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Ober eine angebliche D rym aria  Australiens 
nebst Bemerkungen iiber die Staminaldriisen 

und die Petalen der Caryophyllaceen.

Von

Joh. Mattfeld.
Mit 3 Tafeln.

1. Drymaria filiformis Benth.
Die Gattung Drymaria Willd. (Caryophyllaceae-Polycarpeae) 

ist mit etwa 70 Arten in Amerika beheimatet mit zwei besonders 
artenreichen Zentren in Mexiko und Peru. Eine Art, die einer 
Stellaria media habituell sehr ahnliche Drymaria cordata (L.) Willd. 
ist pantropisch; es ist aber noch nioht sicher, ob dieses Areał ur- 
spriinglich ist oder ob es, von Amerika ausgehend, auf sekundarer 
Verschleppung beruht; jedenfalls aber ist auch diese Art im tro- 
pischen Amerika besonders reichlich und weit verbreitet. Bei dieser 
rein amerikanischen Richtung der Gattung ist es sehr merkwiirdig, 
daB Australien eine endemisćhe Art besitzen soli, namlich Dr. fili
formis Benth.s Bei der Bearbeitung einiger Caryophyllaceen von 
Neuguinea hatte ich diese Art in Betracht zu ziehen und es stellte 
sieli bald heraus, daB sie auch nicht ein einziges der charakte- 
ristischen Gattungsmerkmale von Drymaria besitzt, sondern in allen 
Merkmalen eine Stellaria ist!

Die wichtigsten Gattungsmerkmale von Drymaria sind: ein- 
heitlicher, oben in drei Narbenasts geteilter Griffel, dreiklappige 
Kapseln und ferner der Besitz von Nebenblattem, zwei- oder mehr- 
teiligen Petalen und fiinf (oder weniger) episepalen Staubblattern. 
Demgegeniiber gibt schon Bentham (FI. Austral. I. 1863, 162) fur 
seine Drymaria filiform is an, daB sie eine sechsklappige Kapsel und 
einen „auBerordentlich kurzeń Griffel, der in drei kurze Narbenaste 
geteilt ist“ , habe und daB Nebenblatter fehlen. Es sind neuerdings 
einige echte Drymarien aus Peru bekannt geworden, bei denen 
die Nebenblatter abortiert sind; die Blatter eines Paares stoBen 
dann aber mit ihren basalen Randem nur aneinander und sind nicht 
scheidig verbunden (vgl. Mattfeld, Notizblatt Bot. Gart. Mus. XIII. 
1936, 437, 440). Bei Drymaria filiform is aber bilden die Blatter an 
der Basis eine kurze Scheide; sie verhalten sich also wie eine eolite 
Alsinee und kónnen keine Nebenblatter verloren liaben. Ganz ent-
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schieden aber spricht das Verhalten des Fruchtknotens und der 
Kapsel gegen eine Gattungszugehórigkeit zu Drymaria. Von einem 
gemeinsamen Griffel ist garnichts zu bemerken; vielmehr sind die 
drei Griffel bis zum Grunde vollstandig frei., Freilich sind die 
etwas verharteten Basalteile der Griffel, wie das bei manchen Al- 
sineen vorkommt, zu einer kleinen Platte verbunden, an der unten 
die Leitfaden ais die Uberreste der Sćheidewande ansetzen und an 
die seitlich die Kapselzahne grenzen (Taf. VII, Fig. 3), das ist aber 
kein einheitlicher Griffel, wie er bei Drymaria ausgebildet ist (Taf. 
IX. Fig. 27), und zudem bricht diese Platte leicht in drei Teile 
auseinander. Die Kapsel ist lang und sdimal zylindrisch und ein- 
einhalb bis zweimal so lang wie der Kelch; das obere Drittel ist 
in sedhs schmale Zahne gespalten, die sicb leicht bis zum Grunde 
der Kapsel trennen (Taf. VII, Fig. 2, 4—6). Bei Drymaria ist die 
Kapsel gewóhnlich eiformig bis kugelig und teilt sich immer in 
drei breite Klappen., Die zweispaltigen Blumenblatter und das 
Fehlen der alternisepalen Staubblatter hat Dr. filiform is zwar mit 
den echten Drymarien aber auch mit Gattungen der Alsineen, z. B. 
Stellaria-Arten, gemeinsam. Die Fruchtmerkmale schlieBen unsere 
Art aber eindeutig aus Drymaria aus; und in demselben Sinne 
sprićht auch der Bau des Bliitenbodens. Bei Drymaria sind die 
Basalteile der Filamente zu einem Kragen verwachsen, der sich 
eng an den Fruchtknoten anlegt und an dessen AuBenseite die 
Petalen sitzen (Taf. IX, Fig. 27; vgl. auch die Abb. von Drymaria 
ćordata Willd. in Martius, FI. Brasil. XIV. II. tab. 60, Fig. 7; Dr. 
frankenioid.es Kunth, in Humboldt, Bonpland et Kunth, Nova Ge- 
nera VI. tab. 515, fig. 4; Dr. leptoćlados  Hemsley, Biolog. Centr. 
Amer. Bot. I. tab. 3, fig. 4). Bei Drymaria filiform is dagegen ist 
die Aclise trichterformig eingetieft, oder mit anderen Worten, es 
sind die Basalteile der Kelohblatter, Blumenblatter und Staubblatter 
zu einem Trichter verwachsen (Taf. VII, Fig. 1), wie das mehrfach 
bei Alsineen vorkommt und z. B. besonders ausgepragt bei Stel- 
laria sect. Larbreae. Die Organisation der Bliite unserer Art ist 
also ganz verschieden von der der Gattung Drymaria. Die habi- 
tuelle Ahnlichkeit mit den mexikanischen Drymaria effusa A. Gr. 
und Dr. tenella A. Gr., mit denen Bentham seine Dr. filiform is ver- 
gleicht, hat nichts zu sagen, denn einjahrige Caryophyllaceen neh- 
men haufig in allen Gattungen (Gypsophila, Stellaria, Minuartia, 
Arenaria, Sagina etc.) eine ahnliche Wuchsform mit fadlichen diin- 
nen Asten an. Die Merkmalskombination, die Drymaria filiform is 
auszeichnet, ist charakteristisch fiir die Gattung Stellaria und jene 
Art ist auch in allen Dingen eine echte Stellaria:

Stellaria filiformis (Benth.) Mattf. comb. nov. — Drymaria fili
formis Benth., FI. Austral. I. (1863) 162; F. v. Mueller, Syst. 
Census Austr. PI. (1882), 27; Second Census (1889), 46; Ch. 
Moore, Fi. New South Wales (1893), 517; J. M. Black, FI. South 
Austr. (1924), 233; A. J. Ewart, FI. Victoria (1930), 496; Garde- 
ner, Enum. Austr. occid. (1930), 43; Pax in Engler- Prantl, Die
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Natiirl. Pflanzenfam. III. 1. b. (1889), 86; 2. Aufl. 16c (1934) 
307. — Durch das s u d l i c h e  A u s t r a l i e n  von Westaustralien 
bis Victoria und Neu-Sud-Wales verbreitet, aber offenbar nirgends 
haufig.

