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Mein schwedischer Kollege und Freund~ Professor B e n g t  L id fo r s s~  hatte mir 
- -  fiir die 2. kuflage der ,Elemente der exakten Erblichkeitslehre ~' - -  ein Resum~ seiner 
ausgedehnten hochinteressanten, nur teilweise publizierten Arbeiten tiber Rubus-Bastarde 
versprochen. Dieses Yerspreehen wurde ]eider - -  wegen L i d f o r s s '  ernstlicher Krank- 
heit - -  nicht reehtzeitig erfiillt; nur miindliche Mitteihngen konnte ich benutzen. Am 
selben Tage, an dem das hier vorllegende Resumg mir zuging, ereilte der Tod den hoch- 
begabten Forscher und Lehrer mitten in seiner T~tigkeit. 

Durch die bier vorliegende Publikation des letzten Aufsatzes meines leider viel 
zu friih verstorbenen Freundes hoffe ich seinem Andenken sowie der Wissenschaft am 
besten zu dienen. L i d f o r s s  selbst hat auch an eine besondere Publikatioa des Resumgs 
gedacht~ falls es ftir mein Buch zu grog sein sollte. 

K o p e n h a g e n ,  Dezember 1913. W. Johannsen .  

Von den Rubusarten besitzen die Brombeeren (Untergattung 
l?,ubatus Focke,  Unterreihe Moriferi Focke) insofern eine ausge- 
sprochene Neigung zur Bastardbildung, als auch zwischen Arten, die 
in morphologischer Beziehung tiefgehende Differenzen zeigen, frucht- 
bare Bastarde gebildet werden ktinnen. Bei ktinstlicher Kreuzbefruch- 
tung erh~tlt man indessen neben echten Bastarden fast regelm~l~ig 
fa lsche Bas ta rde ,  die tier 5 Iu t t e rp f l anze  durchaus ~thnlich sind 
und stets eine vSllig k o n s t a n t e  Nachkommenscha f t  liefern. Das 
quantitative Verh~tltnis zwischen echten und falschen Bastarden schwankt 
in konkreten Fitllen,i je nach der Verwandtschaft der beiden Stamm- 
eltern, innerhalb ziemlich welter Grenzen. Sind die Eltern nahe ver- 
wandt, so erh~lt man gewShnlich echte und falsche Bastarde in unge- 
fi~hr gleicher Anzahl, so z. B. bei Kreuzungen zwischen /~. caesius L. 
und Arten aus der Gruppe Corylifolii, wie /~. acuminatus Lindeb. 9, 
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R. divergens Neum. 9, R. dissimulans Lindeb .  9; ebenso verhalten 
sich die Kombinationen R. plicatus Wh. u. N. 9. X caesius L. c?, R. poly- 
anthemus Lindeb.  9 X Bellardii Wh. u. N. c~, R:polyanthemus Lindeb.  
9 >< radula Whe. c~ usw. Dutch wiederholte Befruchtung yon R. thyr- 
santhus F o c k e  mit Pollen yon R. caesius L. ist neben Hunderten yon 
falschen Bastarden nur e inmal  ein echter Bastard erhalten worden. 
Das n~mliche gilt yon der Kombination R. affinis Wh. u. N. 9 mit 
R. caesius L. ~ und yon /~. Lindebergii P. J. Miill. 9 mit R. Bellardii 
Wh. a u. N. ~.  In einigen F~llen wurden his jetzt, trotz 5fters wieder- 
holter Kreuzbefruchtungen, nu r  falsche Bastarde erhalten, so z. B. wenn 
Ri polyanthemus Lindeb . ,  R. insularis F. Aresch . ,  /~. Lindebergii 
P. J. Miill. mit Pollen yon R. caesius L. befruchtet wurden; aus den 
reziproken Kreuzungen entstanden auch his jetzt nur falsche Bastarde, 
die yore typischen R. caesius L. nicht zu uuterscheiden waren. Eine 
Sonderstellung nimmt R. tomentosus Borkh.  ein, insofern diese Art, mit 
Pollen yon/~ ,  vestitus Wh. u. ~q. resp. yon R. polyanthemus Lindeb .  
befruchtet, nur  echte Bastarde geliefert hat, w/ihrend ans den reziproken 
Kreuzungen nur einzelne echte (and eine Mehrzahl falscher) Bastarde 
hervorgingen. 

