi kein Exemplar sich kurzgriftlig zeigte, was nach Analogie

anderer Falle wohl eingetreten ware, wenn die beiden gekreuzten

Pflanzen eine Art ausmachten.

b. Oxalis rubella, kurzgrifflige Form, bestaubt mit 0. ma-

crostylis, langgrifflige Form.

Auch hier schlugen fast alle Bestaubungen an, und die Kapseln

enthielten 1—3, im Durchschnitt 2 gute Samen. Die aus diesen

erzogenen Bastarde zeigten in den fur die Vergleichung mit den

beiden Eltern in Betracht kommenden Eigenschaften folgendes Ver-

halten

:

Bastard 1. kurzgriftlig.

Blatter etwas breiter als bei 0. macrostylis und etwas mehr
ausgerandet. — Kelch ganz griin. — Blumenblatter ahnlich wie

bei 0. macrostylis, aber heller und an der einen Seite mit violettem

Anflug.

2. kurzgriftlig.

B. breiter als bei O. macrostylis, mehr ausgerandet. — K.

griin. — Bib. dunkler violett als bei 0. rubella.

3. kurzgriftlig.

B. nur wenig breiter als bei 0. macrostylis. — K. griin. —
Bib. rot wie bei O. macrostylis, aber mehr ins Violette.

4. kurzgriftlig.

B. etwas breiter und mehr ausgerandet als bei O. macrostylis.—
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K. ganz grun. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis, aber nocb

mehr ins Violette neigend als bei dem vorbergehenden Bastard 3.

5. kurzgrifflig.

B. elliptisch, kaum ausgerandet. — K. ganz grim. — Bib.

dunkler violett als bei 0. rubella.

6. kurzgrifflig.

B. breiter als bei 0. macrostylis , kaum ausgerandet. — K.

griin. — Bib. dunkler violett als bei O. rubella. Dieser Bastard

erscbien ganz gleicb dem Bastard 5 , doch unterscbied er sich

von diesem dadurch, daC bier die Hochblatter entfernt vom Kelch

standen, dort ihm ganz genahert waren, ein Merkmal, welcbes

sonst wegen seines Schwankens nicht in die Beschreibung der

Bastarde mit aufgenommen wurde.

7. langgrifflig.

B. fast gleich O. rubella, nicbt ganz so breit. — K. mit kurzem

braunrotem Rand. — Bib. violettrosa von dunkel zu hell ab-

schattiert.

8. kurzgrifflig.

B. breiter als bei O. macrostylis, kaum ausgerandet. — K.

schwach braunrot berandet. — Bib. violett wie O. rubella.

9. langgrifflig.

B. breiter als bei 0. macrostylis, elliptisch, kaum ausgerandet.

— K. braunrot berandet. — Bib. hell violettrosa.

10. langgrifflig.

B. breiter als bei 0. macrostylis, mehr ausgerandet. — K.

stark braunrot berandet. — Bib. rot, ahnlich 0. macrostylis.

11. langgrifflig.

B. fast wie bei 0. rubella, aber nicht so keilformig. — K.

schwach braunrot berandet. — Bib. rot wie 0. macrostylis, an

einer Seite mit violettem Streifen.

12. langgrifflig.

B. ganz ahnlich denen von 0. rubella. — K. grun. — Bib.

etwas dunkler violett als bei 0. rubella. Dieser Bastard kam

also im Ansehen seiner Mutter, der O. rubella, sehr nahe.
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13. kurzgrifflig.

B. schinaler als bei O. rubella, inehr elliptiseh. — K. braun-

lich. — Bib. dunkler violett als O. rubella.

14. kurzgrifflig.

B. wie bei 0. niacrostylis, gar uicht ausgerandet. — K. griiu. —
Bib. violett wie bei O. rubella.

15. kurzgrifflig.

B. ganz wie bei O. macrostylis , wenig ausgeraudet. — K.

brauurot beraudet. — Bib. ahnlich O. macrostylis, aber mehr ins

Violette.

16. langgrifflig.

B. wie bei O. rubella, aber weniger ausgerandet. — K. unter-

brocheu brauurot beraudet. — Bib. dunkler violett als bei O.

rubella.

17. kurzgrifflig.

B. uoch schmaler als bei 0. macrostylis. — K. griin. — Bib.

violett wie bei 0. rubella.

18. langgrifflig.

B. ahnlich 0. macrostylis, gar nicht ausgerandet. — K. fast

ebenso braunrot berandet wie bei O. macrostylis. — Bib. rot,

ahnlich wie bei 0. macrostylis. — Dieser Bastard kam also seiuem

Vater, der 0. macrostylis, sehr nahe.

19. kurzgrifflig.

B. ahnlich 0. macrostylis, aber mehr ausgerandet. — K.

braunrot berandet. — Bib. etwas violetter rot als bei 0. ma-

crostylis.

Uberschauen wir diese Bastarde in bezug auf die Langenver-

haltnisse von StaubgefaCen und Grifl'eln , so sehen wir ebenso

wie bei den vorher besprochenen Barstarden der mittelgritfligen

Form von 0. rubella, dafi nur die beiden elterlichen Forinen er-

zeugt wurden , die kurzgritt'lige bei 12, die langgriff'lige bei

7 Pflanzen erschien, aber niemals die dritte, die mittelgritflige

sich zeigte.

Betrachten wir nun zusammen die Bastarde, welche die mittel-

gritflige und kurzgrifflige Form von 0. rubella mit der langgritt-

ligen von 0. macrostylis gegeben haben, so zeigt sich fur die in

Frage kommenden Vergleichungspunkte folgendes:
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Die Blatter gleichen in der Form fast nie einem der Eltern,

sondern haben eine Mittelgestalt, bald zu O. rubella mehr neigend

durch Breite und durch starke Ausrandung, bald zu O. macro-

stylis durch elliptische, nach oben verschmalerte und am Ende
kaum ausgerandete Form.

Die Kelche sind entweder ganz griin, wie bei 0. rubella, oder

braunrot berandet wie bei O. macrostylis, oder zeigen zweierlei

Mittelformen , haufiger in der Weise, dafi der Rand schwach und

unterbrochen braunrot ist, seltener durch braunlich grune Farbe

der ganzen KelchauCenseite.

Die Farbe der Blumenblatter ist eine sehr wechselnde, teils

ist sie ganz gleich derjenigen von 0. rubella, teils der von O. macro-

stylis, in einigen Fallen dunkler als diese; am haufigsten ist aber

die Mischung beider Farben, wo das Rot von 0. macrostylis

entweder einen violetten Anflug hat oder das Violett von O. ru-

bella ins Rotliche spielt. Besonders bemerkenswert sind einige

Falle, z. B. bei Bastard 11, wo neben der reinen Farbe eines der

beiden Eltern sich eine Mischung der Farben beider Eltern findet,

wie wir dies schon ahnlich bei den Bastardeu zwischen 0. lasio-

petala und 0. articulata kennen gelernt haben.

Oft ist eines dieser 4 Merkmale entweder der Mutter oder

dem Vater ganz gleich, dann stimmen aber die beiden anderen

nicht mit den anderen beiden Merkmalen der Stammpflanze iiber-

ein. Es findet sich eine solche Abstufung in alien Merkmalen,

daC keiner der Bastarde dem anderen vollstandig gleich ist.

SchlieCen wir hieran die anderen bei Umkehr der Eltern er-

zogenen Bastarde:

c. Oxalis macrostylis, langgrifflige Form, bestaubt mit O.

rubella, mittelgrifflige Form.

Diese Bestaubungen waren von mehr Erfolg gekront als die

umgekehrten, denn wahrend dort sich im Durchschnitt nur 2

Samen in jeder Kapsel bildeten, so entwickelten sich hier in jeder

Kapsel im Durchschnitt deren 4, indem die einzelnen Kapseln

3—7 Samen enthielten. Es lag dies wohl in dem allgemein ro-

busteren Wuchs von 0. macrostylis, vielleicht auch in der leich-

teren Bestaubbarkeit der mittelgriffligen Form. Auf die Eigen-

schaften der durch diese Bestaubungen erzeugten Samlinge hatte

dieser reichere Samenertrag keinen weiteren Erfolg, indem die-

selben sich, wie wir sehen werden, ganz ebenso verhielten, wie die

umgekehrt erzeugten Bastarde.
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Bastard 1. langgrifflig.

Blattchen so breit wie bei 0. rubella, aber schwacher aus-

gerandet.— Kelcb nur teilweise braunrot berandet. — Blumeublatter

wie bei (). macrostylis, aber etvvas ins Violette.

2. langgrifflig.

B. so breit wie bei O. rubella, aber gar nicht ausgerandet.

— K. griin, am Gruude inanchinal mit kurzen braunroten Randchen.

— Bib. violettrot, dunkler als bei O. rubella.

3. langgrifflig.

B. so breit und lang wie bei 0. rubella, aber schwacher aus-

gerandet. — K. grim. — Bib. rot wie bei O. macrostylis.

4. mittelgrifflig.

B. so breit wie bei O. rubella, aber fast gar nicht ausge-

randet. — K. grtin. — Bib. wie bei O. macrostylis, etwas ins

Violette.

5. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber kiirzer und schwacher

ausgerandet. — K. griin. — Bib. rot wie bei O. macrostylis.

6. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber schwacher ausgerandet. —
K. schwach rotbraun berandet. — Bib. etwas violetter rot als bei

0. macrostylis.

7. mittelgrifflig.

B. breiter als bei 0. macrostylis, starker ausgerandet. —
£. grtin. — Bib. dunkler violett als bei 0. rubella.

8. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber schwacher ausgerandet.

— K. mit feinen braunen Streifen. — Bib. rot wie bei 0. ma-

crostylis.

9. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber nur schwach ausgerandet.

— K. mit feinen braunen Streifen. — Bib. rot wie bei 0. ma-

crostylis.
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Diese beiden Bastarde erschienen nach den angegebenen

Merkmalen ganz gleich, sie waren aber dadurch verschieden, daft

bei 8 die Hochblatter entfernt voin Kelch standen, bei 9 inm ge-

niihert waren.

10. mittelgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgeraudet. —
K. braunlich griin durch braunrote Streifchen. — Bib. etvvas heller

rot und mehr ins Violette spielend als bei O. macrostylis.

11. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet. —
K. braunlich griin. — Bib. dunkler violett als bei O. rubella.

12. mittelgrifflig.

B. breiter als bei O. macrostylis, etwas mehr ausgerandet. —
K. braunlich grim. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis, etwas mehr

ins Violette.

13. mittelgrifflig.

B. fast wie die von 0. rubella. — K. braunlich griin, am
Grunde mit kurzen braunroten Fleckchen des Randes. — Bib.

violett wie bei 0. rubella.

14. mittelgrifflig.

B. fast so breit wie die von 0. rubella, aber weniger aus-

gerandet. — K. ganz griin. — Bib. violettrosa.

15. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber gar nicht ausgerandet.

- K. ganz griin. — Bib. rot fast wie bei 0. macrostylis.

16. mittelgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet. —
K. ganz griin. — Bib. rot, fast so wie bei 0. macrostylis.

17. langgrifflig.

B. noch breiter als bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet.

— K. ganz griin. — Bib. heller als bei 0. macrostylis mit violettem

Anflug.

18. mittelgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet. —
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K. ganz grim. — Bib. etwas violetter rot als bei O. macrostylis,

niit schmalem, mehr violettem Rande an einer Seite.

19. mittelgrifflig.

B. fast ganz wie bei O. rubella. - K. grun, nur am Grunde

kurz braunrot berandet. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis.

20. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet. —
K. ganz grun. — Bib. etwas violetter rot als bei 0. macrostylis.

21. langgrifflig.

B. breiter als bei O. macrostylis, etwas mehr ausgerandet. —
K. braunrot berandet. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis.

22. langgrifflig.

B. breiter als bei 0. macrostylis, schwach ausgerandet. —
K. entweder gar nicht oder nur zum Teil rotbraun berandet. -

Bib. etwas violetter rot als bei 0. macrostylis.

23. langgrifflig.

B. breiter als bei 0. macrostylis, mehr ausgerandet. — K.

rotbraun berandet. — Bib. heller und etwas mehr zu Violett als

bei O. macrostylis.

24. mittelgrifflig.

B. breiter als bei 0. macrostylis, mehr ausgerandet, — K. gar

nicht oder nur zur Halfte braunrot berandet. — Bib. heller und

etwas mehr violettrot als bei 0. macrostylis.

25. mittelgrifflig.

B. nur wenig breiter als bei macrostylis. — K. nicht ganz so

stark braunrot berandet wie bei 0, macrostylis. — Bib. rot wie bei

0. macrostylis.

26. langgrifflig.

B. etwas breiter als bei 0. macrostylis, wenig mehr ausge-

randet. — K. mit kleinen braunroten Streifchen. — Bib. violett

wie bei 0. rubella.

27. mittelgrifflig.

B. im Mittel zwischen 0. rubella und O. macrostylis. — K.

ganz grun. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis.
Bd. XXIII. N. P. XVI.

33
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28. langgrifflig.

B. fast ganz wie bei 0. rubella. — K. ganz griin oder mit

schwach braunrotem Rande. — Bib. dunkler und rotlicher violett

als bei O. rubella.

29. langgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella, aber nur ganz schwach

ausgerandet. — K. ganz griin. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis.

30. mittelgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet.

— K. griin mit braunroten Streifchen. — Bib. etwas rotlicher

violett als bei 0. rubella.

31. mittelgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet.

— K. schwach braunrot berandet. — Bib. rot wie bei 0. ma-

crostylis.

32. langgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet.

— K. braunrot berandet. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis.

33. mittelgrifflig.

B. fast so breit wie bei O. rubella, aber langer und weniger

ausgerandet. — K. griin. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis.

34. mittelgrifflig.

B. wie bei 0. rubella. — K. braunlich griin. — Bib. violett,

etwas rotlicher als bei O. rubella.

35. mittelgrifflig.

B. so breit wie bei O. rubella, aber kaum ausgerandet. —
K. braunlich griin. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis.

36. mittelgrifflig.

B. fast wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet. — K.

braunlich griin. — Bib. violetter rot als bei 0. macrostylis, be-

sonders am kurzen Rande.

37. mittelgrifflig.