Die Zahl der Staubblatter wechselt von 5 episepal bis 3 vor 
den drei inneren Kelchblattern; zuweilen ist aber noch ein sechstes 
epipetales Staubblatt vorhanden. Bemerkenswert sind ferner die 
verhaltnismaBig groBen Staminaldrusen, die rechts und links in 
petaloide, weifie Zipfel ausgewachsen sind, so daB die Staubblatter 
den tief geteilten Blumenblattern sehr ahnlich werden. — Pflanzen- 
geographisch war eine endemische australische Art der sonst rein 
amerikanischen Gattung Drytnaria etwas unbehaglich. In das Areał 
von Stellaria paBt die Art aber sehr gut; denn diese Gattung ist 
fast uber die ganze Erde verbreitet und hat aucli eine Anzahl en- 
demischer Arten in Australien und Neuseeland. Schwieriger ist es, 
die nahere Verwandtschaft der Stellaria filiform is innerhalb dieser 
Gattung zu bestimmen, da Stellaria systematisch nur wenig durch- 
gearbeitet ist. Die australisch - neuseelandischen Arten gehoren 
ziemlich verschiedenen Typen an und scheinen untereinander nicbt 
besonders nahe verwandt zu sein. Immerhin hat die ebenfalls ein- 
jahrige Stellaria multiflora Hook. einiges mit unserer Art gemein- 
sam (Diagramm, nur die episepalen Staubblatter entwickelt, schmale 
Blatter). Habituell ahnliche Stellarien gibt es in Asien und Ame- 
rika. Oberraschend ahnlich ist auf den ersten Blick besonders 
Stellaria alsinoides Boiss. et Buhse aus Persien (z. B. Bornmiiller 
nr. 3321), dereń diinne Astę sich ahnlich verzweigen und die auch 
im Bau des Bliitenbodens und im Abort der alternisepalen Stamina 
(Taf. VII, Fig. 9) mit Stellaria filiform is ubereinstimmt. Ihr Bliiten- 
bau ist aber tetramer mit 2 Griffeln und daher wurde fiir sie eine 
besondere Sektion Pseudalsine Boiss. aufgestellt. Unsere Art ge- 
hórt in die Sect. Eustellaria Fenzl subsect. Larbreae (St. Hilaire) 
Fenzl. Mit der in Asien und Nordamerika verbreiteten St. umbellata 
Turczan. hat sie z. B. die sehr langen Kapseln gemeinsam; doch 
hat jene 10 Staubblatter und keine Blumenblatter. Ziemlich ahn
lich ist auch die nordamerikanische Stellaria nitens NutŁ, die auch 
im Diagramm ganz mit St. filiform is ubereinstimmt (Sep. 5, Pet. 
5, Stam. meist nur die 3 vor den inneren Sep., Carp. 3), die aber 
kiirzere Kapseln und kleinere, dorsale Staminaldrusen (Taf. VII, Fig. 
10— 11) hat. In der Gattung Stellaria sind in ilirem groBen Areał 
groBe morphologisch-systematische Differenzierungen erfolgt, er- 
heblich starkere ais etwa innerhalb von Cerastium;  Stellaria muB 
also wohl eine ziemlich alte Gattung sein und es ist daher nicht 
verwunderlich, daB man in ihr fur Stellaria filiform is wohl erlheb- 
liche Ahnlichkeiten aber keinen direkten AnschluB auffinden kann.

II. Die Natur der Petalen.
Besonders bemerkenswert sind fur Stellaria filiform is die 

eigentiimlich petaloiden Staminaldrusen. Alle Alsinoideen haben
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am Grunde der episepalen Stamina ein Driisengewebe, das gewóhn- 
lich auf dem Riicken der Filamentbasis eine Nektargrube ausbildet. 
Die ausgebuckelten Kelchblattbasen bilden dann die Sammelgrube 
fiir den ausgeschiedenen HonigL Diese Driisen konnen in mannig- 
faltiger Weise umgestaltet sein (vgl. Mattfeld, in Englers Botan. 
Jahrb. Bd. 57, 1922, S. 45 — 47); sie konnen sieli z. B. teilen, so 
daB rechts und links des Staubblattes je eine Driise steht; daher 
sprach Gliick sie ais Nebenblatter der Staubblatter an; oder sie 
konnen auf der Riickseite der Filamente zu zietnlich langen, fast 
blumenblattahnlichen Blattchen auswachsen,. Aber so lang zwei- 
zipfelige Formen wie hier bei Stellaria filiform is liabe ich bei den 
Alsinoideae bisher notih nicht gesehen. Denkt man sich das Fila- 
ment fort, so kann man eine solche Driise von einem Blumenblatt 
derselben Art nicht mehr unterscheiden. Nun besitzen bei den Al- 
sinoideen ausschlieBlich die episepalen Stamina solche Driisen und 
nicmals die alternisepalen. Andererseits stehen die Petalen natiir- 
lich immer nur im alternisepalen Sektor. Das fiihrt von selbst zu 
der Frage: Ist vielleicht das episepale Stamen mit seiner Driise 
homolog dem alternisepalen Stamen und dem entsprechenden Peta- 
lum; sind Petalum und Driise in den beiden Sektoren homologe 
Organe? Es spricht sehr vieles dafiir, daB diese Frage zu be- 
jalien ist.

Es ist seit; langem bekannt, daB die Blumenblatter mit den vor 
ihnen stehenden Staubblattern bei den Caryophyllaceen sehr eng 
verbunden sind; man spricht von gepaarten Organen;. Haufig sind 
sie sogar hoch ihinauf miteinander verwachsen, in der Weise, daB 
der untere Teil des Filaments mit dem Nagel des Petalums eine 
Einheit bildet (z,. B. Cucubalus baccifer, Silene aprica, Minuartia 
geniculata Taf. VIII, Fig. 23, Silene schafta Taf. IX, Fig. 31 usw.). 
Und diese enge Verbindung bleibt auch bei den beiden von der 
einfachen hypogynen Gestaltung ausgehenden gegensatzlicben Um- 
gestaltungen des Bliitenbodens erhalten; also sowohl, wenn sich 
Sepalen, Petalen und Stamina zentrifugal zu einer Scheibe (Minu- 
arlia geniculata Taf. VIII, Fig. 23) oder zu einem Trichter (Stellaria) 
verbinden, wie auch, wenn bei den Silenoideae Pętała und Stamina 
zentripetal in gemeinsamer Ró,hre dem oft sehr verlangerten Stiel 
des Fruchtknotens anwachsen (Taf. IX, Fig. 3 1 — 33). — Strobl 
(in Botan. Archiv IX. 1925 p. 224 Fig. 37) bildet einen Querschnitt 
durch eine jungę Bliite von Melandryum rubrum ab, wo das epi
sepale Stamen in demselben Zyklus steht und ebensoviel Raum 
einnimmt wie das neben i hm stehende Petalum mit seinem Stamen 
zusammen.

Weiter ist eine weitgehende Ubereinstimmung in der Form- 
gestaltung der Petalen und Staminaldriisen zu beobachten. Die 
beiden Gegensatze bei den Petalen, die ungeteilte und die mehr 
oder weniger tief zweispaltige Lamina, finden sieli auch bei den 
Staminaldriisen wieder. Weitaus am haufigsten sind diese Driisen 
zusammengedriicikt halbkugelig mit einer kleinen Nektargrube auf
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dem Riicken (z. B. Stellaria alsinoides Taf. VII, Fig. 9 ; die meisten 
Arten der Alsinoideen); sehr haufig ist audi die Driisengrube zu 
einer schwalbennestahnlichen Form vergrbfierf, indem der vordere 
Rand starker emporgewachsen ist (z. B. Minuartia leucocephala 
Taf. VIII, Fig. 17, 18). Man kann hierbei den unteren, schmaleren 
Teil der Driise durchaus mit dem Nagel der Pethlen vergleichen. 
Nun kann entweder die Driise auf dem Riicken des Staubblattes ais 
Ganzes emporwachsen oder die Mittre des Randes bleibt gehemmt 
und nur die beiden den epipetalen Staubblattern benacjibarten 
Ecken wachsen aus. Letzterer Vorgang ist am haufigsten; er fiihrt 
zu einer Teilung der Driisen. Starker emporgewachsene Ecken 
zeigen z. B. schon Stellaria nitens (Taf. VII, Fig. 10, 11), Stellaria 
multiflora (Taf. VII, Fig. 12—15), dereń extremere Ausgestaltung zu 
den Driisen von Stellaria filiform is (Taf. VII, Fig. 1,7) fiiliren wiirde, 
und Minuartia hamata (Taf. VIII, Fig. 16). Bei diesen Formen bleibt 
die Nektargrube noch ais Einheit erhalteiy. Wenn aber die Mitte 
des Randes ganz zuriidkbleibt, dann kommt es zu einer Teilung der 
Driise wie bei Minuartia intermedia (Taf. VIII, Fig. 19), bei der auch 
die Nektargrube schon geteilt ist, aber die beiden Halften sind 
noch offen,. Wenn sich diese Offnungen schlieOen und die beiden 
Teile gesondert emporwachsen, so ist die Teilung vollstandig. Es 
steht dann rechts und links vom Filament je ein zylindrischer oder 
pokalfórmiger Driisenhócker mit apikaler Nektargrube z. B. bei 
Minuartia bosniaca (Taf. VIII, Fig. 20), M. hispanica (Taf. VIII, Fig. 
21) oder M. sclerantha (Tafel VIII, Fig. 22). Man erkennt aber 
immer deutlich die Zugehorigkeit der beiden Hocker ais Einheit 
zu einem episepalen Stamen, da beide Hocker zu einer gemein- 
samen Basis verbunden bleiben. Diese geteilten Driisen wiirden 
dem zweispaltigen Petalum entsprechen. DaB die Entwicklung 
der Driisen phylogenetisch von der einfaćhen zur geteilten Driise 
gegangen ist, sieht man daraus, daB geteilte Driisen bei Minuartia 
und Arenaria mehrfach unabhangig voneinander bei einzelneu Arten 
in Verwandtschaftskreisen mit sonst einheitlichen Driisen auftreten. 
So ist Minuartia bosniaca sehr nahe mit M. setacea, die wie ihre 
iibrigen Verwandten einfadie Driisen besitzt, verwandt und habi- 
tuell kaum von ihr zu unterscheiden; man muB sich erst die Driisen 
ansehen. AuBerdem sind die Extreme ihrer Driisenformen durch 
Zwischenformen verbunden (vgl. B o r n mi i l l e r ,  in Englers Botan. 
Jahrb. LIX, 1925, S. 416).