Die falschen Bastarde stimmen, wie schon hervorgehoben, mit der 
Mutterpflanze vollkommen tiberein und lassen auch nicht den geringsten 
Einschlag yon der Vaterpflanze wahrnehmen. Sie liefern immer eine 
durchaus einheitliche Nachkommenschaft ohne die geringste Spur yon 
Sp~ltungserscheinungen. Da die echten (bin~iren) Bastarde, wie im 
folgenden n~her er(irtert wird, in der F2-Generation i m m e r  eine tief- 
gehende Spaltung aufweisen, so liegt die Annahme auf der Hand, da6 
die falschen Rubusbastarde nicht durch einen n o r m a l e n  Sexualakt, 
sondern entweder durch Pseudogamie im Sinne F o e k e s  oder durch 
Merogonie (mit Zerst~rung des m ~ n n l i c h e n  Sexualkerns) entstanden 
sind. Die sichere Entscheidung dieser Frage, sofern sie auf cyto- 
logischem Gebiet angestrebt wurde, ist mir bis jetzt nicht gelungen, 
doch scheint ein normaler Befruchtungsakt in diesem Falle absolut aus- 
geschlossen. 

Im Gegensatz zu den falschen Rubusbastarden zeigea die echten 
Bastarde dieser Gattung in Fe immer weitgehende Spaltungen, die eine 
fast unbegrenzte Polymorphie der F~-Generation bedingen. Die Zur- 
zeit durchgefiihrten Kreuzungen verteilen sich naturgem~ifl auf drei 
Gruppen, die am besten einzeln besprochen werden. 
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I. Kreuzungen 
zwisehen R. c o r y t i f o l i i l )  und R. c a e s i u s  L. 

Die F1-Generation ist e in fSrmig  und h/ilt in fast allen Eigen- 
schaften (auch in bezug auf die Bliitezeit) die Mitre zwischen den 
Stammeltern. Neue Eigenschaften treten nicht auf, wohl abet eine 
Verst/irkung schon vorhandener und zwar besonders solcher, die sich 
auf die Bestachelung und die Behaarung beziehen. Die Bastarde sind 
vegetativ sehr kr/iftig, bltihen reichlich und zeigen ausnahmslos eine 
im Vergleich mit den Corylifolius-Eltern wesentlich erhiihte Fertilit/it. 
W/ihrend der Pollen yon /~. acuminatus Lindeb. ,  /~. divergens Neum. 
und R. dissimulans Lindeb.  regelmii$ig 60--75 % taube K(irner fiihrt 
und auch der Pollen yon R. caesius h/iufig einen gewissen, obwohl ge- 
ringeren Prozentsatz untauglicher K~irner aufweist, besteht der Pollen 
der betreffenden drei Bastarde (Corylifolius form. 9 X caesius ~) stets 
aus lauter normalen K~irnern (100 %), die in kiinstlichen N/ihrl(isungen 
sehr kr~ftige Schl/iuche treiben. Die Frtichte sind demgemiil~ bei diesen 
Bastarden im allgemeinen sehr gut ausgebfldet, so da$ schon das AuSere 
dieser Pflanzen, die iibrigens ganz den Eindruck heteracanther Coryli- 
folien machen, yon den gewiihnliehen Vertretern dieser Gruppe abweicht. 

Die F2-Generation zeigt eine tiberaus grol~e VielfSrmigkeit, die 
dadurch erhSht wird, dal~ unter Umst~nden neue,  den S t a m m e l t e r n  
f remde E i g e n s c h a f t e n  auftreten. So finden sich unter den F~-Pflanzen 
der drei oben genannten Kombinationen einzelne Individuen mit vor- 
wiegend 7-z~hligen Bl~ttern, obwohl ~.  caesius immer 3-zfihlige und 
die betreffenden /~. corylifolii regelm/i~ig 3--5-z~hlige B1/itter besitzen. 
Rubus eaesius und R. acuminatus bltihen immer (auch an sehr schattigen 
Ste]len) rein weil~, der F1-Bastard ebenso, hingegen treten in F2 Formen 
mit rotgefiirbten Bliiten auf und in allen Nuancen yon Tiefrot his zum 
schwachsten Blal3rot. Ebenso kommen unter den F~-Pflanzen, obwohl 