B. ahnlich wie bei O. macrostylis. — K. schwach braunrot

berandet. — Bib. dunkler violett als bei O. rubella.
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38. mittelgrifflig.

B. so breit wie bei B. rubella, aber weniger ausgerandet. —
K. braunlich griin. — Bib. heller und violetter rot als bei 0. ma-

crostylis.

39. mittelgrifflig.

B. so breit wie bei O. rubella, aber kaum ausgerandet. —
K. griiu. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis.

40. mittelgrifflig.

B. ahnlich 0. macrostylis, aber mehr ausgerandet. — K. etwas

braunrot berandet. — Bib. etwas violetter rot als bei 0. macrostylis.

Audi diese Bastarde zeigten nur die Formen der beiden

Eltern, 18 waren langgrifflig, 22 mittelgrifflig, keiner kurzgrifflig.

Einen weiteren Gesamtuberblick zu geben diirfte unnotig seiu, da

er sich besser mit den sogleich zu besprechenden Bastarden zu-

sammenfassen laBt.

d. Oxalis macrostylis , langgrifflige Form , bestaubt mit 0.

rubella, kurzgrifflige Form.

Auch diese Bestaubungen waren wie die vorher besprochenen

sehr erfolgreich; es waren in den durch sie erzeugten Kapselu

1—6, sehr oft 6, im Durchschnitt 4 Samen enthalten. Die aus

ihnen erzogenen 34 Bastarde verhielten sich so ungemein ahnlich

den vorher besprochenen durch Bestaubung der langgriffligen

Form von 0. macrostylis mit der mittelgriffligen von 0. rubella

erhaltenen, daft es uberflussig ist, auf sie naher einzugehen und die

einzelnen aufzufiihren ; nur dies mutt angegeben werden, daft auch

bei ihnen nur die beiden elterlichen Formen sich zeigten, namlich

die langgrifflige in 18, die kurzgrifflige in 16 Exemplaren; die

mittelgrifflige trat nicht auf.

Blicken wir nun zuriick auf die zwischen Oxalis rubella und

0. macrostylis erzeugten Bastarde, urn einen Vergleich anzustelleu

zwischen denen, wo 0. rubella die bestaubte Pflanze, also die

Mutter war, und denen, wo sie den Pollen zur Bestaubung lieferte,

und ebenso 0. macrostylis einmal der Vater, einmal die Mutter

war, so sehen wir keinen Unterschied zwischen diesen beiden

Reihen von Bastarden. Jede Reihe zeigt in sich allerlei Variationen,

dieselben bewegen sich aber in beiden Reihen in gleichem Rahmen,

so daB man vou keinem Bastard nach seinem Ansehen sagen

kaun, welche Art er zum Vater, welche zur Mutter babe.
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Bastardierungen zwischen Oxalis rubella und Oxalis
hirta.

Nach der im vorstehenden S. 492 gegebenen Tabelle unter-

scheiden sich Oxalis rubella und 0. hirta hauptsachlich in der Form
und der Behaarung der Blattchen und in der Farbe der Blumen-

krone, so dafi nur diese 3 Dinge bei der Vergleichung der zwischen

diesen beiden Arten erzeugten Bastarde mit ihren Eltern zu be-

rucksichtigen sind. Wenig geeignet ist zu diesem Vergleich die

Farbe des Kelches, sie soil also nicht in Betracht gezogen werden.

e. Oxalis rubella, mittelgrifflige Form, bestaubt mit 0. hirta,

langgrifflige Form.

Diese Bestaubungen schlugen zwar meistenteils an , die da-

durch erzeugten Fruchte enthielten aber nur 1—2 Samen , im

Durchschnitt nur 1, standen also namentlich im Gegensatz zu dem
groCen Erfolge bei der Bestaubung von O. macrostylis mit 0. rubella.

Bastard 1. mittelgrifflig.

Blattchen nicht ausgerandet, etwas breiter als bei O. hirtaT

weniger stark behaart als bei 0. hirta, aber mehr als bei 0. rubella.

Blumenblatter ahnlich wie bei 0. hirta, dunkelviolett, Nagel unten

blutrot.

2. mittelgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella, schwacher ausgerandet,

so wenig behaart wie bei O. rubella, also im ganzen ahnlich wie

bei O. rubella. — Bib. etwas dunkler violett als 0. hirta, blut-

roter Nagel.

3. langgrifflig.

B. nicht ganz so breit wie bei 0. rubella, weniger ausgerandet,

etwas mehr behaart. — Bib. wie bei 0. hirta.

4. mittelgrifflig.

B. breiter als bei 0. hirta, weniger behaart, schwach aas>-

gerandet. — Bib. ganz ahnlich wie bei 0. hirta.

5. mittelgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella, weniger ausgerandet, etwas

starker behaart. — Bib. violett wie bei 0. hirta, aber Nagel nicht

blutrot.
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6. langgrifflig.

B. schmaler als bei 0. rubella, weniger ausgerandet, etwas

starker behaart. — Bib. heller violett als bei 0. hirta, blutroter

Nagel.

7. mittelgrifflig.

B. breiter als bei 0. hirta, etwas ausgerandet, weniger behaart.

— Bib. violett wie bei hirta aber Nagel nicht so stark blutrot.

8. langgrifflig.

B. fast so breit wie bei O. rubella, aber weniger ausgerandet,

ebenso schwach behaart. — Bib. violett wie bei hirta, Nagel

blutrot.

9. langgrifflig.

B. so breit wie bei O. hirta, weniger behaart, etwas aus-

gerandet. — Bib. etwas heller violett als bei O. hirta, blutroter

Nagel heller.

10. langgrifflig.

B. wenig breiter als bei 0. hirta, weniger behaart, kaum aus-

gerandet. — Bib. wie bei hirta.

11. langgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella, aber schwacher ausge-

randet, ebenso schwach behaart. — Bib. violett wie bei 0. hirta,

aber Nagel nicht blutrot.

12. langgrifflig.

B. schmaler als bei 0. rubella, nur schwach ausgerandet, so

schwach behaart wie bei 0. rubella. — K. braunlich. — Bib.

heller violett als hirta, Nagel blutrot.

13. langgrifflig.

B. schmaler als bei 0. rubella, schwach ausgerandet, weniger

behaart als bei (). hirta. — K. braunlich. — Bib. violett wie bei

O. hirta, aber Nagel schwach blutrot.

14. langgrifflig.

B. sehr ahnlich denen von 0. rubella. — K. braun beraudet.

— Bib. etwas heller violett als bei hirta. - - Nagel gelb.
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Auch hier sehen wir, entsprechend den vorhergehenden

Bastarden, dafi in denselben nur die Formen der beiden Eltern

auftraten, namlich die langgrifflige bei 9, die inittelgrifflige bei

5 Bastarden, nirgends die dritte, die kurzgrifflige.

f. Oxalis rubella, kurzgrifflige Form, bestaubt mit 0. hirta,

langgrifflige Form.

Diese Bestaubungen schlugen eigentiimlicherweise besser an

als diejenigen, wo die mittelgrifflige Form von 0. rubella mit der

langgriffligen von 0. hirta bestaubt wurde, denn es bildeten sich

hier in den Fruchten 3—5, im Durchschnitt 4 Samen.

Bastard 1. kurzgrifflig.

Blattchen ganz wie bei 0. hirta. — Kelch grim. — Blumcn-

blatter violett wie bei hirta, aber mit ganz gelbem Nagel.

2. kurzgrifflig.

Blatter sehr gedrangt, Blattchen etwas breiter als bei O. hirta,

aber ausgerandet, fast so wenig behaart wie bei 0. rubella. —
K. braunlich. — Bib. wie bei 0. hirta.

3. kurzgrifflig.

B. fast ganz wie bei O. hirta. — K. braunlich. — Bib. violett

wie bei O. rubella, aber blutroter Nagel.

4. kurzgrifflig.

B. etwas breiter als bei 0. hirta und etwas weniger behaart,

schwach ausgerandet. — K. grun. — Bib. violett wie bei O. hirta,

aber Nagel nur schwach blutrot.

5. langgrifflig.

B. breiter als bei 0. hirta, kaum ausgerandet; kaum starker

behaart als bei 0. rubella. — K. grun. — Bib. violett wie bei

0. hirta, aber Nagel gelb.

6. langgrifflig.

B. sehr ahnlich wie bei 0. hirta. — K. braunlich. — Bib.

wie bei hirta. Dieser Bastard war zwar O. hirta sehr ahnlich,

glich aber doch seinem Vater, besonders in den Blattern, nicht

vollstandig.
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7. langgrifflig.

B. so breit wie bei 0. hirta und ebenso behaart, aber ausge-

randet. — K. braunlich. — Bib. violett wie bei 0. hirta, aber

Nagel nur schwach blutrot.

8. kurzgrifflig.

B. breiter als bei 0. hirta, nicht ausgerandet, so schwach

behaart wie bei 0. rubella. — K. griiD. — Bib. etwas dunkler

violett als bei 0. rubella.

9. langgrifflig.

B. sehr ahnlich denen von 0. hirta. — K. braunlieh. — Bib.

etwas heller violett als bei 0. hirta, stark blutroter Nagel.

10. langgrifflig.

B. breiter als bei 0. hirta, weniger behaart, schwach ausge-

randet. — K. braunlich. — Bib. heller violett als bei O. hirta,

blutroter Nagel.

11. langgrifflig.

B. ahnlich denen von O. hirta, aber etwas schwacher be-

haart. — K. griin. — Bib. hellviolett wie bei 0. rubella, aber

schwache Andeutung eines blutroten Nagels.

12. langgrifflig.

B. fast ganz wie bei 0. hirta. — K. braunlich. — Bib. etwas

heller violett als bei 0. hirta, schwacher blutroter Anflug am
Nagel.

13. kurzgrifflig.

B. ganz wie bei 0. hirta. — K. braunlich. — Bib. violett

zwischen 0. rubella und 0. hirta, gelber Nagel.

14. kurzgrifflig.

B. etwas breiter als bei 0. hirta, weniger stark behaart,

schwach ausgerandet. — K. grtin. — Bib. violett wie bei 0.

hirta, aber Nagel nur schwach blutrot.

15. langgrifflig.

B. fast wie bei O. hirta. — K. braunlich. — Bib. violett wie

bei 0. hirta, aber Nagel nur schwach blutrot.

16. langgriftlig.

B. so breit wie bei 0. hirta, aber ganz schwach behaart,



510 Dr. Fried rich Hildebrand,

nicht ausgerandet. — K. griin. — Bib. violett wie bei 0. hirta,

aber Nagel schwach blutrot.

17. ?

B. fast wie bei 0. hirta. — K. braunlich. — Bib. heller violett

als bei 0. hirta, schwach blutroter Nagel.

18. mittelgrifflig.

B. breiter als bei 0. hirta, ausgerandet, so schwach behaart

wie bei 0. rubella. — K. griin. — Bib. wie bei 0. rubella, Nagel

gelb; kleinblutig.

Dieser Bastard ist insofern sehr bemerkenswert , als er nicht

eine der beiden elterlichen Formen zeigte, sondern die dritte, in-

dent er mittelgrifflig war; vielleicht stand niit dieser Abweichung

die hervortretende Kleinheit seiner Bliiten in Verbindung.

19. kurzgrifflig.

B. fast so wie bei O. hirta. — K. braunlich. — Bib. rotlicher

violett als bei 0. hirta, schwach blutroter Nagel.

20. langgrifflig.

B. breiter und langer als bei O. hirta, nicht ausgerandet. —
K. braunlich griin. — Bib. heller violett als bei 0. hirta, schwach

blutroter Nagel.

21. kurzgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella, aber schwach ausgerandet.

— K. braunlich. — Bib. heller violett als O. hirta, ganz schwach

blutroter Nagel.

22. kurzgrifflig.

' B. langer als bei O. hirta, schwach ausgerandet. — K. braun-

lich. — Bib. violett wie bei 0. hirta, schwach blutroter Nagel.

23. kurzgrifflig.

B. fast so breit wie bei O. rubella, aber weniger ausgerandet.

— K. griin. — Bib. violett wie bei O. rubella, gelber Nagel.

24. kurzgrifflig.

B. schmaler als bei O. rubella und weniger ausgerandet. —
K. braunlich. — Bib. violett wie bei O. hirta, dabei heller und

dunkler gestreift und gefleckt.
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25. kurzgrifflig.

B. ahnlich wie bei 0. hirta, aber breiter. — K. braunlich. —
Bib. violett wie bei 0. hirta, blutroter Nagel.

26. langgrifflig.

B. breiter als bei 0. hirta, kaum ausgerandet. — K. griin.

— Bib. rbtlicher violett als bei 0. hirta, gelber Nagel.

27. langgrifflig.

B. sehr ahnlich 0. hirta. — K. braunlich. — Bib. violett wie

bei 0. rubella, aber blutroter Nagel.

28. langgrifflig.

B. ahnlich wie bei 0. hirta, aber mehr ausgerandet. — K.

braunlich. — Bib. etwas heller violett als bei O. hirta, blutroter

Nagel.

29. langgrifflig.

B. breiter als bei 0. hirta, mehr ausgerandet. — K. stark

braunlich. — Bib. violett wie bei 0. rubella, gelber Nagel.

30. kurzgrifflig.

B. breiter als bei 0. hirta, wenig ausgerandet. — K. stark

braunlich. — Bib. heller violett als bei 0. rubella, schwach blut-

roter Nagel.

31. kurzgrifflig.

B. etwas langer und breiter als bei O. hirta, wenig ausge-

randet. — K. griin. — Bib. violett wie bei 0. rubella, aber Nagel

mit schwach blutrotem Anflug.

32. kurzgrifflig.

B. breiter als bei 0. hirta, wenig ausgerandet. — K. griin.

— Bib. etwas heller als bei 0. hirta, blutroter Fleck des Nagels

heller als bei 0. hirta.

33. langgrifflig.

B. fast so breit wie bei O. rubella, weniger ausgerandet. —
K. griin. — Bib. etwas heller violett als bei O. hirta, blutroter

Nagel.

34. kurzgrifflig.