Die zweite Richtlmg in der Entwicklung der Driisen, die einer 
einheitlichen dorsalen oder basalen Verlangerung ist erheblich 
seltener. Bei Minuartia (G reniera) Douglasii (Taf. VIII, Fig. 24—26) 
ist der basale, nagelartige Teil der Driise auf dem Riicken des 
Staubblattes erheblich verlangert und hat die Nektargrube mit 
emporgenommen; auch das Filament selbst ist dabei mehr (Fig. 26) 
oder weniger (Fig. 24) mit emporgehoben. Der aufiere Rand der 
Nektargrube ist petaloid verlangert (Fig. 25 im Langssdinitt, 
50: 1). Man kann durdiaus den Stiel dieser Driise mit' dem Nagel
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und den petaloiden Saum der Grube mit' der Lamina oder Platte 
der Petalen vergleichen. — Bei der auf Hawaii endemischen Gat- 
tung Schiedea  ist die Driise auf dem Riicken des Stamens zu einer 
langen hautigen hohlen Robre ausgewachsen, die an ihrer Spifze 
vorn seichter und hinthn tiefer gescblitzt ist, so daB sie zweispitzig 
wird (Taf. IX, Fig. 28 zwei episepale Stamina mit Driisen und 
dazwischen ein alternisepales, von innen; Fig,. 29 von der Seite). 
Dieses Gebilde unterscheidet sieli von einem Petalum nur dadurch, 
daB es nicht flach sondern rohrig auswachst. Vergleicht man 
Seitenansicliten der Staubblatter und ihrer Driisen von Minuartia 
D ouglasa  und Schiedea spergulina (Fig. 25 und 29) mit dem Pe
talum und dem ihm „angewaehsenen" Stani en von Silene schafta 
(Taf. IX, Fig. 31), so wird die groBe morphologische Uberein- 
stimmung dieser Gebilde, die je ais Einheiten erscheinen, deutlich; 
das Gleiche zeigt aber auch die Vorderansicht; etwa der Driise von 
Minuartia Douglasii (Fig. 24; die hinter den nicht mit Driisen ver- 
sehenen alternisepalen Stamina stehenden Petalen sind in der 
Zeichnung fortgelassen) yerglichen mit dem Petalum T  Stamen 
von Minuartia geniculata (Fig. 23). Es wird schon hierdurch in 
hochstem Grade wahirscheinlich, daB episepales Stamen +  Driise 
und alternisepales Stamen +  Petalum homologe Einheiten sind..

Bei der verhaltnismaBig groBen Einheitlichkeit der Caryo- 
phyllaceen miiBte das dann aber nicht nur fur die AIsinoideen son
dern auyh fur die anderen Gruppen der Familie zutreffen,. Die 
Paronychioideae brauchen dabei nicht besonders beriicksichtigt 
werden, da sie sich im Bliitenbau von den AIsinoideen nicht vve- 
sentlich unterscheiden, sondern nur weiter reduziert und speziali- 
siert sind! Ein groBer Teil der Silenoideen hat aber bliitenbio- 
logisch einen anderen Typ ausgebildet. Es gibt auch hi er Arten, 
bei denen die Zugehórigkeit der Driise zu den episepalen iStamina 
deutlich ist. Bei den meisten Sippen mit langerem geschlossenem 
Kelch aber wird der Honig nicht wie bei den AIsinoideen nach 
auBen sondern nach innen in den Raum zwischen Staubblatfbasis 
und Fruchtknoten abgeschieden. Das Driisengewebe bekleidet dann 
ais dicke Schwielen den Blutenboden unter den Staubblattern 
(Taf. IX, Fig. 31 Silene schafta, ein episepales Stamen links und 
eine Petalum-Stamen-Einheit rechts, beide mit Driisenschwielen an 
der Basis; Fig. 33 Dianthus callizonus, Driisengewebe schraffiert; 
vgl. auch O. K i r c h n e r ,  Flora von Stuttgart 1888 S. 244; Blumen 
und Insekten 1911 S. 356). Das Driisengewebe ais solches ist 
also unabhangig von jenen Organen auf dem Riicken der Fila- 
mente; und trotzdem sind diese Organe bei Dianthus doch vor- 
handen und treten auf dem Riicken an der Basis der episepalen 
Stamina ais hautige spornartige Lappen in Erscheinung (Taf. IX, 
Fig. 32 von auBen gesehen; Fig. 33 im Langsschnitt, rechts ein 
episepales Stamen mit dem Sporn bei s, links ein Petalum mit 
Stamen; beides Dianthus callizonus; vgl. auch die Abb. von Dian
thus sinensis in Baillon, Histj. PI. IX, 1888, S. 86, Fig. 120; und
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von Dianthus Caryophyllus in Velenovsky, Vergl. Morph. III, 
1910, S. 938, Fig. 571, 4). Es kann kein Zweifel sein, dali das 
dieselben Organe sind, die bei den Alsinoideen und bei manchen 
Silcnoideen zu nektarausscheidenden Driisen umgewandelt sind. 
Es konnen also diese Organe auch dann vorhanden sein, wenn 
sie funktionslos sind oder wenigst,ens nic,lit die Funktion des 
Nektarausscheidens haben. Sie sind eben ein Teil des Staubblattes, 
der bei den episepalen Stamina bald ais unscheinbarer Sporn, bald 
ais kleiner Drusen.hocker und bald ais petaloider Lappen und bei 
den alternisepalen Stamina ais Petalum auswachsen kann.