1) Die C~ruppe der R. eorylifolii umfal~t eine grotto Anzahl Formen yon sehr 
variabelm Au~ern, die aber s~ifiltlieh Mittelformen zwischen/~, caesius L. und den schwarz- 
friiehtigen Nicht-Corylifolien darstellen und wahrscheinlich aus entspreehenden Kreuzungen 
hervorgegangen sind (Focke) .  Indessen finden sich unter den R. cor~flifolii manche 
Formen, die sich durch Samenbest~ndigkei~ und gro~e geographische Verbreitung als 
,gute" Arten dokumentieren, wiihrend andere Corylifolien sich in der Kultur durch ihre 
vielfiirmige Nachkommenschaft als Bastarde oder Bastardabkiimmlinge entpuppen. Die 
fiir meine Kreuzungsversuche benutzten Formen gehiiren siimtlich der ersten Kategorie an. 

B.L.  

1" 
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in geringer Anzahl, Formen mit sehr schmalen, grtinlichgelben Bl~ttern 
vor, deren Fruchtbarkeit meistens in hohem Grade reduziert ist. Im 
iibrigen findet in F~ eine regelrechte Aufspaltung statt, so dab unter 
den betreffenden Individuen nicht zwei einander vollkommen ~hnlich 
sind. Bestimmte Gruppen oder einfache ZahlenverhSltnisse kommen 
dabei nicht zum Vorschein, hingegen lassen sich in bezug auf einzelne 
Eigenschaften, wie Bewehrung, Behaarung, Blattform, Bliitenfarbe, Fer- 
tilit/it usw., kontinuierliche Reihen aufstellen, welche die ~u6ersten 
Extreme (z. B. dichte, kr/~ftige Bestachelung - -  fast v611ige Wehrlosig- 
keit der Sch61~linge) miteinander verbinden. Ebenso zeigt die Fertilit/~t 
in F2 alle Uberg~nge zwischen normaler Fruchtbarkeit und vSlliger 
Sterilit~t, was in Anbetracht der a u B e r g e w 6 h n l i c h e n  Pollengfite und 
Fruchtbarkeit der F1-Generation recht paradox anmutet. Die Sterilit~t 
kann bei den F~-Pflanzen unter Umst~nden durch Versagen des weib- 
lichen Sexualapparats bedingt sein, w/~hrend der Pollen 30--40 % normale 
K6rner enth/ilt. Im allgemeinen, doch nicht immer, sind es die irgend- 
wie extrem auSgebildeten Individuen, welche die gr6fite Sterilit/~t auf- 
weisen. 

Die aus einer bestimmten F2-Pflanze durch Selbstbefruchtung 
hervorgegangenen F3-Individuen sind, so weit die bisherigen Erfahrungen 
reichen, unter sich niemals vollkommen gleich, besitzen aber oft eine 
auffallende Neigung, den Typus der betreffenden F~-Mutterpflanze bei- 
zubehalten, so dab in dieser Weise mehr oder weniger scharf umschrie- 
bene Gruppen zustande kommen k6nnen. So entstanden z. B. aus einer 
F,-Pflanze mit 7-z/~hligen Bl~ttern etwa 9 0 %  Individuen mit dieser 
Blattform, wobei auch die Art der Bewehrung, die Form der Einzel- 
bl/itter usw. nur innerhalb enger Grenzen variierte. Wie zu erwarten, 
verhalten sich verschiedene F~-Individuen mit Riicksicht auf die Viel- 
fSrmigkeit resp. relative Einheitlichkeit ihrer Nachkommenschaft oft recht 
verschieden. 

Das Verhalten der F~-Individuen konnte his jetzt nur an der 
Nachkommenschaft eines wildwachsenden Bastards studiert werden. Es 
ergab sich eine auffallend gute Erhaltung des yon der F~-Pflanze sehr 
abweichenden F~-Typus, aber noch keine vsllige Konstanz. Immerhin 
w~irde ein solcher Bastardabk6mmling, wenn er zuf/~llig im Freien an- 
getroffen und dann in der Kultur durch einige Generationen verfolgt 
werden w~irde, durchaus den Eindruck einer nach dem Schema yon 
de Vries m u t i e r e n d e n  Ar t  machen. 