B. schmaler als bei 0. rubella, weniger ausgerandet. — K.

griin. — Bib. heller violett als bei O. hirta, Nagel gelb.
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Bei diesen Bastarden trat insofern eine Ausnahme von den

sonstigen Regeln auf, als der Bastard 18 mittelgrifflig war, also

in ihm sich nicht eine der beiden elterlichen Formen, sondern die

dritte ausgebildet hatte, von den anderen waren 15 langgrifflig,

17 kurzgrifflig.

Fassen wir nun die Bastarde zusammen , welche sich nach

der Bestaubung von 0. rubella, sowobl der mittelgriffligen als der

kurzgriffligen Form, mit der langgriffligen Form von 0. hirta

bildeten, so sehen wir hier wieder ein buntes Gemisch von Eigen-

schaften der beiden Eltern und keinen Bastard dem andern voll-

standig gleich.

Die Blatter zeigen bisweilen die Form und Behaarung derer

von 0. hirta, bisweilen auch die von 0. rubella, aber hochst selten

ganz vollstandig, meist treten Mittelstufen in Form und Behaarung

auf, bald mehr zu O. hirta, bald mehr zu O. rubella neigend.

Besonders ist die Verschiedenheit der Bliitenfarben groft, welche

nur selten ganz der von 0. rubella gleichen. Das Violett ist oft

eine Mittelbildung zwischen dem hellen von 0. rubella und dem
dunklen von 0. hirta; besonders zeigt aber die Nagelfarbe ver-

schiedene Abstufungen von dem dunkelblutroten Fleck der 0.

hirta zu dem reinen Gelb von O. rubella. In keinem Fall tritt

— abgesehen von einem etwas helleren Violett als dem von 0.

rubella — eine Neigung dazu auf, eine aufterhalb des Rahmens

von O. rubella und hirta liegende Blutenfarbe, wie etwa das Rot

von 0. macrostylis zu bilden, ein Umstand, welcher fur die Ent-

scheidung, ob die vorliegenden Arten als solche zu betrachten seien,

von Bedeutung sein durfte.

Gehen wir nun zu den Bastarden iiber, welche in einer zu

der vorhergehenden umgekehrten Weise zwischen 0. rubella und

0. hirta erzeugt wurden.

g. Oxalis hirta, langgrifllige Form, bestaubt mit 0. rubella,

mittelgrifflige Form.

Diese Bestaubungen schlugen in der Weise gut an, daft sich

Fruchte mit 1—4, im Durchschnitt mit 3 Samen bildeten. Diese

Erscheinung tritt in einen bemerkenswerten Gegensatz zu den

umgekehrten Bestaubungen, wo die mittelgrifflige Form von 0.

rubella die bestaubte Pflanze war, und sich in den dadurch er-

zeugten Fruchten nur ca. 1 Same bildete.

Bastard 1. langgrifflig.

Blattchen fast gleich denen von 0. rubella, etwas mehr be-



tTber einige Pflanzcnbastardieriingen. 51.

>

haart. - Kelch grim. — Blumenblatter violett wie bci (). hirta,

aber Nagel nicht so blutrot.

2. mittelgrifflig.

B. wenig breiter als bei O. hirta, schwach ausgerandet, sehr

schwach bebaart. — K. grun. — Bib. hell violett wie bei 0.

rubella, aber blutroter Nagel.

3. langgrifilig.

B. fast so breit wie bei O. rubella, aber schwacher ausge-

raudet und schwacher behaart als bei 0. hirta. — K. grtiu. —
Bib. so hellviolett wie bei 0. rubella, aber blutroter Nagel.

4. mittelgrifflig.

B. wenig breiter als bei O. hirta, schwach ausgerandet, schwach

behaart. — K. grim. — Bib. etwas heller violett als bei 0. hirta,

nur schwach blutroter Nagel.

5. langgrifilig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet

und starker behaart. — K. braunlich. — Bib. heller violett als

bei 0. hirta, schwach blutroter Nagel.

6. langgrifilig.

B. etwas breiter als bei 0. hirta, schwach ausgerandet, fast

so stark behaart wie bei 0. hirta. — K. braunlich. — Bib. violett

wie bei 0. rubella, schwach blutroter Nagel.

7. mittelgrifflig.

B. etwas breiter als bei 0. hirta, schwach ausgerandet, weniger

behaart als bei 0. hirta. — K. braunlich. — Bib. wie bei O.

hirta.

8. mittelgrifflig.

B. so breit wie bei 0. hirta, aber schwach ausgerandet und

weniger behaart. — K. braunlich. — Bib. violett, ahnlich O. rubella,

aber schwach blutroter Nagel.

9. langgrifilig.

B. wenig breiter als bei O. hirta, schwach ausgerandet, etwas

weniger behaart. — K. braunlich. — Bib. etwas heller violett als

bei O. hirta, schwach blutroter Nagel.

10. mittelgrifflig.

B. breiter als bei 0. hirta, kaum ausgerandet, so schwach
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behaart wie bei 0. rubella. — K. braunlich. — Bib. heller violett

als bei 0. hirta, schwach blutroter Nagel.

11. mittelgrifflig.

B. breiter als bei O. hirta, kaum ausgerandet, etwas schwacher

behaart als bei 0. hirta. — K. griin. — Bib. heller violett als

bei 0. hirta, blutroter Nagel, groBblumig.

12. langgrifflig.

B. fast gleich 0. rubella, weniger ausgerandet. — K. griin.

— Bib. wie bei 0. hirta.

13. mittelgrifflig.

B. schmaler als bei O. rubella, weniger ausgerandet. — K.

griin. — Bib. wie bei 0. rubella.

14. langgrifflig.

B. breiter als bei 0. hirta, nicht ausgerandet. — K. griin. —
Bib. violett wie bei 0. hirta, aber Nagel gelb.

15. mittelgrifflig.

B. breiter als bei O. hirta, schwacher behaart. — K. braun-

lich. — Bib. heller violett als bei 0. hirta, groCer blutroter Nagel.

16. langgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella und unbehaart, aber

weniger ausgerandet. — K. braunlich. — Bib. dunkler violett als

bei 0. rubella, ganz schwach blutroter Nagel.

17. langgrifflig.

B. fast so breit wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet.

— K. griin. — Bib. heller violett als bei 0. hirta, schwach blut-

roter Nagel.

18. langgrifflig.

B. fast so schmal und behaart wie bei 0. hirta. — K. griin.

— Bib. etwas dunkler violett als bei 0. hirta, blutroter Nagel.

19. langgrifflig.

B. fast wie bei O. rubella. — K. braunlich. — Bib. violett

wie bei 0. rubella, aber blutroter Nagel.

20. langgrifflig.

B. fast wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet. — K.
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brauulich. — Bib. etwas heller violett als bei O. hirta, schwach

blutroter Nagel.

21. mittelgrifflig.

B. fast wie bei 0. rubella, aber weniger ausgerandet. — K.

brauulich. — Bib. heller violett als bei 0. hirta, blutroter Nagel.

22. langgrifllig.

B. ahnlich wie bei 0. hirta. — K. brauulich. — Bib. heller

violett als bei 0. hirta, blutroter Nagel groC.

Ohne auf die Einzelheiten einzugehen, ist festzustellen , dali

diese Bastarde den umgekehrt erzeugten derartig ahnlich waren,

dafi man beide Abteilungen nicht voneinander unterscheiden

konute. Wir brauchen nur das von jenen Bastarden gesagte nach-

zulesen S. 512, und werden finden, dafi es in gleichem Mafie auf die

vorliegenden pafit. Auch hier zeigen die Bastarde nur die beiden

Formen der El tern, die langgrifflige in 13, die mittelgrifflige in

9 Individuen.

h. Oxalis hirta, langgrifflige Form, bestaubt mit O. rubella,

kurzgrifflige Form.

Diese Bestaubungen schlugen noch viel besser an als jene

mit der mittelgriflligen Form von O. rubella, denn es bildeten sich

in den Fruchten 1—5 Samen, im Durchschnitt 3,5 in jeder Frucht

aus, so dafi eine grofie Menge von Bastarden dieser Abteilung er-

zogen werden konnte. Es kamen deren im ganzen 33 zur Bliite

und zur naheren Untersuchung; aber auch hier scheint es ge-

eignet, dieselben nicht im einzelnen nach ihren Eigenschaften auf-

zufiihren, das wurde zu weitlaufig sein und nichts Neues bringeo,

hbchstens beweisen, dafi das von den vorhergehenden Bastarden

gesagte auch auf diese Anwendung findet. Auch hier zeigten

sich nur die beiden elterlichen Formen , 18 Bastarde waren lang-

grifflig, 15 kurzgrifflig; sie zeigten ganz dieselben Abweichungen

voneinander, die ahnlichen Mittelformen zwischen ihren Eltern,

wie die zwischen diesen in anderer Weise erzeugten Bastarde.

Das Endergebnis der zwischen Oxalis rubella und 0. hirta

vorgenommenen Bastardierungen ist also dieses, dafi die beiden Ab-

teilungen, wo in der einen (). rubella die bestaubte Pflanze ist,

in der anderen die bestaubende, sich vollstandig gleichen und

ganz in denselben Grenzen variieren , welche fur jene Arten als

charakteristisch aufgefuhrt wurden, bald mehr der O. rubella, bald

mehr der 0. hirta in den einzelnen Merkmalen ahneln oder

gleichen.
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6. Bastardierungen zwischen Oxalis rubella unci

0. longisep ala.

Die Punkte, in welchen Oxalis rubella und longisepala sich

hauptsachlich voneinander unterscheiden , und welche daher bei

den von ihnen erzeugten Bastarden zu berucksichtigen sein werden,

sind nach dem Obigen folgende: Die Teilblattchen sind bei 0.

rubella herzformig, obeu meist stark ausgerandet und ziemlich

flach, bei 0. longisepala hingegen lanzettlich, nicht ausgerandet,

stark rinnig. Die Kelchblatter sind bei 0. rubella ganz griin,

wahrend sie bei 0. longisepala unterbrochen braunrot berandet

sind; endlich haben die Bliitenblatter bei 0. rubella eine hell-

violette Farbe und einen gelben Nagel, wahrend bei longisepala

dieselben leuchtend gelbrot sind und am Grunde des gelben Nagels,

wie bei O. hirta, einen blutroten Fleck besitzen. Obgleich der

VYuchs bei 0. rubella im Anfang ein austeigender ist, bei 0.

longisepala ein niederliegender, so laCt sich dieses Merkmal bei

den Bastarden doch nicht gut verwerten.

i. Oxalis rubella, mittelgrifflige Form, bestaubt mit 0. longi-

sepala, langgrifflige Form.

Ungeachtet der ziemlich groCen Verschiedenheit der beiden

Arten in Blattern und Bliiten schlugen diese Bestaubungen dennoch

gut an; es bildeten sich in den durch sie erzeugten Friichten

1—4 Samen aus, im Durchschnitt 2, und die aus diesen erwachsenen

Bastarde zeigten folgende Eigenschaften.

Bastard 1. langgrifflig.

Blattchen flach, fast so breit wie bei 0. rubella, aber zuge-

spitzt, kaum ausgerandet. — Kelch ganz griin. — Blumenblatter

rot, ahnlich denen von 0. macrostylis, ein Mittelding zwischen

O. rubella und O. longisepala; am gelben Nagel ganz schwacher

blutroter Anflug.

2. langgrifflig.

B. flach, fast so breit wie bei 0. rubella, aber kiirzer und

zugespitzt, kaum ausgerandet. — K. griin. — Bib. dunkelviolett,

Nagel blutrot.

3. mittelgrifflig.

B. fast flach, etwas schmaler als bei 0. rubella, kaum aus-

gerandet. — K. griin. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis, Nagel

gelb.
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4. langgrifflig.

B. fast flach, so breit wie bei 0. rubella oder etwas schinaler,

schwach ausgerandet. — K. etwas braunrot berandet. — Bib. rot

wie bei 0. macrostylis, aber stark blutroter Nagel.

5. mittelgrifflig.

B. wie bei Bastard 4. — K. grim. -- Bib. violett wie bei 0.

rubella, aber vou der einen zur anderen Seite abschattiert, blut-

roter Anflug am Nagel.

6. mittelgrifflig.

B. flach, fast so breit wie bei 0. rubella, aber nicht ausge-

randet. — K. grun. — Bib. duukelviolettrot von einer Seite zur

anderen abschattiert, Nagel mit gauz schwach rotlichem Anflug.

7. mittelgrifflig.

B. flach, fast so breit wie bei 0. rubella, ktirzer zugespitzt,

nicht ausgerandet. — K. grun. — Bib. rot wie bei 0. macrostylis,

gelber Nagel.

8. mittelgrifflig.

B. flach, fast so breit und lang wie bei O. rubella, aber zu-

gespitzt und nicht ausgerandet. K. grun. Bib. dunkelviolett,

schwach blutroter Nagel.

9. mittelgrifflig.

B. flach, schmaler als bei 0. rubella und weniger ausgerandet.

K. grun. Bib. rot wie bei 0. macrostylis, aber schwach blutroter

blutroter Nagel.

10. langgrifflig.

B. flach, so breit und lang wie bei 0. rubella, aber zugespitzt,

kaum ausgerandet. — K. grun. — Bib. mehr violettrot als bei 0.

macrostylis, gelber Nagel.

11. mittelgrifflig.

B. flach, fast so breit wie bei 0. rubella, aber zugespitzt,

nicht ausgerandet. — K. grim. — Bib. leuchtender rot als bei

O. macrostylis, schwach blutroter Nagel.

12. langgrifflig.

B. flach, fast so breit wie bei 0. rubella, aber kurzer. — K.

grim. — Bib. leuchtend rot wie bei 0. longisepala, aber gelber Nagel.
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13. langgrifflig.

B. flach, fast so lang und breit wie bei 0. rubella, etwas aus-

gerandet. — K. grim. — Bib. violett wie bei O. rubella, aber Nagel

mit schwachem blutroten Anflug.

14. mittelgrifflig.

B. flach, fast so breit wie bei 0. rubella, aber zugespitzt. —
K. braunlich grun. — Bib. violettrot, Nagel blutrot.

15. langgrifflig.

B. ahnlich deuen von O. rubella, aber schwach ausgerandet,

K. braunlich. — Bib. ahnlich denen von 0. macros tylis, aber dunkler

und violetter, Nagel rein gelb.

16. langgrifflig.