Ubrigens ist auc.h bei den Alsinoideen das Driisengewebe 
nic,lit an die Staminalbasen gebunden sondern bekleidet meist auch 
ais Diskusgewebe den Bliitenboden. Besonders gut ist das bei den 
Arten zu sehen, bei denen der Torus sich trichterformig eintieft, 
wie bei Stellciria filiform is (Taf. VII, Fig. 1, wo die in die Ein- 
tiefung herablaufenden Driisenschwielen gut erkennbar sind) und 
z. B. Scleranthus (Kircbner a. a. O.). Von hier aus de hut sieli dann 
das Driisengewebe auf die dorsale Filamentbasis aus. Dieser Zu- 
sammenhang wie auch die Umstande, dab zweitens nur die epi- 
sepalen Staminą mit. Driisen versehen sind, und dab drittens die 
nebenblattahnlichen geteilten Driisen, die mit den zehn Stamina 
abzuwechseln scheinen, sicher abgeleitete Bildungen sind, ver- 
anlabten mich friiher (in Englers Botan. Jahrb. LVII, 1922, S. 
46—47) im AnsdiluB an E i c h l e r  (Bliitendiagramme II. 1878, 
S. XX, 74, 113) anzunehmen, daB diese Driisen Diskusgebilde und 
Anhangsel der Staubblatter sind. Es ist aber nach dem Gesagten 
klar, daB das den Torus und die innere Basis der Stamina be- 
kleidende Diskusgewebe auch auf Orgąnteile der episepalen Sta
mina iibergehen kann, daB diese Orgąnteile aber nicht, erst durch 
die Driisenfunktion in Ersdheinung gerufen werden, sondern daB 
sie nur ais Driisen benutzt werden. An den alternisepalen Stamina 
sind deshalb keine Driisen ausgebildet, weil an ihnen dieselben 
Orgąnteile eine andere Funktion namlich die ais Schauapparate, 
ais Pętała bekommen haben. Gl i i c k  sprach diese ais Driisen 
fungierenden Orgąnteile der episepalen Stamina ais Stipeln an 
(Blatt- und bliitenmorph. Studien 1919, S. 658—59), wobei er 
allerdings nur die geteilten Driisen einer Minuartia peploides  be- 
riicksichtigt,e. Es gibt aber auch Stipeln in der vegetativen Region, 
die auf dem Riicken des Blattstiełes zusammenwachsen (manche 
Malvaceen, Euphorbiaceen). Es ist ziemlich gleichgiiltig, ob man 
die Driisen direkt ais Stipeln ansprechen will oder nicht, jede,nr 
falls sind sie basale Orgąnteile der Staubblatter, die sich ahnlich 
wie Stipeln verhalten.' Die sekundare Teilung der Driisen d,iirfte 
durch die urspriinglich zweiseitige Anlage erleichtert sein.. Die 
fast einąuirlige Zusammendrangung der zehn Stamina hat es sicher- 
lidh begiinstigt, daB die Stipeln nach auBen gedrangt wurden und 
auf dem Riicken der Stamina zu einem Gebilde verschmolzien. 
Unter diesen Gesichtspunkten sind die Leisten, die bei vielen Sile-
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noideen auf der Mitte des Nagels vorspringen und dem Nagel 
einen vierfliigeligen Querschnitt verleihen (Taf. IX, Fig. 32, 33) 
und die oben an der Grenze der Platte haufig in Zahne oder 
Lappen ausgehen und die sogenannte Parakorolle (Fig. 31) bilden, 
leicht verstandlich; denn an der Verwachsungsstelle konnten die 
Rander der Stipeln leicht zu Leisten vorspringen. Umgekehrt 
stiitzen nun also auch diese Leisten, die 'bislier nur sćhwer ven- 
standlich waren, die hier vorgebrachte Ansicbt von der Natur der 
Petalen der Caryophyllaceen.

Wie die Driisen die Nebenblatter der episepalen Stamina 
sind, so sind also die Petalen die Nebenblatter der Stamina ihres 
Sektors! Beidc Sektoren verlialten sieli bei Reduktionen von Glie- 
dern audit gleichsinnig, nur dab solche Reduktionen im alterni- 
sepalen Sektor weitaus haufiger sind; dieser Sektor ist, wie viel- 
fach gesagt wird, geschwacht. Beide Komponenten einer jeden 
Einheit kónnen unabhangig voneinander abortieren, so dab der 
zweite Komponent erhalten bleibt. Das ist niahts besonderes. denn 
es gibt ja auch Knospensuhuppen ohne Spreite und Laubblatter 
ohne Nebenblatter in der vegetativen Region. So kónnen, obwohl 
die alternisepalen .Stamina erhalten bleiben, die Petalen so klein 
werden, daB man sie manćllimal nicht fiir Petalen gehalten bat, wie 
bei Minuartia humata (Queria hispanica; Taf. VIII, Fig. 16), und 
schlieBlich und zwar sehr haufig bei Alsinoideen auch ganz ver- 
schwinden; ebenso kónnen auch die alternisepalen Stamina abor
tieren, wahrend die Petalen erhalten bleiben {Stellaria filiform is, 
Taf. VII, Fig. 1 und viele andere); ebenso kónnen sie auch alle beide 
verschwinden (z. B Stigina). Der e p i s ę  p a l e  Sektor verhalt sieli 
ebenso; das ist wichtig, da sich auch darin wieder die Gleich- 
artigkeit der beiden Sektoren zeigt. Die dorsalen Driisen der epi
sepalen Stamina sind bei vielen Silenoideen zuruckgebildel oder 
ganz versdhwunden. Vollstandig fehlen die episepalen Stamina nur 
in der Gattung Colobanthus (Taf. IX, Fig. 30), in der die fiinf 
alternisepalen Stamina mit fiinf episepalen Driisenlappen abwech- 
seln. Sonst aber abortieren haufig 2—3 der Kelchstaubblatter, 
namentlich die vor Sepalum 1 und 2; aber auch dann bleiben ihre 
Driisen erhalten (z. B. Scleranthus), wenn auch geteilte Driisen 
dabei oft einheitlich werden, z. B. Minuartia hispanica (Taf. VIII, 
Fig. 21).

Ein Unterschied im Verhalten der Petalen und der Staminal- 
drusen besteht insofern, ais die Form der Petalen innerhalb der 
Gattungen mehr oder weniger konstant ist, wahrend die Form der 
Driisen innerhalb der Gattungen wechselt. So liaben Cerastium und 
Stellaria stets geteilte, Minuartia und Arenaria stets ungeteilte oder 
nur leioht ąusgerandete Petalen. In jeder Gattung gibt es aber 
Arten mit ungeteilten und solcilie mit zweihóckerigen Driisen. Da
bei ist jede dieser Gattungen duroli eine ganze Anzahl von Merk- 
malen charakterisiert und ist nicht etwa nur auf Grund dieses 
Petal-Merkmals konstituiert. Nur bei einigen Arten der Hochanden
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und Hochasiens ist vielleicht die Form der Petalen ejitscheidemd 
fur die Zuweisung zu Arenaria oder Stellaria. Aber diese Gruppen 
haben dann zu anderen Sektionen weder der einen noch der anderen 
Gattung nahere Beziehungen. Es ist also offenbar so, daB die 
Form der Petąlen im Gang der phylogenetischen EntwicJdung 
friiher konstant geworden ist ais die der Staminaldriisen. DaB aber 
auch diese truli spezialisiert sein kónnen, zeigt die, offenbar altei 
Gattung Schiedea (Taf. IX, Fig. 28—29).

Mąn konnte versucht sein, einen wesentlichen Unterscbied 
darin zu sehen, daB die Petalen stets von Nerven durchzogen sind, 
wahrend den Driisen (a,uch bei 'Schiedea) erke,nnbare GefaB- 
biindel fehlen (ob wirklich und immer, ist bisher nicht unter- 
sucht). Aber die Nerven der Petalen sind sehr schwach und es 
fehlen ihnen nach v. G u m p e n b e r g  (Botan. Archiv VII. 1924, 
S. 450) gera,de bei den Caryophyllaoeen besonders haufig die 
Tracheiden. — Ubrigens enthalten die Petalen der Caryophylla
oeen haufig Sekrete, die beim Aufkochen von Herbąrmaterial ais 
dicke prali gefiillte, heli gelbbraune Blasen in Erscheinung treten. 
Nadh L u i s e  M u l l e r  (Nova Acta Leop.-Carol. Deutsch. Akad. 
Naturf. LIX. 1893, S. 96) enthalten die Petalen von Dianthus 
atherische Ole.