Bastarde zwischen echten /~. corylifolii und R. caesius sind im 
Freien keineswegs selten, in Anbetracht ihrer gro6en Fruchtbarkeit ist 
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es aber kaum zu verwundern, dal~ die Bastardnatur dieser Formen lange 
verkannt blieb. So wurde R. acuminatus X caesius schon vor 30 Jahren 
yon L i n d e b e r g  als Art unter dem Namen /~, acutus, t~. divergens }< 
caesius (ira Jahre 1899) yon mir als R. progenerans 1) beschrieben. 
Bastardabk6mmlinge yon R. acuminatus X caesius mit 7-z~hligen BlOt- 
tern werden yon den Floristen gew6hnlieh zu R. pruinosus Asch. ge- 
fiihrt, wobei (ifters irrt[lmlicherweise ein Einschlag yon R. idaeus voraus- 
gesetzt wird. 

II. Kreuzungen zwischen schwarzfriichtigen Nicht- 
C o r y l i f o l i i  (9) und R. c a e s i u s  L. (c?). 

Als Typus dieser Kombination mag R. plicatus Wh. u. N. 9 X 
caesius L. ~ vorgeftihrt werden. Die F1-Generation ist v ie l f ( i rmig ,  
so daft nicht zwei Individuen einander ganz ~hnlich sind; im allgemeinen 
halten jedoch die F1-Pflanzen die Mitte zwischen den beiden Stammeltern, 
und zwar auch in bezug auf physiologische Eigenschaften, wie Bltite- 
zeit, Geotropismus usw. (/L plicatus: Schiil~linge aufrecht, negativ-geo- 
tropisch, R caesius: kriechend, transversal-geotropisch, der Bastard- 
schSl~ling" erst bogig, sp~ter mit liegender Spitze). Die Fertilit~t ist 
durchgi~ngig stark herabgesetzt; einige Indi~=iduen bringen es iiberhaupt 
nicht zur fioralen Knospenbildung, andere bilden Blt~tenknospen, die 
aber niemals aufbltihen, wieder andere erzeugen normal aussehende 
Bliiten, in d e n e n -  allerdings s e l t e n -  vereinzelte Steinfriichtchen mit 
keimf~higen Samen ausgebildet werden. 

In der F2-Generation herrscht eine gro6e Polymorpbie, die wahr- 
scheinlich in erster Linie auf typischer Mendelspaltung beruht, doeh 
sind die Verh~ltnisse bier zu kompliziert, um genauer analysiert werden 
zu k6nnen. Bemerkenswert ist das Auftreten yon ganz aufrechten und 
ganz kriechenden F2-Pflanzen, also eine Aufspaltung des Klinogeotro- 
pismus in negativen und Diageotropismus. 

Die Bastarde dieser Gruppe zeigen auffallende Relationen zu l~ngst 
bekannten wfldwachsenden Arten arts der Gruppe Corylifolii. So ist 

1) P r o g e n e r a n s  ~- erzeugend. Die F~ihigkeit dieser Pflanze, neue Formen zu 
erzeugen, war mir sehon in den 80er Jahren bekannt. Doch konnte ieh reich damals 
nicht entsehliel~en, einen Brombeerstrauch~ der regelm~i~ig 100 °/o guten Pollen hervor- 
braehte, als  B a s t a r d  z u  betrachten. Erst als sleh herausstellte~ daf$ kfinstlieh gemachte 
1~. divergens Q X eaesius c~-Individuen mit R. progenerans viillig fibereinstimraten und 
auch durchgiinffig 100 °/o guten Pollen hervorbrachten, kl~irte sich die Sache mit einem 
Sehlage auf. 
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die F~-Pflanze von /~. thyrsanthus 9 N eaesius ~ kaum yore typischen 
R. Wahlbergii Asch. zu unterscheiden; yon den F~-Pflanzen dieser 
Generation erinnern einige lebhaft an den echten /~. 2ruinosus Asch., 
andere an R. acuminatus Lindeb. ,  wieder andere an R. Wahlbergii Asch. 
Von den verschiedenen F~-Pflanzen der Kombination /~. plicatus 2 X 
caesius ~ zeigen die meisten eine auffallende J~hnlichkeit mit Formen 
des /~. dissimulans Lindeb. ,  yon welchem mehrere wildwachsende Varie- 
t~iten beschlieben sind. Die Kombination /~. affinis 2 X caesius c? 
(F~-Pflanze) wtirde yon einem trainierten Rubuskenner wahrscheinlich 
als eine abweicheade Form des R. Wahlbergii bestimmt werden. 