B. ahnlich denen von 0. rubella, flach aber schwacher ausge-

randet. — K. griin. — Bib. wie bei O. macrostylis, aber schwach

blutroter Nagel.

17. langgrifflig.

B. ahnlich denen von 0. rubella, aber schwach ausgerandet. —
K. griin. — Bib. ahnlich wie bei 0. macrostylis, Nagel ganz gelb.

Von diesen Bastarden ist einstweilen nur dies zusammenzu-

fassen, dafi sie allein die Formen der beiden Eltern zeigten, 9 waren

langgrifflig, 8 mittelgrifflig.

k. Oxalis rubella, kurzgrifflige Form, bestaubt mit 0. longi-

sepala, langgrifflige Form.

Die meisten dieser Bestaubungen schlugen gut an und in den

Fruchten waren 3—4 Samen enthalten.

Bastard 1. kurzgrifflig.

Blattchen etwas rinnig, schmaler als bei 0. rubella, kaum
ausgerandet. — Kelch griin. — Blumenblatter blaulicher rot als

bei 0. longisepala, ahnlich 0. macrostylis, aber blutroter Nagel.

2. langgrifflig.

B. flach, schmaler als bei 0. rubella, zugespitzt, kaum ausge-

randet. — K. griin. — Bib. dunkelviolett, rotlicher als bei 0. ru-

bella, von besonderer Schonheit, Nagel mit rotlichem Anflug.

3. langgrifflig.

B. ziemlich flach, schmaler als bei 0. rubella, zugespitzt, nicht

ausgerandet. — K. griin. — Bib. violettrot, Nagel schwach blutrot.
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4. kurzgrifflig.

B. fast wie bei 0. longisepala, rinnig, scbmal, kaum ausge-

randet. — K. griin. — Bib. dunkler violett als bei 0. rubella,

mehr nacb Rot, von einer Seite zur anderen abschattiert, Nagel gelb.

5. kurzgrifflig.

B. etwas breiter als bei 0. longisepala, weniger rinnig, kaum

ausgerandet. — K. griin. — Bib. violettrot, Nagel gelb.

6. kurzgrifflig.

B. etwas weniger rinnig als bei 0. longisepala, nicht ausge-

randet. — K. in dem mittleren Teil braunrot berandet. — Bib.

leuchtend dunkelviolettrot, Nagel schwacb blutrot.

7. lauggrifflig.

B. flach, fast so breit wie bei O. rubella, zugespitzt, kaum

ausgerandet. — K. griin. — Bib. fast wie bei 0. macrostylis,

etwas violetter rot, Nagel schwach blutrot.

8. langgrifflig.

B. wie bei Bastard 7. — K. unterbrochen braunrot berandet.

— Bib. rot, fast wie bei 0. macrostylis, Nagel gelb.

9. langgrifflig.

B. etwas rinnig, breiter als bei O. longisepala, schwach aus-

gerandet, — K. griin. — Bib. dunkelviolett. Nagel schwach

blutrot.

10. langgrifflig.

B. fast flach, etwas schmaler als bei 0. rubella, zugespitzt,

nicht ausgerandet. — K. griin. — Bib. dunkelviolett, Nagel gelb.

11. langgrifflig.

B. flach, fast so breit, aber kiirzer als bei 0. rubella, zuge-

spitzt, nicht ausgerandet. — K. griin. - - Bib. dunkelviolett nach

rot hin, Nagel gelb.

12. langgrifflig.

Blatter sehr gedrungen stehend, Bliittchen flach, fast so breit

wie bei O. rubella, aber kiirzer , kaum ausgerandet. — K. griin.

— Bib. rot wie bei 0, macrostylis, Nagel gelb.

lid. XXUI. N. F. XVI. 34
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13. kurzgrifflig.

B. etwas rinnig, breiter als bei 0. longisepala, kaum ausge-

randet. — K. griin. — Bib. leuchtender rot als bei 0. macrostylis,

Nagel schwach blutrot.

14. kurzgrifflig.

B. weniger rinnig als bei O. longisepala, etwas mehr ausge-

raudet und breiter. — K. braunlich. — Bib. rot wie bei O. ma-

crostylis, aber in der Mitte etwas violetter, Nagel blutrot.

15. kurzgrifflig.

B. weniger rinnig und breiter als bei 0. longisepala, schwach

ausgerandet. — K. griin. — Bib. etwas violetter rot als bei 0.

macrostylis, Nagel gelb.

16. langgrifflig.

B. weniger rinnig als bei O. longisepala, gar nicht ausgerandet.

— K. griin. — Bib. rot wie bei O. macrostylis, Nagel fast gelb.

17. langgrifflig.

B. fast flach und so breit wie bei 0. rubella, aber kaum aus-

gerandet. — K. unterbrochen braunrot berandet. — Bib. von der

einen, inneren, dunkleren Seite zur anderen, auCeren, helleren ab-

schattiert

!

18. langgrifflig.

B. weniger rinnig als bei 0. longisepala, langer und breiter,

schmal ausgerandet. — K. griin. — Bib. fast so rot wie bei 0.

macrostylis, Nagel gelb.

19. langgrifflig.

B. breiter und flacher als bei 0. longisepala , kaum ausge-

randet. — K. griin. — Bib. heller rot als bei 0. macrostylis,

Nagel gelb.

Auch in dieser Abteilung von Bastarden gehorten alle der

einen oder anderen elterlichen Form an, 12 waren lauggrifflig,

7 kurzgrifflig, keiner mittelgrifflig.

Fassen wir nun beide Reihen von Bastarden zusammen, welche

durch Bestaubung der mittelgriffligen und kurzgriffligen Form von

Oxalis rubella mit dem Pollen der langgriffligen Form von 0. lon-

gisepala erzeugt wurden, so sehen wir wieder Mittelstufen der ver-

schiedensten Art und keine einzige Bildung, welche in ihrer Ganz-
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heit eineni der beiden Eltcrn besonders nahe tritt , was bei den

vorher besprochenen Bastardcn doch mehrfach der Fall war unci

vielleicht damit im Zusammenhange steht, daft die hier gekreuzten

Arten im ganzen sich mehr voneinander unterscheiden , als die

vorbergehenden.

Die Blattcben neigen sich durch breite Form und flache Aus-

breitung mehr nach O. rubella hin, es kommen aber auch einzelne

Bastarde mit rinnigen Bliittehen vor ; auch in der Breite der Bliitt-

chen sind die meisten der Bastarde mehr 0. rubella ahnlich ; die

Ausrandung schwankt hingegen sehr in ihrer Starke.

Die Kelchfarbe ist namentlich derjenigen von 0. rubella gleich,

namlich ganz griin, und nur selten kommt braunrote Berandung vor.

Die Bliitenfarbe zeigt hingegen wieder ein Vorwiegen von O.

longisepala ; das leuchtende Gelbrot dieser Art tritt zwar nie ganz

rein auf, aber macht sich so weit geltend, daC ein Rot entsteht,

welches dcmjenigen von 0. macrostylis, wenn nicht ganz gleich, so

doch sehr ahnlich ist ; hiermit ist aber noch kein Grund gegeben,

um diese beiden Spezies, die sonst so sehr verschieden sind, zu-

sammen zu werfen. Besonders treteu auch leuchtende violette

Farben auf, welche dunkler sind als die von 0. hirta. Meist sind

die Farben auf den Blumenblattern gleichmafiig gemischt, doch

finden sich einige Falle, wo eine Abschattierung von einem Rande

zum andern statt hat. In der Farbung des Nagels der Blumen-

blatter zeigt sich gleicbfalls der Einflufi von 0. longisepala als

uberwiegend, indem nur wenige Falle vorkommen, wo dieser Nagel

rein gelb ist, meistens hat er einen blutroten Fleck in verschieden

starker Ausbildung.

Diesen Bastarden wiiren nun jene gegenuber zu stellen, welche

sich etwa durch Bestaubung von 0. longisepala mit 0. rubella er-

zeugen liefien ; aber alle Bestaubungen zu dieser Erzeugung waren

vergeblich, weder der Pollen der mittelgriffligen noch der kurz-

griffligen Form von 0. rubella hatte irgend einen EinfluC auf die

Bliiten von 0. longisepala, welche, ohne nur einen Anfang zur

Fruchtbildung zu zeigen, ausnahmslos abfielen. Es ist dies ein

bemerkenswerter Fall gegenuber den anderen Oxalisbastadieruugen

innerhalb der Rubellagruppe, dafi der Pollen der einen Art zur

Befruchtung der anderen tauglich ist, aber die weiblichen Organe

dieser von dem Pollen jener nicht beeinflufit werden; doch steht

dieser Fall nicht vereinzelt da, wie z. B. das Verhaltnis von Oxalis

tetraphylla und 0. latifolia, siehe S. 470, zu einander zeigen.

34 *
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7. Bastardierungen zwischen Oxalis macrostylis
und Oxalis canescens.

Oxalis macrostylis und 0. canescens unterscheiden sich nach

der oben gegebenen Tabelle hauptsachlich in folgenden Punkten:

0. macrostylis hat einen griinen, 0. canescens unten einen glanzend

schwarzen Stengel ; die Blattchen von 0. macrostylis sind breiter

als die von 0. canescens; letztere haben aufierdem gegeuuber den

ersteren zwar ein graugrunes Ansehen, dieses Merkmal lafit sich

aber bei der Vergleichung der Bastarde mit ihren Eltern schwer

anwenden, besonders schwer aber ausdrucken. Bei 0. macrostylis

findet leruer im Bliihen eine Unterbrechung statt, bei 0. canescens

nicht, indem in der Achsel jedes der aufeinanderfolgenden Blatter

eine Blute steht. Weiter ist der griine Kelch bei 0. macrostylis

braunrot berandet, bei 0. canescens ist er im ganzen braunlich

grim. Namentlich ist aber die Blutenfarbe verschieden , bei O.

macrostylis ein mehr mattes Karminrot, bei 0. canescens ein ganz

helles Violett — heller als bei 0. rubella — mit Seidenglanz.

Der groBere Umfang der Bliiten bei 0. macrostylis gegeniiber 0.

canescens laBt sich gleichfalls bei uuseren Vergleichungen nicht

gut verwerten.

Zwischen den beideu Arten konnten die beiden Reihen von

Bastarden erzeugt werden, wenn auch die Bestaubungen teilweise

nur schlecht anschlugen.

1. Oxalis macrostylis, langgrifflige Form, bestaubt mit 0. cane-

scens, mittelgrifflige Form.

Die Mehrzahl dieser Bestaubungen, namlich 16, hatten im

Herbst 1885 gar keinen Erfolg, nur nach vieren trat eine Frucht-

bilduug ein. In den einzelnen Fruchten bildeten sich nur 2. 1. 1.

4

Samen aus. Einen besseren Erfolg hatte der Vorversuch im

Herbst 1884 gehabt, so dafi ich doch mit den damals erzeugten

Bastarden zusammen eine Reihe zur Vergleichung hatte.

Bastard 1. langgrifflig.

Stengel unten braunlich, Blattchen schinaler als bei 0. macro-

stylis, in Farbe ahnlich 0. canescens; keine Bliihunterbrechung

;

Kelch mit braunroten Strichen ; Blumenblatter mehr violettrot als

bei O. macrostylis, mit Seidenglanz.

2. mittelgrifflig.

St. unten nur schwach braunlich, B. so breit wie bei 0. ma-
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crostylis, aber an Farbe ahnlich O. canescens. — BU. keine. -

K. mit braunen Strichen. — Bib. heller rot als bei 0. macrostylis,

Seidenglanz.

3. raittelgrifflig.

St. unten schwach braunlich. — B. fast so breit wie bei O.

macrostylis, Farbe ahnlich O. canescens. — BU. in einer Blatt-

achsel. — K. mit braunroten Streifchen. — Bib. rot rait violettem

Auflug, Seidenglanz.

4. langgrifflig.

St. unten braunlich. — B. fast so breit und in Farbe wie

bei O. macrostylis. — BU. keine. — Bib. rot, ganz ahnlich 0.

macrostylis; die Bliiten aber kleiner.

5. langgrifflig.

St. unten braunlich. — B. so breit wie bei 0. macrostylis,

aber in Farbe mehr ahnlich O. canescens. — BU. keine. — K.

sehr schwach braunrot berandet. — Bib. rot, ahnlich 0. macro-

stylis, aber mit violettem Anflug.

6. raittelgrifflig.

St. unten braunlich. — B. so schmal wie bei 0. canescens,

aber in Farbe nicht ganz gleich. — BU. bisweilen in 1 Blatt-

achsel. — K. schwach braunrot berandet. — Bib. rot wie bei O.

macrostylis, etwas mehr ins Violette.

7. langgrifflig.

St. braunlich. — B. fast so breit wie bei 0. macrostylis, audi

in Farbe ahnlich 0. macrostylis. — BU. bisweilen in einer Blatt-

achsel. — K. ganz schwach rotbraun berandet. — Bib. ahnlich

0. macrostylis, aber heller und mehr violett, dazu die Bliiten

etwas kleiner.

8. langgrifflig.

St. weit hinauf braunlich. — B. fast so breit wie bei 0. ma-

crostylis, aber in Farbe mehr ahnlich 0. canescens. - - BU. keine.

— K. wenig braunrot berandet. - Bib. heller rot als bei 0. ma-

crostylis, Seidenglanz.

9. langgrifflig.

St. unten braunlich. — B. etwas schmaler als bei 0. macro-
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st \ lis, in Farbe gleich dieser Art. — BU. keine. — K. ganz griiu.

— Bib. rot, ahnlich 0. macrostylis.

10. langgrifflig.

St. nur ganz unten braunlich. — B. in Form imd Farbe jilin-

lich O. macrostylis. — BU. keine. — K. zum Teil braunrot be-

randet. — Bib. heller rot als bei 0. macrostylis.

11. langgrifflig.

St. nur ganz unten braunlich. — B. ahnlich denen von O.

macrostylis, aber dunkler grun. — BU. in 2 Blattachseln. — K.

mit braunroten Streifchen. — Bib. violetter rot als bei 0. macro-

stylis.

12. langgrifflig.

St. schwach braunlich. — B. ahnlich 0. rubella, fast so stark

ausgerandet. — BU. in 2 Blattachseln. — K. am Raude mit ganz

kurzen braunroten Streifchen. — Bib. wenig heller als bei 0. ma-

crostylis, kaum Seidenglanz.