Auch die ontogenetische Entwicklung der Bliiten, die von 
P a y e r  (Organogenie de la fleur 1857, S. 336—348, Taf. LXX— 
LXXIII) und K r a f t  (in Flora 109, 1917, S. 283—356) sehr gut 
untersucht ist, stimmt mit der Auffassung, daB Petalum und Stamen 
nur Teile eines Blattes sind, sehr gut uberein. Zwar entstehen die 
Phyllome in der Reihenfolge Sepaleii-Petalen-episepale Stamina- 
alternisepale Stamina-Karpelle, aber die epipetalen Stamina werden 
tiefer angelegt ais die episepalen Stamina (also unter diesen) 
und zwar direkt iiber den Petalen und in Verbindung mit diesen 
und sie entwickeln sich dann so rasch und in der Weise weiter, 
„daB das Petalum nur ein auf dem Riicken des Stamens ent- 
standener Hócker zu sein scheint“ ( P a y e r ,  bestatigt von Kr a f t ) .  
Die tiefe Stellung der epipetalen Stamina und i.hr enger Zu- 
sammenhang mit den Petalen sind das Entscheidende. DaB das 
Petalum ais Unterblatt oder Stipulargebilde sich friiher entwickelt 
ais sein Stamen ais Oberblatt und daB sich inzwischen die Kelch- 
staubblatter anlegen und diesen. Vorsprung in der Entwicklung 
nicht wieder veriieren, sondern friiher stauben ais die alterni- 
sepalen Stamina, ist auch im Vergleich mit den Blattern der 
vegetativen Region nicht absonderlich; denn auch bei den Laub- 
blattern entstehen die Nebenblatter zuweilen — wenn sie eine 
besondere Funktion haben —- friiher, a.ls das Oberblatt sich glie- 
dert ( G o e b e l ,  Organographie 2. Aufi. III. 1923, S. 1428). Die 
Entwicklungsgeschichte der Bliile spricht dafiir, daB der Petal- 
Staminal-Kreis der auBere und der episepale Staminalkreis der 
innere Kreis ist.
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Die Auffassung, dafi Petalum und Stamen nur Organteile 
eines Blattes sind, ist fur die Caryopliyllaceen noch nicht ver-> 
treten worden, sie ist aber an sich nicht neu. Denn dasselbe wurde 
schon ofters aus ontogenetischen Griinden fur die Priptulaceae 
gefolgert. Es ist beachtenswert, da fi ja gerade die Primulaceerr 
schon des ófteren mit den Centrospermen, besonders mit den 
Caryophyllaceen in Verbindung gebracht worden sind. Nach D u- 
c h a r t r e  (1844), W i g a n d  und besonders nach den genauen 
Untersuchungen von P f e f f e r  (Pringsheims Jahrb. Wiss. Bot. 
VIII. 1872, S. 194—211, Taf. XIX—XXI) erscheinen bei den 
Primulaceen nach den Sepalen und mit diesen abwechselnd zuerst 
die Stamina. und dann erst ais Auszweigungen am Grunde der 
Staminalhócker die Petalen. D u c h a r t r e  deutete das ais seriales 
Dedoublement einer Blattanlage, wahrend P f e f f e r  die Petalen 
der Primulaceen ąls riickenstandige Stipeln der Stamina ansprach. 
Das liegt also offenbar ganz ahnlich wie bei den Caryophyllaceen, 
nur daB die Verzógerung bzw. Beschleunigung der Anlagen im 
alternisepalen Sektor sich umkehrt. AuBerdem ist bei den Primu
laceen ja der episepale Staminalkreis ganz geschwunden oder nur 
noch bei manchen Gattungen in Form von Drusen oder ‘Schupp- 
chen vorhanden — ebenso wie bei Colobanthus unter der Caryo
phyllaceen; und andererseits gibt es bei den Primulaceen auch 
apetąle Sippen (Glaux). P f e f f e r  halt audi die Petalen der 
Guttiferen und Tiliaceen fiir Stipeln und G r i s e b ą c h  (Spici- 
leg. FI. Rumel. Bithyn. II. 1844, S. 295) wieś darauf hin, daB bei 
Armeria die Petalen aus den vorher gebildeten Stamina auswachsen 
und daB sie in ahnlicher Weise herąnwuchsen, wie der Staminal- 
tubus der Amaranthaoeen; und er schreibt ais Familiendiagnose 
der Plumbaginadeen: Stamina 5 hypogyna, calyce alterna, basi 
monadelphą, tubi apice extus in coronam 5 pjiyllam corollimam 
excrescente, phyllis filamento oppositis. — P f e f f e r s  Erklarung 
hat aber spater keinen Anklang gefunden. E i c h i e r  (Bliiten- 
diagra.mme I. 1875, S. 325) erklart die nahe Verbindung der 
Petalen mit ihren Stamina bei den Primulaceen aus Griinden der 
Alternanz ais kongenitale Verwachsung (ahnlich P a x, Allgem. 
Morph. 1890, S. 189—190). Es ist aber aus dem Vorhengehenden 
ersichtlich, daB sich alle Einzelheiten des Androceal-Petal-Kreises 
in bester Ubereinstimmung mit der Annahme befinden, daB das 
Petalum eben nur der BlattgEund des Stamens ist. Allerdings be- 
reitet dem in der Forderung einer strikten Alternanz Befangenien 
die Stellung der Karpelle einige Schwierigkeiten, da diese bei 
Isomerie bald episepal (Cerastium, Primuluceae) bald epipetal 
( Malachium, Agrostem/na) stehen. Aber wir sahen, daB von den 
10 Stamina bald der epipetale, bald der episepale Kreis der 
schwachere ist, zum Schwinden neigt oder ganz abortiert ist. 
So kónnen unter der Annahme von urspriinglich 10 Karpellen (wie 
bei manchen Phytolaccaceae) auoh hier bald die episepalen, bald 
die epipetalen Karpellsektoren zum Schwinden neigen. Jedenfalls



Uber eine angebliche Drymaria Australiens 157

bereitet dais dem Verstandnis keine grofieren Sćhwierigkeiten ais 
dieselbe Erseheinung im Androceum, die wir ja aucli ais autonomes 
phylogenetisćhes Gesoheben hinnehmen, ohne sie weiter erklaren 
zu konnen (vgl. M a t t f e l d  1. c. p. 22).

Die Fraige nach der Herkunft der Petalen bei den Angio- 
spermen war autih bisher nooh nidit einheitlich beantwortet. 
Wahrend u. a. D e C a n d o l l e . ,  N a e g e l i ,  Ć e l a k o v s k y ,  
W o r s d e l l  und T r o l l  die Petalen durehgehends von Staubblat- 
tern ableiten, vertreten V e l e n o v s k y  und G l i i c k  z. B. ebenso 
energisdh den Standpunkt, daB alle Petalen mit einzelnen Aus- 
na.hmen ebenso wie die Sepalen duręh Umwandlung aus Hocih- 
blattern entstanden seien. Auch P a x sćhlieBt sich im ganzen 
dieser Ansicht an; er lafit aber Ausnahmen zu und nimmt an, daB 
die Petalen z. B. der Aizoaceae und der Paronychfotdeae durch 
Dedoublement und Petaloidie aus den Stamina entstanden seien 
und daB diese Krone den Blumenkronen der iibrigen Angiospermen 
nicht gleichwertig sei. Das hat leider auch zur Folgę, daB er die 
Petalen der Paronychioideen Staminodien nennt. Petalum ist aber 
ein morphologischer Begriff, der unabhangig sein sollte von der 
Abstammung dieser Organe, zumal diese eben immer noch um- 
stritten ist. — Erwahnt sei auch, daB N e u m a y e r  in seiner eben
so interessanten wie eigenwilligen Studie uber die Geschichte der 
Bliite (Abh. Zool.-Bot. Ges. Wien XIV. 1924, 1— 110), in der 
im AnschluB an W e t t s t e i n  die Bliite ais Bliitenstand aufgefaBt 
wird, die Perianthblatter ais Deckblatter (Androphylle) der mann- 
lichen Bliiten entsprechenden Stamina ansieht. Die Bliite der 
Caryophyllaceen leitet er in diesem Sinne von monochlamydei- 
schen pentandrischen Formen ab duroh Vermehrung der Andro- 
kladien (=  Stamina) von 5 auf 10 und Einschaltung neu ent- 
stehender steriler Androphylle ( Petalen). Danach sind die 
Sepalen primare fertile (d. i. mit Stamen =  Androkladium ais 
Achselprodukt) und die Petalen sekundare sterile Androphylle. 
Mir scheint diese Theorie zu fein ersonnen, um fiir die Caryo,- 
phyllaceen erweisbar zu sein. — In letzter Zeit hat T r o l l  (Or- 
ganisation und Gestalt im Bereich der Bliite 1928, S. 189—202; 
und in Flora 122, 1927, iS. 56—75) gerade die bei den PetaleiT 
so haufige und bei den Caryophyllaceen ja besonders tiefe Aus- 
randung der Petalen zu Folgerungen auf die Herkunft der Pe
talen herangezogen. Aus Beobachtungen z. B. an Anemone He- 
patica f. florę pleno ergab sich, daB beim Sterilwerden der An- 
theren die sterilen Konnektivfliigel petaloid auswachsen und sich 
weit tiber die zuriickbleibende (im Wachstum gehemmte) Konnek- 
tivspitze erheben, so daB hier eine mehir oder weniger tiefe 
Ausrandung entsteht. Durch Vergleich sdiloB er, daB auch die 
zweispaltigen Petalen der Caryophyllaceen auf diese Weise ent
standen sein miiBten. Ubrigens hatte schon F e n z l  (in Ann. d. 
Wiener Museums der Naturgesch. I. 1836, S. 346) in der Zwei- 
spitzigkeit die „Rudimente der beiden prasumtiyen Antheren-.Sacke“
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gesehen, namlich bei den Staminal-Drusen von Schledea  (Taf. 
IX, Fig. 28), die er fur „castrirte Filamente" hielt. — Wir haben 
aber gesehen, dafi bei den Caryophyllaceen das Auswachsen der 
Fliigel schon an der Staubblattbasis statthat. Auch die ganz- 
randigen Petalen, die T r o l l  ebenfalls durch die Petaloidie des 
Konnektivs mit Aufhóren der Wachstumshemmung in der Konnek- 
tivspitze erldart, sind bei den Caryophyllaceen anders entstanden. 
Sie entsprechen eben nicht ganzen Staubblattern, sondem nur dem 
Unterblatt oder Teilen desselben. — Jedenfalls haben sich die Pe
talen in den verschiedenen Vervvandtschaftskreisen auf ihre eigene 
Art und Weise gebildet. So nimmt Troll fur die Nymphaeaceen 
eine Entstehung der Petalen durch Verbreiterung der Filamente 
ohne Mitwirkung der Konnektive an. Man kann aber von den Ra- 
nunculaceen und Rosaceen nicht ohne weiteres verallgemeinernd 
Riickschlusse auf andere Familien wie die Caryophyllaceen ziehen. 
Es werden wohl noch viele Einzeluntersucfoungen in den einze.lnen 
Familien notig sein, bis die wichtige und interessante Frage nach 
der Herkunft der Petalen fur alle Gruppen befriedigend gelost ist.

Wie weit Ubergangsgebilde von Petalen zu Stamina in ge- 
fiillten Bliiten Riickschlusse erlauben, ist iiberhaupt noch zweifel- 
haft. Wenn die inneren Petalen gefullter Nelken Antheren tragen, 
so kann das mit N e u m a y e r  (I. c. p. 93, 96—97) gut durch 
physiologische (entwicklungsmedhanische) Beeinflussung, etwa 
durch eine durch die Fiillung bewirkte Vereinigung von in nor- 
malen Bliiten getrennten Anlagen entstanden sein; sie. stellen dann 
sekundare Annaherungsformen und nicht organophyletische Binde- 
glieder dar.

Bei den Caryophyllaceen gibt es also zwischen dem Kelcli 
und dem Fruchtknoten nur zwei Phyllomquirle, die beide zusammen 
das Andróceum bilden und zugleich die Funktionen zu erfiillen 
haben, die mit der Entomophilie der Bliite verbunden sind. In 
beiden Quirlen ist das Oberblatt ein Stamen, wahrend das Unter
blatt beziehungsweise dessen stipulare Auswiichse im episepalen 
Sektor zu einer Driise und im alternisepalen zu einem Petalum 
ausgebildet ist. Wichtiger ais diese morphologische Deutung sind 
die Folgen fiir die Diagrammatik der Caryophyllaceen und fur die 
Beurteilung der Beziehungen dieser zu den iibrigen Centrospermen; 
diese Fragen kónnen zugleich ein Prtifstein fiir die hier gegebene 
Auffassung sein.

Man hat zwar dic Petalen der Caryophyllaceen bisher noch 
nie ais Teile der Stamina gedeutet, friih aber ist schon die euge 
Verbindung zwischen beiden aufgefalleo. Daher sprach schon A. de 
S . a i n t - H i l a i r e  (Morph. Veget. Paris 1840, p. 624) die Petalen 
mit ihren Stamina ais einfache Dedoublements an. Spater hat Lii -  
d e r s  (in Englers Botan. Jahrb. XL. 1907, Beibl. 91) diese Deu
tung wieder aufgenommen, indem er aus dem Vergleich der Dia- 
gramme zu erweisen suchte, dah die petaloiden Caryophyllaceen 
aus Scleratithus-liabrosia durch seriales Dedoublement des aufieren
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Staminalquirls und Umwandlung des auBeren Spaltungsproduktes in 
ein Petalum entstanden seien. Es ist aber aus ontogenetischen und 
morphologisch-systematischen Griinden sicher erwiesen (K raft 1. c .; 
V i e r h a p p e r  in Ósterr. Botan. Zeitschr. LV1I. 1907, S. 41; Mat t -  
f e l d  1.c. p. 21 und in Ber. Deutsch. Botan. Ges. XXXIX. 1921, 
275—280), daB die Sclerantheae und ebenso die Paronychioideae 
abgeleitete, reduzierte und stark spezialisierte (Reduktion der Zahl 
der Stamina, haufige Apopetalie, haufig Einsenkung des Frucht- 
knotens, Reduktion der Zahl der Samen ofters bis auf einen usw.) 
Typen sind, dafi daher von lhnen kein Weg durdi seriales De- 
doublement zu den Alsinoideen und Silenoideen fiihrt und dafi ein 
Voranstellen der Paronychioideae ais angeblich primitiveren Typen 
( P a x  in Engler-Prantl-Harms, Die Natiirl. Pflanzenfam 2. Aufl. 
Bd. 16c, 1934, S. 294) ganzlich unmoglich ist!