13. langgrifflig.

St. fast grun. — B. ahnlich 0. macrostylis, kaum ausgerandet.

— BU. in 2 Blattachseln. — K. ganz grun. — Bib. violetter rot

als bei 0. macrostylis, kaum Seidenglanz.

Auch in dieser Abteilung von Bastarden traten nur die beiden

Formen der Eltern auf, 10 waren namlich langgrifflig, 3 mittel-

grifflig, keiner kurzgrifflig. Sie neigten in ihren Eigenschaften

bald mehr zu 0. macrostylis, bald mehr zu 0. canescens, im ganzen

zeigte sich der Einflufi von 0. canescens als mehr hervortretend.

So war namentlich der Stengel niemals rein grun, sondern hatte

immer mehr oder weniger ein braunliches Ansehen, wenigstens am
unteren Teil, wenn er auch nicht das glanzende Schwarz von

O. canescens erreichte; ebenso fand meist keine oder doch nur eine

ganz geringe Bluhunterbrechung statt. Die Blatter neigten in der

Form mehr zu 0. macrostylis, in der Farbe mehr zu 0. canescens.

Der Kelch hatte meist etwas braunliches an sich, war aber

selten braunrot berandet wie bei 0. macrostylis, oder im ganzen

braunlich, wie bei 0. canescens, sondern zeigte auf griinem Grunde

braunliche Striche.

Die Blutenblatter neigten in Farbe mehr zu 0. macrostylis

und hatten in keinem Falle das helle Violett von 0. canescens,
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wahrend wiederum der Seidenglanz von 0. canescens in mehreren

Fallen auftrat und den Bluten dieser Bastarde ein sehr schones

Aussehen gab.

m. Oxalis canescens, mittelgrifflige Form, bestaubt mit 0. ma-
crostylis, langgrifflige Form.

Diese Bestaubungen hatten einen bessern Erfolg als die so-

eben besprochenen, in umgekehrter Weise vorgenommenen , wenn

sie auch immerhin denen mancher anderer Verbindungen nach-

standen. Wenn auch eine Ileihe von Bestaubungen ohne Frucht-

ansatz blieb, so bildeten sich infolge anderer doch Friichte aus,

vvelche 1—5, im Durchschnitt gegen 3 Samen trugen, d. h. im

I>urchschnitt in den erzeugten Friichten, nicht als Erfolg aller

Bestaubungen, wo als Durchschnittszahl der Samen nur 1, 3 her-

auskam. Leider ging ein Teil der Samlinge verloren; doch ge-

niigen die ubrigen einigermafien zu unsern Vergleichungen.

Bastard 1. lauggrifflig.

Stengel nur ganz unten braunlich. — Blattchen fast so breit

wie bei 0. macrostylis, aber in Farbe ahnlich denen von 0. canescens,

dicht gedrangt; Bluhunterbrechung in 2 Blattachseln. Kelch ganz

griin. Blumenblatter : zart rosa, von einer Seite zur andern ab-

schattiert, mit Seidenglanz, sehr schon.

2. mittelgrifflig.

St. nur unten braunlich. — B. fast so breit wie bei O. macro-

stylis, aber in Farbe ahnlich 0. canescens. — BU. in 1—2 Blatt-

achseln. - - K. unterbrochen braunrot berandet. — Bib. heller rot

als bei O. macrostylis mit violettem Anflug, welcher an der einen

Blattseite starker; Seidenglanz.

3. mittelgrifflig.

St. unten schwach braunlich. — B. so breit wie bei 0. macro-

stylis, nicht ganz so freudig griin. — BU. in je 1 Blattachsel.

— K. braunrot berandet. — Bib. hellrosa, an der einen Seite

heller violetter Streifen.

4. mittelgrifflig.

St. ganz unten schwarzlich. — B. so breit wie bei O. macro-

stylis, so graugriin wie bei 0. canescens. — BU. in je 1 Blattachsel.

— K. braunrot gestreift. — Bib. heller rot als bei 0. macrostylis,

kein Seidenglanz, nur so grofi wie bei O. canescens. Die Blatter

dicht gedrangt.
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5. niittelgrifflig.

St. unten braun. — B. so breit wie bei 0. macrostylis, aber

graugrun. — BU. keine. — K. weuig braunrot berandet. — Bib.

violettrosa, an der einen Halfte dunkler als an der anderen.

6. mittelgrifflig.

St. unten schwach braunlich. — B. so breit wie bei 0. macro-

stylis, dunkler griin. — BU. keine. — K. in der Mitte brauurot

berandet. — Bib. mehr violettrot als bei O. macrostylis.

7. mittelgrifflig.

St. unten sehr schwach braunlich. — B. so breit wie bei

0. macrostylis, fast so graugrun wie bei O. canescens. — BU.

in 1—2 Blattachseln. — K. etwas braunrot berandet. — Bib.

violettrosa, heller als bei 0. macrostylis.

8. mittelgrifflig.

St. von unten her ziemlich weit aufwarts braunlich. — B.

etwas schmaler als bei 0. macrostylis, dunkelgriin. — BU. in

3 Blattachseln. — K. mit braunen Streifchen berandet. — Bib.

dunkler violettrot als bei 0. canescens, grofter, schwacher Seiden-

glanz.

Autfallender Weise traten hier meist nur Bastarde der mittel-

griffligen Form auf, namlich 7 und nur 1 langgriffliger, was aber

wohl mit der geringen Anzahl der erzielten Bastarde zusammen-

hangt; die dritte Form fand auch hier sich nie.

In bezug auf ihre sonstigen Erscheinungen blieben diese Ba-

starde in demselben Rahmen wie die vorher besprochenen der

anderen Reihe, so daft man auch in diesen beiden Reihen von

Bastarden nicht unterscheiden kanu, wer Vater und wer Mutter

gewesen sei.

8. Bastardierungen zwischen Oxalis hirta und
Oxalis canescens.

Nach der oben gegebenen Ubersicht unterscheiden sich Oxalis

hirta und 0. canescens hauptsachlich durch folgende Punkte: Bei

O. hirta ist der Stengel braunlich griin , bei 0. canescens unten

schwarz und glanzend. Die Teilblattchen sind bei 0. canescens

kiirzer und dunkler griin, ein Merkmal, welches jedoch schwierig

bei der Unterscheidung der Bastarde anzuwenden ist. Dann findet
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bei O. canescens keine Bluhunterbrechung statt, wie bei O. hirta.

Vornehmlieh sind aber die Blumenblatter bei O. hirta dunkel-

violett und haben einen blutroten Fleck auf dem gelben Nagel,

wiihrend sie bei 0. canescens ganz hellviolett sind und einen

ganz rein gelben Nagel haben. Die kleinere Bliite von 0. canescens

ist auch charakteristisch gegeniiber der groBeren von O. hirta.

n. Oxalis hirta, langgrifflige Form, bestaubt mit O. canescens,

kurzgrifflige Form.

Diese Bestaubungen waren in den nieisteu Fallen erfolgreich

und es bildeten sich in den sehr zahlreich erzeugten Friichten

1—4 Samen, ini Durchschnitt 2 Sanien in jeder Frucht aus, so

dafi eine groCe Menge von diesen Bastarden erzogen werden konnte,

welche sich besonders durch die verschiedene Farbung der Bltiten

auszeichneten.

Bastard 1. langgrifflig.

Stengel braunlich. — Blattchen in Farbe und Form fast gleich

denen von 0. canescens. — Bluhunterbrechung in einer Blatt-

achsel. — Blumenblatter etwas heller violett als bei O. hirta,

schwach blutroter Nagel.

2. mittelgrifflig.

St. dunkelbraun. — B. wenig langer als bei O. canescens

und etwas freudiger grtin. — BU. in 1 Blattachsel. — Bib. wie

bei Bastard 1.

3. mittelgrifflig.

St. kaum braunlich. — B. fast so lang wie bei O. hirta, aber

nicht so hellgrun. — BU. in 1 Blattachsel. — Bib. ahnlich 0.

hirta, dunkelviolett mit blutrotem Nagel.

4. mittelgrifflig.

St. dunkelbraun. — B. in Farbe und Form fast wie bei ().

canescens. — BU. in 2 Blattachseln. - Bib. dunkler violett als

bei 0. hirta, Nagel schwach blutrot.

5. langgrifflig.

St. schwach braunlich. — B. so lang wie bei O. canescens,

nicht so dunkel. — BU. in 2 Blattachseln. — Bib. ahnlich wie

bei O. hirta, aber kleiner.

6. mittelgrifflig.

St. braunlich. — B. fast ganz wie bei O. canescens, nicht
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ganz so dunkel. — BU. in 2 Blattachseln. — Bib. wie bei 0. hirta,

aber kleiner.

7. mittelgrifflig.

St. schwach braunlich. — B. so lang wie bei 0. hirta, so

dunkel wie bei O. canescens. — BU. in 1 Blattachsel. — Bib.

heller violett als bei 0. hirta, Nagel ganz gelb.

8. mittelgrifflig.

St. braunlich. — B. so lang wie bei 0. hirta, so dunkel wie

bei 0. canescens. — BU. in 2—3 Blattachseln. — Bliiten wie

bei 0. hirta.

9. kurzgrifflig.

St. braunlich. — B. so klein und gefarbt wie bei 0. canescens.

— BU. in 4 Blattachseln. — Bib. violettrot, zur einen Halfte

violetter als zur anderen, Nagel ?

Dieser Bastard zeigt also eine der ganz wenigen Ausnahmen

im Auftreten derjenigen Form , welcher keiner der beiden Eltern

angehbrt.

10. langgrifflig.

St. dunkelbraun. — B. so groC und gefarbt wie bei 0. ca-

nescens. — BU. in 1 Blattachsel. — Bib. wie bei 0. hirta, aber

kleiner.

11. langgrifflig.

St. schwach braunlich. — B. fast so lang wie bei O. hirta,

aber nicht so hellgrun. — BU. in 2 Blattachseln. — Bib. leuch-

tend violettrot mit blutrotem Nagel. Kleinblutig.

12. langgrifflig.

St. kaum braunlich. — B. etwas langer als bei 0. canescens,

nicht ganz so dunkelgrun. — BU. in 2 Blattachseln. — Bib.

violett wie bei 0. hirta, aber von einem Rande zum anderen ab-

schattiert. Nagel schwach blutrot. Kleinblutig.

13. mittelgrifflig.

St. dunkelbraun. — B. etwas langer und etwas heller als bei

O. canescens. — BU. in 2 Blattachseln. — Bib. heller violett

als bei 0. hirta, Nagel mit schwach rotlichem Anflug. Kleinblutig.

14. mittelgrifflig.

St. schwach braunlich. — B. fast so lang und ebenso grun
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wie bei (). hirta. — BU. in 2 Blattachseln. — Bib. leuchtcnd

dunkelviolett, schwach rbtlicher Nagel
;
groBblumig.

15. mittelgrifflig.

St. schwarzbraun. — B. langer als bei O. canescens, au Farbc

wie 0. canescens. — BU. in 2—3 Blattachseln. — Bib. heller

violet t als bei 0. hirta, ganz schwach blutroter Nagel; Seiden-

glanz; Bltiten so groB wie bei 0. hirta.

16. langgrifflig.

St. kaum braunlich. — B. so lang wie bei O. hirta, Farbc

zwischen der beider Eltern. — BU. in 2 Blattachseln. — Bltiten

wie bei O. hirta, aber etwas kleiner.

17. mittelgrifflig.

St. dunkelbraun. — B. so lang wie bei O. hirta, so dunkel

wie bei 0. canescens. — BU. keine. — Bib. rein weiC ! mit gelbeni

Nagel.

18. langgrifflig.

St. schwarzbraun. — B. etwas langer und heller als bei O.

canescens. — BU. in 3 Blattachseln. — Pflanze schwach. —
Bib. etwas heller violett als bei O. hirta ; blutroter Nagel, schwacher

Seidenglanz.

19. langgrifflig.

St. schwach braunlich. — B. so lang wie bei O. hirta, aber

etwas dunkler. — BU. mehrmals in 1 Blattachsel. — Bib. etwas

heller violett als bei 0. hirta; blutroter Nagel schwacher als bei

0. hirta. Kleinblutig.

20. langgrifflig.

St. schwach braunlich. — B. fast so lang wie bei 0. hirta,

Farbe im Mittel zwischen beiden Eltern. — BU. in 1 Blattachsel.

— Bib. heller violett als bei O. hirta, Nagel gelb; kleinblutig.

21. mittelgrifflig.

St. dunkelbraun. — B. fast ganz wie bei O. canescens. —
BU. in 2 Blattachseln. — Bib. violett wie bei O. hirta, aber

schwach blutroter Nagel. Kleinblutig.

22. langgrifflig.

St. braunlich. — B. fast so lang wie bei 0. hirta, heller. —
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BU. in 2 Blattachseln. — Bib. wie bei O. hirta, aber Nagel nicht

ganz so blutrot.

23. langgrifflig.

St. dunkelbraun. — B. langer als bei 0. canescens, Farbe wie

bei 0. canescens. — BU. in 5 Blattachseln. — Bib. heller violett

als bei 0. hirta, gelber Nagel, Seidenglanz.

24. langgrifflig.

St. braunlich. — B. wenig langer als bei 0. canescens, Farbe
wie bei O. canescens. — BU. fraglich, da nur schwach bluhend.

— Bib. viel heller violett als bei 0. hirta, blutroter Nagel.

25. mittelgrifflig.

St. unten schwarz, dann braunlich. — B. ahnlich wie bei O.

hirta. — BU. in 2 Blattachseln. — Bib. heller violett als bei

O. hirta mit schwach blutrotem Nagel; groBblumig.

26. langgrifflig.

St. braunlich. — B. ahnlich wie bei 0. hirta, aber weniger

behaart, -- BU. in 3—4 Blattachseln. — Bib. rotlicher violett

als bei 0. hirta, Nagel schwach blutrot.

27. kurzgrifflig.

St. braunlich. — B. so groC wie bei 0. canescens, aber heller.

— BU. fraglich, da nur schwach bluhend. — Bib. leuchtend

violett, mehr zu rot, blutroter Nagel.

Dies also ein zweiter kurzgriffliger Bastard unter dieser von

mittelgriffligen und langgriffligen Eltern abstammenden Abteilung.

Da ein Irrtum in der Bestaubuugsweise ganz ausgeschlossen war

und auch die sonstigen Merkmale der beiden Bastarde anzeigten,

dafi sie von denselben Eltern wie die anderen dieser Abteilung

abstammten, so mussen wir schon diese beiden Falle als Aus-

nahmen von der Regel hinnehmen, dafi die Bastarde immer nur

die Formen der beiden Eltern zeigen. Imraerhin waren hier diese

beiden Formen in iiberwiegender Anzahl vertreten, die langgrifflige

in 13, die mittelgrifflige in 12 Bastarden.

Im ubrigen zeigt sich in dieser Abteilung der Einflufi der

beiden Eltern wieder in sehr verschiedenem MaCe. Die Farbe der

Stengel neigt mehr zu 0. canescens und ist oft sehr dunkelbraun.

Ebenso neigt auch die Form und Farbe der Blattchen mehr zu
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O. canescens und ist dieser manchmal fast ganz gleich. Hingegen

zeigt sich in den nieisten Fallen eine Unterbrechung im Bliihen,

wenn auch nicht in ganz so vielen Blattachseln hintereinander

wie bei 0. hirta. Die Farben der Bliitenblatter sind namentlich

bemerkenswert ; dieselben zeigen zwar nieist melir oder weniger

einen blutroten Xagel, als Zeicben der Abstammung von 0. birta,

der obere Teil ist aber sehr verscbieden gefarbt : auCer dem dunklen

Violett von 0. hirta ein noch duukleres, ebenso ein helleres, aber

nie so hell wie bei O. canescens, hingegen in einem Falle ein voll-

standig reiues WeiB und merkwiirdigerweise ein leuchtendes Rot,

dem von 0. macrostylis ahulich, welche Art auf keinen Fall hier

bei der Erzeugung der Bastarde mitgewirkt hat. Der Seidenglanz

von 0. canescens tritt nur selten oder so wenig hervor, daB er

nicht charakteristisch genannt werden kann. Hingegen ist bei

einer groBen Anzahl dieser Bastarde der Blutenumfang ein bedeu-

tend geringerer als der von (). hirta und nahert sich fast dem
von 0. canescens an Kleinheit.

o. Oxalis canescens, mittelgrifflige Form, bestaubt mit 0. hirta,

langgrifflige Form.

Diese Bestaubungen schlugen zwar oft ziemlich gut an , so

daB sich in den erzeugten Fruchten 1—3, im Durchschnitt 2 Samen
bildeten, aber es lieBen sich aus denselben nicht viele Samlinge

erziehen , was vielleicht daran liegt, daB 0. canescens, welche

hier die Mutter war, einen viel schwachlicheren Habitus hat als

0. hirta.

Bastard 1. mittelgrifflig.

Stengel dunkelbraun. — Blattchen fast so lang wie bei 0.

birta, Farbe wie bei O. canescens. — BU. in 1—2 Blattachseln.

— Blumenblatter heller violett als bei 0. hirta, Nagel gelb.

2. mittelgrifflig.

St. kaum braunlich. — B. so lang wie bei 0. canescens, aber

heller. — BU. in 1 Blattachsel. — Bib. heller violett als bei

0. hirta, Xagel schwach blutrot.

3. mittelgrifflig.

St. schwarzbraun. — B. schmaler als bei 0. hirta. — BU. in

3—4 Blattachseln. — Bib. heller violett als bei 0. hirta, blut-

roter Nagel.
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4. langgrifflig.

St. braunlich. - - B. ahnlich 0. caiiescens. — BU. in 1 Blatt-

achsel. — Bluten klein, Bib. so hellviolett wie bei 0. canescens,

von der Mitte aber nach beiden Randern hin dunkler violett, oder

auch auf dem hellvioletten Grunde, dunkler violette Streifen. Die

gauze Pflanze zwergartig.

Diese geringe Anzahl von Bastarden zeigt nur die beiden

elterlichen Formen, die langgrifflige in 1, die mittelgrifflige in 3

Exemplareu, welche im groBen und ganzen denen der vorigen Reihe

ahnlich sind, abgesehen von der eigentiimlichen Bluteufarbe des

Bastardes 4.

9. Bas tardier ungen zwischen Oxalis canescens
und 0. fulgida.

Mehrere sehr auffallende Merkmale sind es, vergl. S. 492,

welche Oxalis canescens und O. fulgida voneinander unterschei-

den lassen.

Der Wuchs von 0. canescens ist ein aufrechter, der von 0.

fulgida unten ein ganz niederliegender. — Der Stengel ist bei

0. canescens unten glauzend schwarz, bei 0. fulgida iiberall rbt-

lich. Die Blattchen sind bei O. canescens viel kiirzer und dunkler

griin als bei O. fulgida. - Bei 0. canescens ist der Kelch im

ganzen braunlich griin , bei 0. fulgida am Rande und auf dem

Riicken mit braunroten Streifchen versehen. Die kleine Bliite

ist bei O. canescens hellviolett, bei fulgida die groBe leuchtend

rot - - eine ganze Reihe von Merkmalen, die nun in den Bastarden

sich mischen.

p. Oxalis canescens, mittelgrifflige Form, bestaubt mit 0. ful-

gida, langgrifflige Form.

Die uberwiegende Mehrzahl dieser Bestaubungen hatte keineu

Erfolg, doch wurden 6 Fruchte erzielt, welche 5. 4. 2. 3. 2. 4

Sam en euthielten. Die Durchschnittszahl der nach den gesamten

Bestaubungen erzielten Samen war nur 1 fur jede Bestaubung.

Bastard 1. langgrifflig.

Stengel niederliegend , in Farbe zwischen 0. fulgida und O.

canescens, brauner als 0. fulgida, heller als 0. canescens. —
Blattchen so breit und lang wie bei 0. fulgida, aber fast so grau-

grtin wie bei O. canescens. — Kelch braunrot gestrichelt. — Blu-

menblatter dunkler violett als bei 0. hirta.
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2. mittelgrifflig.

St. niederliegend, schwarzbraun. — B. wenig heller als bei

O. canescens. — K. am Rande braunrot gestrichelt. — Bib. rosa

zu violett neigend; kleinbliitig.

3. langgrifflig.

St. aufrecbt, braunlich. — B. wenig langer and heller als bei

(). eauescens. -- K. braunlich grtin. — Bib. rosa zu violett nei-

geud, Seidenglauz; kleinbliitig.

4. langgrifflig.

St. aufrecbt, braunlich. — B. fast gleich O. fulgida. — K.

braun gestrichelt. — Bib. rot, ahnlich 0. fulgida, aber etwas ins

Violette, Seidenglanz; Bliiten kleiuer als bei 0. fulgida.

5. mittelgrifflig.

St. niederliegend, braunlich. — B. fast ganz wie bei 0. ca-

nesceus, wenig heller. — K. griin. — Bib. rot, ahnlich 0. fulgida,

aber ins Violette, Bliiten groCer als bei O. canescens.

6. mittelgrifflig.

St. niederliegend, braunschwarz , zart. — B. schmaler und

zarter als bei 0. canescens, nicht so graugrun. — K. braunlich

berandet. — Bib. rosa, kaum zu Violett neigend, Seidenglanz.

Bliiten in Form von 0. canesceus, aber grosser.

Dieser Bastard zeichnet sich namentlich durch seine von bei-

den Eltern abweichende zarte Belaubung aus.

7. langgrifflig.

St. niederliegend, braunschwarz, kraftig. — B. fast groBer

als bei 0. fulgida , aber Farbe fast gleich 0. canesceus. - - K.

braun rot berandet. — Bib. rot, ahnlich O. fulgida, aber mehr

violett ; Bliiten ebenso groC wie bei 0. fulgida.

8. langgrifflig.

St. niederliegend, schwarzbraun. — B. langer als bei 0. ca-

nesceus, nicht ganz so graugrun. — K. braun gestrichelt. — Bib.

dunkel violettrot, Seidenglauz. Bliiten teils so groC, teils grofier

als bei O. canescens.

9. mittelgrifflig.

St. niederliegend, braunlich. — B. etwas breiter als bei O.
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canescens. — K. brauulich. — Bib. violett wie bei 0. hirta, aber

Nagel gelb.

10. mittelgrifflig.

St. niederliegeud, brauulich. — B. ahnlich 0. canescens, aber

langer. -- K. grim rnit feineD braunen Streifen. — Bib. dunkler

violett als 0. canescens.

11. langgrifflig.

St. niederliegeud, dunkelbraun. -- B. ahnlich O. canescens.

— K. mit feinen braunen Strichen. — Bib. violettrot, von dunkler

rotem, inneren Rande, zu hellerem, aufieren, mehr violetten ab-

schattiert! Bltiten klein.

12. langgrifflig.

St. niederliegend, schwach braunlich. — B. ahnlich 0. canescens,

aber breiter und langer. — K. braunlich. — Bib. violettrot, Sei-

denglanz.

Es sind zwar diese Bastarde nicht sehr zahlreich, doch laCt

sich iinmerhin einiges Allgeineine von ihnen zusammenfassen. Auch

sie zeigen nur die beiden Formen ihrer Eltern, narulich die lang-

grifflige in 7, die mittelgrifflige in 5 Exemplaren ; die kurzgrifflige

fehlt. In einigen Punkten zeigen sie Mittelbildungen zwischeu

ihren Eltern, in anderen nahern sie sich mehr dem einen oder

dem anderen. In der meist dunkelbraunen Farbe des Stengels

zeigt sich der vorwiegende EinfluC von 0. canescens, wahrend

darin, dafi in den meisten Fallen die Stengel an ihrem unteren

Teil niederliegeud sind, die Ahnlichkeit mit O. fulgida hervortritt.

Die Blatter zeigen in Form und Farbe meist Mittelstufen zwischeu

den beiden Eltern. Da diese beiden keine Bluhunterbrechung

haben, so findet sich dieselbe auch bei den Bastarden nicht, was

bei der Beschreibung dieser nicht naher augegeben wurde. Am
Kelch tritt der Einflufi von O. fulgida meist stark durch braun-

rote Strichelung oder Berandung hervor.

Die Farbe der Blumenblatter ist eutweder derjenigen von

0. fulgida ahnlich, hat daun aber innner einen mehr violetten

Anflug, in anderen Fallen ist sie ausgesprochen violett; in noch

anderen rosa, als Kombination des hellen Violett von 0. canescens

und des leuchtenden Rot von 0. fulgida. In den einen Fallen

zeigt sich der Seidenglanz von 0. canescens, in anderen nicht.

Diese Bastarde haben in vielen Fallen einen von den meisten vor-

hor beschiiebenen abweichenden, feineren Habitus.
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• q. Oxalis fulgida, langgriftlige Form, bestaubt mit 0. canescens,

mittelgriftlige Form.

Diese Bestaubungen wurden in groBer Anzahl vorgenommen,

und weil sie immer ohne gewunschtes Resultat blieben, sehr oft

wiederholt, doch vergeblich; es gab zwar einzelne Ansatze zu

Friichten, welche eine Zeitlang anschwollen, dann aber, ehe die

Samen keimfahig waren, gelb wurden und verdarben.

Endlich wurde ein Samling erzielt, welcher aber sehr schwach-

lich war und im Herbst 1888 noch nicht zur Bliite kam ; der

Stengel war uoch ganz unverzweigt, diinn und braunlich griin und

die Teilblattchen waren bedeutend schmaler und kleiner als die

yon O. canescens.

10. Bastardierungen zwischen Oxalis canescens
und O. longisepala.

Diese beiden Arten unterscheiden sich vornehmlich durch

folgende Merkmale voneinander : Bei O. canescens ist der Stengel

aufrecht und unten schwarzbraun, bei O. longisepala unten nieder-

liegend und freudig griin. Die Teilblattchen sind bei 0. canescens

graugriin und schwach rinnig, bei 0. longisepala freudig griin und

stark rinnig; bei 0. canescens keine Bliihunterbrechung , welche

bei 0. longisepala eintritt. Der Kelch ist bei 0. canescens braun-

lich griin, bei 0. longisepala freudig griin, mit unterbrochen braun-

roter Beranduog. Bei O. canescens sind die Bliiten klein, ihre

Blatter hellviolett mit gelbem Nagel, bei O. longisepala die Bliiten

groC, ihre Blatter leuchtend gelbrot mit blutrotem Nagel. Der

Seidenglanz der Bliiten von O. canescens tritt bei 0. longisepala

zwar auch auf, aber nicht so auffallig, er ist zum Vergleich bei

den Bastarden kaum zu benutzen.

r. Oxalis canescens, mittelgriftlige Form, bestaubt mit O.

longisepala, langgrifflige Form.

Eine uberwiegende Anzahl dieser Bestaubungen war von

keinem Erfolg, und nur wenige Fruchte bildeten sich aus, welche

1—5 Samen enthielten. Die Durchschnittszahl der Samen nach

alien Bestaubungen war nur 1.

Bastard 1. mittelgrifflig.

Stengel niederliegend, schwach braunlich. Blattchen fast wie

bei 0. canescens. Bliihunterbrechung in 2 Blattachseln. Kelch
m. xxin. n. f. xvi. 35
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griin. Blurnenblatter etwas violetter rot als bei O. macrostylis,

gelber Nagel; kleinblutig.

2. langgrifflig.

St. aufstrebend, kaum braunlich. — B. wie bei canescens, nicht

ganz so graugrun. — BU. in 2 Blattachseln. — K. griin. —
Bib. etwas violetter rot als bei O. macrostylis, Nagel blutrot

;

kleinblutig.

3. mittelgrifflig.

St. aufstrebend, kaum braunlich. — B. ahnlich O. canescens,

aber nicht ganz so graugrun. — BU. keine! — K. griin. — Bib.

violetter rot als bei O. macrostylis, gelber Nagel.

4. mittelgrifflig.

St. aufstrebend, kaum braunlich. — B. breiter als bei 0.

canescens, dunkelgriin, Blatter gedrungen stehend. — BU. in 3—

4

Blattachseln. — K. griin. — Bib. violettrot, blutroter Nagel.

5. mittelgrifflig.