E i c h 1 e r hatte sich im ersten Bandę seiner Blutendiagramme 
(1875, S. 336 — 337) flir die Reihe der „Obdiplostemones“ (Eri- 
caceae etc.) zur Erklarung der Obdiplostemonie Saint-Hilaires Deu- 
tung angesclilossen, „dafi die Kronstaubfaden nur innere, besonders 
metamorphosierte Abschnitte der hinterliegenden Kronblatter seien 
und dafi also beide Kreise zusammen nur einen einzigen, aber 
serial dedoublierten Quirl vorstellen“ . Diese Deutung hat sicher- 
lich die Schwache, daB das Petalum ais das Primare angesehen 
wird, wahrend phylogenetisch sicherlich das Stamen primar ist. In 
der Einleitung zum zweiten Bandę (1878, S. XVIII—XX) gibt 
E i c h 1 e r dann diese Ansicht zu Gunsten von Ć e l a k o v s k j ' S  
Verschiebungstheorie wieder auf, „wonach“ (bei den Caryophylla- 
ceen; Eichler 1. c. p. 110) „die Kronstamina ihre auBere Stelliung 
nur durch sekundare Verschiebung erhalten". Es gibt eine Schwie- 
rigkeit in der sogenannten Obdiplostemonie der Caryophyllaceen, 
die E i c h l e r  wohl zu seinem Meinungswechisel veranlaBt hat: Die 
alternisepalen Stamina werden tiefer angelegt ais die episepalen 
und decken diese in der Knospe, aber die episepalen werden fruher 
angelegt und stauben zuerst. Diese Unsicherheiten und Schwierig- 
keiten der Deutungen losen sich aber sofort auf, wenn die Caryo
phyllaceen nur einen aufieren und einen inneren Quirl haben, wo- 
bei der ,Staminalteil des aufieren Quirls in seiner Entwicklung nur 
etwas verzogert ist. Wir brauchen dann weder Verschiebungen 
noch Substituierungen verschwundener Quirle. Und daB die 
wechselnde Stellung der Karpelle sich ebensoleicht diesem Plan 
einfiigt, haben wir schon oben gesehen. Interessant ist iibrigens in 
diesem Zusammenhang eine Deutung, die A. B r a u n  (Verjiingung 
in der Natur, 1851, S. 99) gegeben hat. Er sieht (z. B. bei den 
Geraniaceae) in den Driisen der episepalen Stamina Reste von ver- 
schwundenen inneren Petalen. Er kommt so zu vier Quirlen zwi- 
schen Kelch und Fruohtknoten; da sich diese aber nicht erweisen 
lassen, so ist seine Deutung bald verlassen worden. Nun aber 
fallen je zwei seiner Quirle ais Organteile der Glieder je eines 
Quirls zusammen und die Sache ist wesentlich vereinfacht!
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Wir haben danach ais Ausgangsdiagramm der Caryophyllaceen 
Sep. 5, Stam. 5 exter. +  Pet., Stani. 5 inter. +  Gland., Carp. 5 
(Centrospermae 10 vel 5 + 5 ) .  Dabei konnen Reduktionen in allen 
Gliedern stattfinden. Die Caryophyllaceen, die unter den Centro- 
spermen u. a. durch den Ban ilires Fruchtknotens cliarakterisiert 
sind, haben das Besondere, dali basale Teile der auBeren ,Stamina 
zu Petalcn auswachsen. Ob diese Móglichkeit bei allen Caryo
phyllaceen yerwirklicht ist, ist noch die Frage. Sicherlich sind die 
meisten blumenblattlosen Caryophyllaceen apopetal und auch K raft 
(1. c.) fand bei allen untersuchten derartigen Sippen die Petalen 
der Anlage nach yorhanden. Eine Ausnahme bildete Schiedea, bei 
der keine Petalen angelegt werden ( K r a f t  1. c. p. 319); bei ihr 
sind die Staminaldriisen petaloid ausgewachsen (Taf. IX, Fig. 28 
—29). Die Schiedea-Arten sind nach H i l l e b r a n d  (FI. Haw. 
1888, S. 37) auf die geologisch altesten Teile der Inseln beschrankt. 
Sie wird wohl eine sehr alte Gattung sein und es ist durchaus 
moglich, — ohne daB man es ais sidher annehmen kann —, daB 
die entsprechenden Teile des alternisepalen Quirls niemals peta- 
loide Formen besessen haben. Minuartia (Grcniera) D ouglasi: 
(Taf. VIII, Fig. 24; die Petalen sind in der Zeichnung fortgelassen) 
hat Staminaldrusen, die denen von Schiedea etwas ahnlich sind, 
aber sie hat auBerdejn sehr groBe (6 mm lange) Petalen. Aber 
auch, ohne Schiedea  allzusehr in Rechnung zu stellen, bringt das 
hier gegebene Diagramm die Caryophyllaceen den Iibrigen Centro- 
spermen und insbesondere den yielfach fiir primitiy gehaltenen 
Chenopodiaceen und Amaranthaceen erheblich nahe. Da sich die 
Ableitung der Caryophyllaceen durch Dedoublement und Petaloidie 
ais triigerisch erwiesen hatte, konnte ich iiber die Art und Weise 
der Verkniipfung der Caryophyllaceen innerhalb der doeh so ein- 
heitlichen Centrospermen keine befriedigende Vorstellung gewinnen. 
„Uberhaupt ist eine dire.kte Ableitung der Caryophyllaceenblute 
von dem Diagramm einer der anderen Cetrospermenfamilien nicht 
durehfiihrbar, yielmehr tritt das Caryophyllaceendiagramm ziemlich 
unvermittelt auf“ ( M a t t f e l d  l.c. p. 21). Sind die Chenopodia
ceen und Amaranthaceen primitiy apetal und haben die Caryophylla
ceen auf irgend eine wunderbare Weise eine Blumenkrone erworben 
oder sind die Chenopodiaceen aufs auBerste reduziert apopetal? — 
beide Vorstellungen waren mir immer gleich unbehaglich. Nach 
dem, was man aus parallelen Reduktionsreihen im Bau des Gyna- 
ceums schlieBen kann, mufi man mit Sicherheit annehmen, daB fiir 
die Caryophyllaceen der yieleiige und fiir die Centrospermen wahr- 
scheinlich der mehrfacherige und yieleiige Fruchtknoten der pri- 
mitivste ist. In ihrem einfacherigen und einsamigen Fruchtknoten 
sind die Chenopodiaceen und Amaranthaceen und andere Familien 
ganz sicher stark spezialisiert. Fiir das Andróceum kann man das- 
selbe aber nicht sagen. In der hier vertretenen Auffassung des 
Andróceums der Caryophyllaceen ist die petaloide Ausgestaltung 
der Staubblattbasis sicher eine Spezialisierung. Wir haben keiner-
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lei Anhaltspunkte dafiir, zu entscheiden, ob diese Spezialisierung 
bei den Chenopodiaceen je stattgefunden bat und wieder ver- 
schwunden ist oder ob sie nie erfolgt ist, wenn wir auch annehmen 
móchten, dafi ein alternisepaler Staminalkreis abortiert ist. Sicher- 
lich kann bei der einen Familie eine petaloide Ausgestaltung er
folgt und in der andercn unterblieben sein. So konnten die Cheno
podiaceen die alternisepalen Stamina schon verloren haben, bevor 
es zur Ausbildung der Korolle gekommen ist. Beide Falle sind an 
sich phylogenetisch vóllig gteichwertig. Am besten zeigen das die 
Amaranthaceen, dereń mit den episepalen Stamina abwechselnden 
Pseudostaminodien jetzt den petaloide Stipelnatur besitzenden Pe- 
talen der Caryophyllaceen homolog gesetzt werden kónnen! Schon 
Eichler deutete diese Pseudostaminodien ais Nebenblatter und 
Grisebach (vgl. oben) verglich sie der Krone der mit den Primu- 
laceen einigermafien vervvandten Plumbaginaceen. Wir haben bei 
den Amaranthaceen denselben baumechanischen Entwicklungsvor- 
gang wie bei den Caryophyllaceen, nur dab er bei jenen nicht zu 
dem Erfolg wirkungsvoller Petalen gelangt ist.

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, alle Centrospermen- 
familien in diesen Rab men einzugliedern, zumal ich sie zu wenig 
kenne. Nur auf die Aizoaceae sei noch hingedeutet (vgl. Pax ,  
Morphologie S. 191). Sie legen 5 (zuweilen weniger) alternisepale 
Hócker an, die sich bei manchen Sippen nachtraglich noch in 
kleinere Hócker aufteilen kónnen, von denen die auBeren (dorsalen) 
zu Petalen, die inneren zu Stamina werden. Der einzige Unter- 
schied von den Caryophyllaceen ist demnadh der, daB bei diesen 
die beiden Blatteile einfach sind, wahrend sie sich bei den Aizoa- 
ceen buschelig (wie ein Fiederblatt mit gestauchter Achse) ver- 
zweigen. Im ubrigen sind diese Organe in beiden Familien homo
log. P f e f f e r  verglich in almlicher Weise die Korolle und das 
Andróceum der Hypericineen mit einem geteilten Blatt mit freien 
Nebenblattern.

So klaren sich — wie mir scheint — die Beziehiungen auch 
der extremsten Centrospermenfamilien auf sehr einfache Weise. Es 
ist weder móglich noch nótig, die Familien voneinander abzu- 
leiten, aber ihre Ausgangsbasen, die wir bei der groBen Uberein- 
stimmung der Centrospermen ais gemeinsam annehmen miissen, 
riicken nahe zusammen. In jeder Familie hat sich dieselbe Ge- 
staltungsmóglichkeit in etwas anderer Weise verwirklicht. Die 
Familien stehen mehr oder weniger gleićhwertig nebeneinander. 
Man kann sie aber nach dem Grade der Spezialisierung — dom 
Grundprinzip von Englers System — 'im Andróceum und Gynóceum 
anordnen. Da aber der Grad der Spezialisierung in den einzelnen 
Phyllomkreisen nicht parallel geht, so wird diese Anordnung immer 
eine subjektive sein. Halt man die Spezialisierung im Gynóceum 
fur wichtiger, so miiBte man die Chenopodiaceen und Amarantha
ceen den Caryophyllaceen folgen Iassen. Die umgekehrte Reihen- 
folge wird anwenden, wer die Spezialisierung im Andróceum vor-
Fedde, Bepertoriutn, Beiheft C. 11
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zieht und voraussetzt, daB dic Chenopodiaceen, wie aus dem Ver- 
gleich mit den Amaranthaceen hervorgeht, nie eine Korolle ent- 
wickelt haben. — Bedenken wir, daR sich Farnilien (ebenso Gattun- 
gen usw.) durchaus nicht nur durch das Aussterben von Zwischen 
formen oder durch ganz besonders geartete Mutationen konsti- 
tuieren kónnen, sondern daB dafiir allein schon die zeitliche Auf- 
einanderfolge der Umgestaltungen der einzelnen Organe (z. B. der 
Bliitenteile), die zugleich ja auch ihre Konstanz bedingt, aus- 
schlaggebend sein kann, so ist fur die Centrospermen wahrschein- 
lich, dafi bei ihnen offenbar in jeder Familie das Andróceum friiher 
seine bestimmte Form, die dann spater in sekundaren Merkmalen 
(namentlich Reduktion der Zahl; verschiedene Ausgestaltung der 
einzelnen Teile) variierte, angenommen bat ais das Gynóceum. Bei 
diesem sehen wir in mehreren Farnilien- die gleiche Reduktionsrich- 
tung von Mehrfacherigkeit durch Auflósen der Scheidewande zur 
Einfacherigkeit und von der Vielsamigkeit zur Einsamigkeit und 
weiter eine Einsenkung in den Kelchtubus oder in die Achse. Den 
primitivsten Zustand mit 10 geschlossenen Karpellen haben nur die 
Phytoloccaceen bewahrt. Daher diirfte es zu empfehlen sein, diese. 
Familie voranzustellen und die iibrigen nach der Hóhe der Spezia- 
lisierung im Andróceum, die Chenopodiaceen und Amaranthaceen 
voran und die Caryophyllaceen zum SchluB, folgen zu lassen und 
sich dabei bewuBt zu bleiben, daB diese Anordnung keine phylo- 
genetisch-lineare sein kann (vgl. dagegen P a x, in Englers Botan. 
Jahrb. LXI. 1027 p. 228).