St. niederliegend, braun. — B. ahnlich denen von 0. longise-

pala in Form, Farbe aber mehr zu 0. canescens neigend. — BU. in

2 Blattachseln. — K. griin. — Bib. dunkel violettrot, blutroter

Nagel, kleinblutig.

6. langgrifflig.

St. aufstrebend, schwach braunlich. — B. ahnlich O. canescens.

— BU. in 2 Blattachseln. — K. griin. — Bib. rot wie bei 0.

macrostylis, Nagel gelb; kleinblutig.

7. mittelgrifflig.

St. aufstrebend, unten dunkelbraun. — B. ahnlich O. canes-

cens, aber kleiner. — BU. in 4 Blattachseln. — K. griin. — Bib.

violettrot, blutroter Nagel ; Bliiten so grofi wie bei O. longisepala.

8. mittelgrifflig.

St. ganz niederliegend. — B. in Form wie bei 0. longisepala,

in Farbe wie bei 0. canescens. — BU. nicht festzustellen, da die

Pflanze einstweilen am Hauptzweige nur 2, an den Seitenzweigen je

nur 1 Bltite hatte. — K. griin. — Bib. violettrot, Nagel blutrot.

9. mittelgrifflig.

St. aufstrebend, braunlich. — B. ahnlich denen von O. canes-
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cens. — BU. in 3 Blattachseln. — K. grun. — Bib. dunkler rot

als bei O. macrostylis, Nagel blutrot; kleiublumig.

10. langgriftlig.

St. aufstrebend, braunlich. — B. ahnlich denen vou 0. canes-

cens. — BU. in 4— 5 Blattachseln. — K. grun. — Bib. dunkler

rot als bei 0. macrostylis, Nagel gelb.

Auch diese Bastarde zeigen nur die Formen der beiden Eltern,

die langgrifflige in 3, die mittelgrifflige in 7 Exemplaren. Die

ganzen Pflanzen haben ein zwergartiges Ansehen , was durch

ihren meist niedrig bleibenden Stengel und durch die dicht ge-

drangt stehenden Blatter hervorgebracht wird. In der Farbe zeigt

der Stengel fast immer den Einflufi von 0. canescens, aber in sehr

verschiedener Weise durch mehr oder weniger braunliche Farbung.

Die Blattchen neigen in Form und Farbe mehr zu denen von 0.

canescens, denen sie manchmal fast ganz gleich sind. Hin-

gegen haben die meisten Bastarde von 0. longisepala das Bluhen

mit Unterbrechungen geerbt. Die Kelchblatter sind dadurch eigen-

tiimlich, daC sie das freudige Grun von O. longisepala haben, aber

ohne die braunrote Berandung, welche auch bei 0. canescens fehlt.

Besonders eigentumlich ist die Farbe der Blumenblatter, wahrend

diese bei 0. canescens hellviolett, bei 0. longisepala leuchtend

gelbrot ist, so haben wir hier bisweilen eine Farbe, welche der von

0. macrostylis sehr ahnlich ist, d. h. ein Karminrot, welches nicht

zum Gelblichen neigt, sondern mehr zum Violetten. Diese Neigung

zum Violetten tritt dann auch in einigen Bastarden noch starker

hervor. Der blutrote Nagelgrund von O. longisepala ist manch-

mal vorhanden, manchmal nicht. Im allgemeinen sind die Bluten

klein und nicht so ansehnlich wie bei den vorher beschriebenen

Bastarden, was mit dem zwergartigen Wuchs der vorliegenden im

Zusammenhange zu stehen scheint.

s. 0. Oxalis longisepala, langgrifflige Form, bestaubt mit 0.

canescens, mittelgrifflige Form.

Alle diese Bestaubungen , welche in grofier Anzahl vorge-

nommen wurclen, was bei der Langgritfligkeit der zu bestaubenden

Form sehr leicht war, blieben ohne jeden Erfolg, so daC also eine

Erzeugung der zweiten Reihe von Bastarden zwischen 0. canescens

und longisepala nicht erreicht wurde.

35*
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Auch gegen die Pollen der anderen Arten zeigte sich 0.

longisepala vollstandig unempfanglich. Mit langgriflligen Formen

anderer Arten, wie denen von 0. macrostylis, hirta und fulgida,

wurde sie naturlich erst gar nicht bestaubt, hingegen mit der

kurzgriftligen und mittelgriffligen Form von O. rubella, was aber

ganz ohne Erfolg blieb.

Nach diesem Verhalten von O. longisepala konnte man auf

den Gedanken kommen, sie selbst fur einen unfruchtbaren Bastard

zu halten, sie zeigt aber doch so viele charakteristische Eigen-

heiten im Wachstum, den Blattern und Bliiten, dafi dies kaum

statthaft ist; auCerdem ware sie als Bastard eine Ausnahme von

den andern Bastarden der Kubellagruppe, welche alle fruchtbar sind.

Wenden wir uns nun nach dieser Auffuhrung der Ergebnisse,

welche die verschiedenen Bestaubungen zwischen Arten der Rubella-

gruppe von Oxalis hatten, zu eineni allgemeinen Uberblick iiber

dieselben

:

Beriicksichtigen wir zuerst den Erfolg, welchen die ver-

schiedenen Bestaubungen innerhalb dieser Gruppen in bezug auf

die Anzahl der durch dieselben erzeugten Samen hatte, so giebt

uns die beifolgende Tabelle einen Uberblick hieruber. Diese Tabelle

ist der bequemen Ubersicht halber so eingerichtet , daC alle Be-

staubungen, welche an einer und derselben Art ausgefiihrt wurden,

zusammenstehen , so daft nicht die beiden Kreuzungen, welche

zwischen 2 Arten vorgenommen wurden, direkt aufeinander folgen

;

man wird aber mit Leichtigkeit die in dieser Richtung zusammen-

gehorigen Kreuzungen auffinden.

Durchschnitt der Samenzahl

Oxalis rubella, mittelgrifflig, nach jeder Bestaubung:

best, mit 0. rubella, kurzgrifflig . . . 1,92

„ „ 0. macrostylis, langgrifflig . 1,9

„ „ 0. hirta, langgrifflig ... 1

„ „ 0. longisepala, langgrifflig . 1,68

0. rubella, kurzgrifflig,

best, mit 0. rubella, mittelgrifflig . . 1,3

„ „ 0. macrostylis, langgrifflig . 2

„ „ 0. hirta, langgrifflig ... 3

„ „ 0. longisepala, langgrifflig. . 2,9
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Oxalis hirta, langgrifflig,
DurohsohniM der Samenzah]

' °° nach jeder Bestaubung

:

best, mit 0. rubella, mittelgrifflig . . 3

„ „ 0. rubella, kurzgrifflig . . . 3,5

„ „ 0. canescens, mittelgrifflig . 0,4

0. canescens, mittelgrifflig,

best, mit 0. macrostylis, langgrifflig . 1,2

„ „ 0. hirta, langgrifflig . . . 1,6

„ „ 0. longisepala, langgrifflig . 0,9

„ „ 0. fulgida, langgrifflig . . . 0,8

0. longisepala, langgrifflig,

best, mit 0. rubella, kurzgrifflig ...
„ „ 0. rubella, mittelgrifflig . .

„ „ 0. canescens, mittelgrifflig .

0. fulgida, langgrifflig,

best, mit 0. rubella, kurzggrifflig . .

„ „ 0. rubella, mittelgrifflig . .

„ „ 0. canescens, mittelgrifflig: fast 0.

Aus dieser Ubersicht ergiebt sich eine ungemeine Verschieden-

heit in bezug auf die Menge der erzeugten Samen im allgemeinen.

Die groBte Anzahl von Samen, namlich 4 nach jeder Bestaubung,

ergab die Bestaubung der langgriffligen Form von 0. macrostylis

mit der mittelgriffligen Form von 0. rubella, wahrend die ge-

ringste Anzahl bei der Bestaubung von 0. macrostylis mit 0.

canescens, namlich nur 0,4, und von 0. canescens mit 0. fulgida,

nur 0,8, sich ergab. Nur in ganz vereinzelten Fallen kam es bei

0. fulgida nach zahlreichen, nicht gezahlten Bestaubungen dahin,

daC sich Fruchte mit schwachlichen Samen bildeten, und endlich

blieben an der langgriffligen Form von 0. longisepala alle sehr

zahlreichen Bestaubungen mit anderen Formen anderer Arten ohne

jeden Erfolg.

Wir sehen ferner, daft die Wechselbestaubungen zwischen

2 Arten durchaus von sehr verschiedenem Erfolge waren; so hatte

die Bestaubung der langgriffligen Form von O. macrostylis mit

der mittelgriffligen und kurzgriffligen Form von 0. rubella einen

Erfolg von durchschnittlich 4 und 3,5 Samen nach jeder Be-

staubung, wahrend die umgekehrte Art der Bestaubung, namlich

der genannten beiden Formen von O. rubella mit der mittelgriff-

ligen Form von 0. macrostylis nur 2 Samen im Durchschnitt er-

gab. Besonders auffallend war es aber, daC die Bestaubung der
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beiden Formen von O. rubella, und auch der mittelgrirlligen von

(). canescens mit der langgriffligen Form von 0. canescens durch

Erfolg gekront war, wahrend 0. longisepala mit jenen Arten be-

staubt nie Frucht ansetzte. Es sind dies weitere derartige Falle,

von denen man schon mehrere kennt, wo man sich auBer Stande

sieht, eine genugende Erkliirung dafiir zu geben, daB die eine Art

mit der anderen bastardiert werden kann, die letztere mit der

ersteren aber nicht.

Besonders hervorzuhebeu ist hier auch die Erscheinung, daB

die Bastardierung zwischen verschiedenen Arten besseren Erfolg

hat als die Bestaubung innerhalb einer und derselben Art. Von

der Bestaubung innerhalb der gleichen Form derselben Art ist

hier natiirlich nicht die Rede, denn diese war in der Rubella-

gruppe von Oxalis ausnahmslos ohne Erfolg; es ist hier nur die

Bestaubung zwischen 2 Formen von Oxalis rubella, der mittel-

griftligen und kurzgriffligen, gemeint, welch e von keineni groBen

Erfolge gekront war, namlich durchschnittlich nur 1,3 und 1,9

Sameu einbrachte, wahrend bei der Bestaubung von 0. macrostylis

mit den genannten 2 Formen von O. rubella deren 4 und 3,5 nach

jeder Bestaubung erzeugt wurden.

Erwahnt sei hier noch, daft ebensowenig wie die Wechsel-

bestaubung der gleichen Formen innerhalb derselben Spezies einen

Erfolg hat, dieses auch der Fall ist, wenn gleiche Formen ver-

schiedener Spezies miteinander bestaubt werden. So bestaubte

ich z. B. die langgriffligen Formen von O. macrostylis, hirta und

fulgida untereinander; die Bliiten fielen aber ebenso bald mit

ihren Stielen ab, als wenn sie mit sich selbst bestaubt waren.

Aus diesem Grunde war es denn auch nicht moglich , einzelne

der zu den Experimenten benutzten Arten untereinander zu bastar-

dieren, weil dieselben nur in den gleichen Formen lebend beschafft

werden konnten.

Was nun das Verhaltnis der Grifiellange zu den StaubgefaBen

in den Bastarden angeht, so laBt sich dies nach folgender Zu-

sammenstellung am besten uberschauen, 1. bedeutet langgriftlig,

m. mittelgrifflig, k. kurzgrifflig.
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Anzahl der Bastarde der

verschiedenen Formen.

0. rubella m. best, mit 0. macrostj^lis 1

0. rubella k. mit macrostylis 1. .

0. macrostylis 1. mit rubella m. .

0. macrostylis 1. mit rubella k. .

0. rubella m. mit hirta 1. .

0. rubella k. mit hirta 1. .

0. hirta 1. mit rubella m. .

0. hirta 1. mit rubella k. .

0. rubella m. mit longisepala 1. .

0. rubella k. mit longisepala 1. .

0. macrostylis 1. mit canescens m.

0. canescens m. mit macrostylis 1.

0. hirta 1. mit canescens m. .

0. canescens m. mit fulgida 1.

0. canescens m. mit longisepala 1.

1.

14

7

18

18

9

15

13
18

9

12

10

1

13

7

3

10 —
— 12

22 —
— 16

5 —
1 ! 17

9 —
— 15

— 7

3 —
7

12

5

7

2!

167 89 69

Es tritt hier ganz auffallend hervor, daft die Bastarde einer

Bestiiubuugsreihe nur die beideu Formen zeigen, welchen die beiden

Eltern angehoren , und daft die dritte unter ihnen fehlt. Nur

3 Ausnahmen finden sich von dieser Regel unter den 325 Bastarden,

indem aus der Bastardierung der kurzgriffligen Form von O.

rubella mit der langgriffligen von 0. hirta einer der Bastarde

mittelgrifflig war, und aus der Bestaubung der langgriffligen Form

von 0. hirta mit der mittelgriffligen von O. canescens neben 13

langgriffligen und 12 mittelgriffligen sich 2 kurzgrifflige Pflanzen

ergaben. Auf der anderen Seite zeigte sich nach der Bestaubung

der mittelgriffligen und kurzgriffligen Form von 0. rubella mit-

einander in den Samlingen auch die dritte Form, die langgrifflige.

Wir konnen dies wohl neben anderen Dingen als einen Beweis da-

fur ansehen , daft die Oxalisarten , welche oben als solche ange-

fuhrt worden und mit denen experimentiert wurde, wirklich ver-

scbiedene Spezies sind. Waren sie nur Varietaten, so wiirde doch

wahrscheinlich in ihren aus der Vereinigung von 2 Formen her-

vorgangenen Nachkommen ebenso die dritte Form aufgetreten sein,

wie nach de : Bestaubung zweier Formen einer und derselben Art,

namlich 0. rubella.

Auffallend ist nach obiger Ubersicht noch dies, daft die lang-

grifflige Form unter den Bastarden so uberwiegend auftritt, nam-

lich in 167 Exemplaren, wahrend die mittelgrifflige sich nur in
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8 (J, die kurzgrifflige in 69 Pflanzen zeigte; tiber die Griinde

mochte ich meine Vermutungen nicht weiter auseinander setzen.