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Man hat bisher vielfach angenommen, daB die Petalen der Ca
ryophyllaceen entweder umgewandelte Laub- bezw. Hochblatter 
oder steril und petaloid gewordene g a n z e Sfamina oder die vor- 
deren Glieder dedoublierter Stamina seien. Im Vorstehenden wurde 
gezeigt, dali die Petalen mit ihren Stamina zusammen je  nur ein 
Blatt sind und zwar sind die Petalen riickenstandigen Nebenblattern 
ahnliche basale Teile der alternisepalen Stamina ebenso wie auch 
die Staminaldriisen solche Teile der episepalen Stamina sind. Epi- 
sepales Stamen mit Druse und alternisepales Stamen mit Petalum 
sind je  nur ein Phyllom und einander homolog. Die Caryophyllaceen 
haben daher zwischen Kelch und Fruchtknoten nur zwei Quirle, 
die das Andróceum bilden und zugleich die mit der Insekten- 
bliitigkeit zusammenhangenden Funktionen Iibernommen haben.

Die Unregelmafiigkeiten im Diagramm der Caryophyllaceen 
(scheinbare oder wirkliche Obdiplostemonie) sind dadurch besei- 
tigt und ferner laBt sich der nur scheinbar kompliziertere Bliiten- 
bau der Caryophyllaceen jetzt auch leioht mit dem der anderen 
Centrospermen in Zusammenhang bringen. Denn bei diesen ist 
derselbe Bauplan je in eigener Weise ausgebildet.
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Es ist zu erwarten, dafi sich die Korolle mehrercr Familien, 
z. B. von manchen der im Vorhergeh,enden ófters zum Vergleich 
herangezogenen, in ahnlicher Weise wie bei den Caryophyllaceen, 
ais Nebenblatter der Staubblatter erkennen lassen wird.

E r k l a r u n g  de r  F i g u r ę n .

Tafel VII.
Fig. 1 — 8: Stellaria fili fo r  mis (Benth.) Mattf. Fig. 1: Langsschnitt 

durch die Bliite, Fruchłknoten entfernt, zwei Petalen und ein Stamen zeigend, 
2 0 : 1 .  — 2: junger Fruchłknoten, 30 : 1. — 3: die Griffelplatte mit drei 
freien Griffeln und drei Leitfaden an der Basis, 40 : 1. — 4: junger Frucht- 
knoten, fast bis zum Grunde sechsspaltig, 20 : 1. — 5 und 6: reife Kapsel im 
Kelch und frei, 10 : 1. — 7: Stamen und Petalum, ca. 40 : 1, von innen ge- 
sehen. — 8: Starninaldruse von aufien. — 9: Stellaria alsinoides Boiss. et 
Buhse, ein Teil des Andróceums mit 2 Petalen, von innen, vor dem linken 
Petalum ein Staminodium, ca. 15 : 1 .  — 10: Stellaria nilens Nutt. Staminal- 
driise von innen, Fig. 11: dieselbe von aufien. — 12— 15: Stellaria multi- 
flora  Hooker, Staminaldriisen, 12 und 14 vom Riicken, 13 und 15 von innen 
gesehen.

Tafel VIII.
Fig. 16: Minuartia hamata (Hausskn.) Mattf. (O ueria hispanica L.) 

zwei Stamina mit Staminaldriisen, dazwischen ein alternisepales Stamen mit 
Petalum, ca. 20 : 1. — 17 und 18: Minuartia leucocephala  (Boiss.) Mattf. 
Staminaldriisen, 17 von aufien, 18 von innen. — 19: Staminaldriise von Mi
nuartia interm edia  (Boiss.) Hand.-Mzt. — 20: Minuartia bosniaca (Beck) 
Mały, drei alternisepale Stamina, dazwischen zwei episepale Stamina mit ge- 
teilten Driisen, Petalen fortgelassen. — 21: Minuartia hispanica L., ein Teil 
des Andróceums, in der Mitte ein episepales Stamen mit geteilter Driise, 
rechts eine einfache Driise ohne Stamen, drei alternisepale Staminodien. — 
22: Minuartia sclerantha (F. et M.) Thell. Teil des Andróceums mit geteil- 
ten Driisen aus einer Knospe. — 23: Minuartia geniculata (Poir.) Thellung, 
in der Mitte und ganz aufien alternisepale Stamina mit den mit ihnen ver-> 
einten Petalen, dazwischen zwei episepale Stamina mit Driisen an der Basis. 
— 2 4 — 26: Minuartia Douglasii (Fenzl) Mattf. 24: Teil des Andróceums, 
drei episepale Stamina mit ihren Driisen, dazwischen zwei alternisepale Sta
mina, Petalen fortgelassen; 25: Driise mit Filament im Langsschnitt von 
der Seite, 60 : 1; 26: Driise mit Filament von innen.

Tafel IX.
27: Bliite von Drytnaria grandiflora  Bartl. bei s die Sepalen, bei p 

die Petalen abgeschnitten, d die Driisen. — 2 8 — 29: Schiedea spergulina  
A. Gray, 28: zwei episepale Stamina mit petaloiden Driisen, dazwischen ein 
alternisepales Stamen, 2 0 : 1 ;  29: Driise mit Filament von der Seite. — 
30: Colobanthus ęuitensis (Kunth) Bartl., 5 Sepalen, 5 alternisepale Fila-

11*
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mente, 5 episepale Driisen. — 31: Silene schafta Omel., links episepales Fila- 
ment, rechts alternisepales mit Petalum. — 32 — 33: Dianthus callizonus 
Schott et Kotschy, 32: Blute von auBen nach Entfernung des Kelches, zwei 
episepale Stamina mit Sporn an der Basis, drei alternisepale Stamina mit 
Petalen; 33: Blute im Langsschnitt, s =  Sporn des episepalen Stamens, links 
ein alternisepales Stamen mit Petalum, schraffiert Driisengewebe auf der 
Innenseite des Bechers.



F e d d e , R ep . B e ih . C. ta b . V II.

Fig. 1 8 Stellaria filiform is  (Benth.) Mattf. -  Fig. 9 St. alsinoides  Boiss. et Buhse. 
Fig. 10-11 St. nitens Nutt. — Fig. 12-15 St. multiflora Hook.



F e d d e , R e p . B e ih . C. ła b . V III .

Fig. 16. Minuartia ham ata  (Hausskn.) Mattf. — Fig. 17-18. M. leucocephala  (Boiss.) Mattf 
Fig. 19. M. interm edia  (Boiss.) Hand.-Mzt. — Fig. 20. M. bosn iaca  (Beck) Mały. —
Fig. 21. AJ. hispanica  L. — Fig. 22. AJ. scleran tha  (F. et M.) Thell. —
Fig. 23. AJ. geniculata  (Poir) Thell. — Fig. 24-26. AJ. D ouglasii  (Fenzl) Mattf.



F e d d e , R e p . D eih . C. ła b . IX .

Fig. 27. D rym aria gran d iflora  Barłl. — Fig. 28 - 29. Schiedea sperguUna A. Gray. — 
Fig. 30. Colobanthus ęu iten sis  (Kunth) Bart). — Fig. 31. Silene schafta Gmel. —
Fig. 32. Dianihus callizonus Schott eł Kotsdiy.
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