Gehen wir nun zur Besprechung der Unterschiede der Bastarde

voneinander und von ihren Eltern iiber, so muC zuerst dies ge-

sagt werden , dafi manche Verschiedenheiten schwer genau rait

Worten zu beschreiben sind, wenn sie auch leicht beim Vergleich

der beiden betreffenden Pflanzen sich erkennen lassen. Es soil

diese Bemerkung eine Entschuldigung dafiir sein, wenn in der

vorstehenden Beschreibung der Bastarde Ausdriicke fiir die Ver-

gleichung gebraucht sind, welche man an und fiir sich kaum als

Verschiedenheiten im Wesen ansehen kann, wie z. B. kaum ausge-

randet und schwach ausgerandet.

Zwei Dinge fallen bei der Vergleichung sogleich in die Augen:

einmal ist kein Bastard einem seiner Eltern ganz gleich, und

zvveitens sind alle Bastarde, welche in gleicher Weise erzeugt

worden, untereinander mehr oder weniger verschieden. Unter der

grofien Menge der Bastarde gelang es nicht, 2 ganz gleiche auf-

zufinden ; wenn sie in einem oder mehreren Merkmalen miteinander

ubereinstimmten, so war doch ein anderes Merkmal zu finden, wo-

durch sie sich voneinander unterschieden.

Weiter waren auch hier wie in den vorherbesprochenen

Bastardierungsfallen die beiden Reihen der zwischen 2 Arten er-

zeugten Bastarde sich in der Weise gleich, daC sie in einem ganz

gleichen Rahmen untereinander variierten. Es lieC sich nicht

unterscheiden, wer bei dem Entstehen des Bastardes der Vater,

wer die Mutter, die bestaubende oder bestaubte Art gewesen.

Das Wachstum im allgemeinen war bei den meisten Bastarden

ein starkeres und uppigeres als bei den reinen Arten, namentlich

karaen sie meist auch eher zum Bluhen, denn die meisten Bastarde

bluhten schon im zweiten Jahre nach der Aussaat, wahrend die

Samlinge von Oxalis rubella zum groBten Teil nach 2 Jahren noch

nicht bluhreif waren. Auf der anderen Seite zeigten sich unter

den Bastarden aber auch schwachere Formen, von kleinera, ge-

drungenem Wuchs, als ihn die Eltern zeigten, so z. B. die durch

Bestaubung von 0. canescens mit O. longisepala erzeugten.

Die Mischung der elterlichen Charaktere in den Bastarden

war nun eine ganz ungemein mannigfaltige, und man konnte schwer

sagen, ob die einen mehr dem Vater oder mehr der Mutter

ahnelten ; es kame dies ganz auf die Wertschatzung der einzelnen

Charaktere an, denn wenn in einem Charakter der EinfluC der
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einen Art vorwiegend war, so war es in einem anderen wieder

einer der anderen Art. Der Reichtum der Formen war ein unge-

mein groCer und eben dadurch zu erklaren, daK es so viele Merk-

male waren, durch welche die beiden gekreuzten Arten sich von-

einander unterschieden , die sich nun in den Bastarden in der

verschiedensten Weise kombinierten. Es ware ein nutzloses Be-

miihen , eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufzustellen , wie viele

verschiedene Bastarde sich zwischen den gegebenen Arten denken

lieBen, da ja die einzelnen Merkmale sich in gauz ungemein ver-

schiedener Weise mischen lassen, gerade wie die Zahl 4 zusammen-

gesetzt sein kann aus 2 und 2, 3 und 1, 2 x
/ 2 und I-Vjm 2 1

/.! una
"

l s/4 etc. etc.

Gehen wir aber noch etwas naher darauf ein , wo und wie

die Mischung der Charaktere in den vorliegenden Bastarden sich

zeigt.

Der Wuchs der Stengel ist bei den einen Arten ein, wenigstens im

Anfange, niederliegender , bei den anderen ein aufstrebender, bei

noch anderen ein gerade aufrechter, und es gab nun sowohl

die verschiedensten Stufen zwischen beiden Extreraen in den

Bastarden uberhaupt, als auch bei den einen derselben Abteilung die

eine Art der Vererbung, bei den anderen die andere. Ebenso verhielt

es sich mit der Farbe des Stengels, der namentlich bei O. canes-

cens durch ein schwarzliches Aussehen sehr charakterisiert ist,

welches sich nun bei den Bastarden, bei deren Bildung 0. canescens

mitgewirkt hatte, in dem verschiedensten Grade zeigte.

Die Kombinationen der verschiedenen Formen, Behaarungen

und Farbe der Blatter war ganz ungemein groC, und gerade hier

wurde eine scharfe Vergleichung geradezu unmoglich; auch ist

dies vor alien Dingen hervorzuheben, daC an einem und demselben

Bastard die Blatter, gerade so wie bei seinen Eltern, nicht ganz

gleich waren, sondern sich in mancher Beziehung verschieden ver-

hielten. In den Beschreibungen sind naturlich immer nur die

Eigenschaften angegeben, welche sich an der Mehrzahl der Blatter

fanden.

Besonders auffallig zeigt sich die Verschiedenheit der Arten

in der Aufeinanderfolge der Bliiten, die bei den einen ununter-

brochen ist, wahrend bei den anderen auf Blatter, in deren Achsel

eine Bliite stent, immer mehrere blutenlose folgen, was der Kiirze

halber als „Bluhunterbrechung" bezeichnet worden ist. Wenn
nun einer der Eltern solche Bluhunterbrechung zeigte, so pflanzte

sich diese auch immer, oder doch meist, auf den Bastard, bei
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dessen Bildung jene Art mitgewirkt hatte, fort, doch nur in be-

schranktem Mafie.

Weiter zeigte sich in der Farbung des Kelches bei den Bastarden

das verschiedenste Auftreten der elterlichen Charaktere. So trat

in den Fallen, wo O. macrostylis, dessen Kelchblatter braunrot

berandet sind, mitgewirkt hatte, diese Berandung in den Bastarden

in sehr verschiedener Weise hervor, wenn der andere Elter des

Bastardes sie nicht gehabt hatte. Sie zeigte sich entweder gerade so,

wie bei 0. macrostylis, oder nur in schwachen, manchmal auch unter-

brochenen Randstreifen, oder nur an der Basis der Kelchblatter,

in anderen Fallen war das Braunrot in feinen Strichen iiber die

ganz griine KelchauCenseite verteilt, oder hatte sich mit diesem

Grim zu einem gleichmaCigen Braunlichgriin vermischt; endlich

zeigte sich der Kelch auch oft vollstandig griin.

Ganz besondere Farbenspiele traten aber in den Blutenblattern

auf. Hier kam wirklich manchmal ganz rein die Farbe von einem

der beiden Eltern zum Ausdruck, in anderen Fallen zeigte sich

aber eine Vermengung der beiden Farben in sehr verschiedener

Weise: einmal, und zwar meistens, als wirkliche Mischung, eine

Durchdringung der beiden elterlichen Farben, wo bald die eine,

bald die andere mehr die Oberhand hatte, so daft die verschiedensten

Schattierungen vorkamen; ein anderes Mai, und zwar seltener,

kamen 2 Farben nebeneinander auf einer und derselben Blumen-

blattspreite vor; z. B. ein violetter Streifen am Rande eines kar-

minroten Blattes. Die Farbenmischung bewegte sich fast immer

zwischen den beiden Eltern, ging aber auch bisweilen iiber die-

selben durch groitere Dunkelheit oder Helligkeit hinaus. Nur in

ganz seltenen Fallen zeigte sich eine von den elterlichen Farben

oder deren Mischung ganz abweichende; so z. B. in den leuchtend

roten Bastarden , welche von der dunkelviolettblutigen O. hirta

und der hellvioletten 0. canescens entsprangen. Ganz ausnahms-

weise trat das in der Rubellagruppe von Oxalis in keiner Art

vorkommende reine Weifi auf, namlich bei einem Bastard, welcher

aus der gleichen Bestaubung von 0. hirta mit 0. canescens ent-

standen war.

Auch die Kombinationen in der Farbung des Blumenblatt-

nagels waren sehr verschieden, welcher bei den einen Arten bis

auf eine kleine Stelle an der Basis rein gelb ist, bei anderen einen

groCen blutroten Fleck zeigt. In den Bastarden war dieser Nagel

entweder so gefarbt wie bei einem der beiden Eltern, oder es

zeigten sich die verschiedensten Mittelstufen.
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Dann waren auch wieder die beiden Dinge, Farbc der Blumen-

blattspreite und Farbe des Nagels verschieden kombiniert, so daft

manchmal die Bltitenblatter in ihrer Ganzheit einem der beiden

Eltern glichcn, oder nur in einem der beiden Punkte von ihni

abwichen, kurz eine ganz unglaubliche Manuigfaltigkeit, wozu auch

noch der Seidenglanz der Bltiten von 0. canescens sich verschieden

geltend inachte, ebenso die Kleinheit der Bltiten dieser Art,

Noch einmal sei wiederholt, daft zwar einzelne Teile der

Bastarde, wie z. B. die ganzen Bltiten, dem einen oder dem anderen

der beiden Eltern vollstandig gleich erschienen , daft aber dann

jedenfalls die vegetativen Teile hier Abweichungen zeigten, ent-

weder dem anderen Elter glichen, oder eine Zwischenbildung zwischen

beiden Eltern zeigten.

Es konnte bei manchem die Frage auftauchen , ob diese

Bastarde bei ihrer groften Verschiedenheit nicht etwa auch in sich,

d. h. in den einzelnen Individuen eine Verschiedenheit der Organi-

sation, sowohl in raumlicher als in zeitlicher Beziehung zeigen

mochteu, d. h. in einem und demselben Exemplar die zugleich ge-

bildeten Blatter und Bltiten verschieden sein, oder sich eine Ver-

schiedenheit zwischen den Schoftlingen und Bltiten verschiedener

Vegetationsperioden zeigen. Auf den ersten Punkt, die Frage tiber

die raumliche Verschiedenheit, ist zu bemerken, daft diese zwar

bei den Bastarden hier und da vorhanden war, sich aber nur in

denselben Grenzen bewegte wie bei den Eltern , wie z. B. auch

nicht alle Blatter ganz gleich geformt und behaart an einem In-

dividuum sind, oder die Bltiten sich nicht in alien Punkten voll-

standig gleichen.

Die zweite Frage wurde dadurch erledigt, daft an den Bastarden,

welche im Herbst 1887 zuerst in Bltite beobachtet wurden, in

ihrer neuen Vegetationsperiode zur Herbstzeit 1888, wo sie sich

noch dazu durch Zwiebelbrut stark vermehrt hatten, sich in keiner

Weise von dem eine Verschiedenheit an den einzelnen Exemplaren

zeigte, was ich im Herbst 1887 tiber sie aufgeschrieben hatte.

Was endlich die Fruchtbarkeit der vorliegenden Bastarde

angeht, so wurden dartiber keine eingehenden Beobachtungen an-

gestellt, nur soviel ergab sich nach den vorgenommenen Experi-

menten als sicher, daft an alien die weiblichen Organe funktions-

fahig waren, aber auch die mannlichen schienen es ebenfalls zu

sein. Nahere Beobachtungen auf diesem Gebiet, sowie tiber die

Beschaffenheit der durch solche Bestaubungen der Bastarde unter-
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einander, sowie mit ihren Eltern erzeugten Pflanzen sind noch

anzustellen.

Aus dem Umstaude, daB die in der Rubellagruppe von Oxalis

erzeugten Bastarde, wie so eben angefuhrt, aller Wahrscheinlichkeit

nach alle unter sich fruchtbar sind, konnte man versucht sein an-

zunehmen, daB sie in freier Natur leicht Bestand haben wiirden

und so sich dauernde Mittelglieder zwischen den einzelnen Spezies

in freier Natur tinden. Hiergegen ist aber dies einzuwenden, daB

im wilden Zustande der Arten, d. h. in ihrer Kapheimat, wohl

inimer die 3 Formen derselben Art zusammen vorkommen werden,

und nun, wenn auch eine Bestaubung mit anderen benachbarten

Arten durch Insekten ermoglicht und bewirkt wird, doch der

Pollen der eigenen Art den fremden in seiner Wirkung uberfliigeln

wird, wodurch also die Art rein sich fortpflanzen und die Bastar-

dierung nicht eintreten wird.

Anders verhalt sich die Sache bei unseren Kulturen, wo be-

kanntermaBen von der einen Spezies nur die eine Form, von der

anderen die andere gezogen wird — 0. rubella bildet die einzige

Ausnahme — und nun der Bastaidierung durch die Beihilfe der

Insekten Thtir und Thor offen steht, wahrend die fruchtbringenden

Bestaubungen innerhalb derselben Spezies ausgeschlossen sind.

Infolge hiervon konnen nun Bastarde entstehen, welche durch ihre

Fruchtbarkeit untereinander den Eindruck machen, als ob sie

Spezies seien ; und wirklich scheinen Falle vorzuliegen, wenn auch

in anderen Gruppen der Oxalisgattuug, daB man solche Bastarde

fur Spezies angesehen hat und noch ansieht.

Diese Verhaltnisse der Bildung fruchtbarer Bastarde inner-

halb der Rubellagruppe von Oxalis bei unseren Kulturen, welche

Bildung aber schwerlich in der Kapheimat der Arten eintreten

wird, liefern eine Mahnung dazu, daB man sich hiiten sollte, von

den unter Kultur befindlichen Pflanzen Schlusse auf das Verhalten

dieser in ihrem wilden Zustande in ihrer Heimat zu ziehen. Der-

artige Umstande sind in den letzten Zeiten oft sehr wenig beriick-

sichtigt worden und haben wohl zu manchen Gedanken und Spe-

kulationen iiber die Entstehung der Arten Veranlassung gegeben,

welche sich bei Beobachtungen , und oft wiederholten Beobach-

tungen in freier Natur als hinfallig erweisen wiirden.
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Erklarung der Abbildungen.

Fig.
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Fig. 20. Mittelbildung zwischen einern drei- und einera vierziihligen

Blatt von einem Bastard zwischen Oxalis tetrapbylla und 0.

latifolia, natiirliclie Grofse.

Fig. 21. Blumenblatter von Bastarden zwischen Oxalis articulata und
0. lasiopetala; die schattierten Stellen zeigen die violette Farbung
an, die nicbt schattierten die rosenrote.

Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. — 534
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