III. Bastarde zwischen schwarzfriichtigen Nicht- 
Coryli~ol'ii. 

Die F 1 - G e n e r a t i o n  dieser Kategorie zeigt immer eine weitgehende 
V. ie l fSrmigkei t ,  so dal~ ein Beet derartiger F1-Pflanzen durchaus den 
Eindruck einer aufspaltenden F2-Generation hervorbringt. Dies wurde 
ftir folgende Kombinationen konstatiert: R. tomentosus Borkh.  9 X 
2olyanthemus Lindeb.  ~ und rezipr. Konj, /~. polyanthemas Lindeb.  9 X 
insularis F. Aresch .  ~ ,  R. ~vol~/anthemus Lindeb.  • X radula Wh. 
u. N. C, t~. polyanthemus Lindeb .  9 X .Bellardii Wh. u. N. J ,  R. 
tomentosus Borkh.  9 X 2licatus Wh. u. N. ~,  R. tomentosus Borkh.  

X affinisWh, u. N. ~,  R. tomentosusBorkh. 9 X vestitusWh, u. N. ~. 
Die Ahnlichkeit mit einer F2-Generation wird noch dadurch erh(iht, 
dab nicht selten den Stammeltern fremde Eigenschaften zum Vorschein 
kommen und iiberhaupt recht fremdartige Typen auftreten (dickbl~tterige 
Gigastypen mit stark gedrungener Gestalt, zierliche reichbltihende 
Nanellatypen usw.). 

[m allgemeinen zeichnen sich die durch Krenzung yon sch~varz- 
frtichtigen Nicht-Corylifolii entstandenen F~-Pflanzen durch eine tiber- 
raschend gute Fertilit~tt aus, und zwar auch dann, wenn die Stamm- 
eltern einander sehr un~thnlich sin& So besitzt z. B. R. plieatus Wh. 
u. hi. aufrechte, ftinfeckige, unbehaarte, mit kr~ftigen, gleichfSrmigen 
Stacheln besetzte Sch(il~linge und 5-z~hlige Bl~ttter, /~. Bellardii Wh. 
u. bT. dagegen kriechende, runde, mit weichen, ungleichen Stacheln, 
Drtisenborsten und Stieldrtisen bekleidete Sch~I~linge nnd konstant 3- 
z~thlige Bl~ttter; die beiden Arten sind einander i~u6erlich so un~hnlich, 
dab man yon vornherein kaum an die M6glichkeit einer Kreuzung 
glauben mCichte, doch gelingt eine solche relativ leicht, n n d -  das 
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Merkwtirdigste yon a l l e m -  die erhaltenen F1-Pflanzen besitzen ebenso 
gut entwickelten Pollen und ebenso reichlichen Fruchtansatz wie die 
beiden, tibrigens sehr  gut  fruchtenden Stammeltern. Ahnlich verhalten 
sich mit Riicksicht auf die Fruchtbarkeit folgende Kombinationen: /~. 
Tolyanthemus 9 X radula •, R. polyanthemus 9 X Bellardii c~, R. 
polyanthemus Q X insular@ C, R. insular@ 9 X affinis c?. Eine sehr 
wechselnde Fertilit~t zeigen die F1-Pflanzen der Kombination R. tomen- 
tosus ~ X polyanthemus C. 

Die F2-Generation ist auch bei diesen Kombinationen tiberaus viel- 
fSrmig; so finden sich unter etwa 300 F2-Individuen aus tier Verbindung 
•. polyanthemus 9 X Bellardii C nicht zwei, die einander ganz /ihn- 
lich w~ren. DaB ein tterausmendeln der reinen Stammeltern unter 
solchen Umst~nden nicht beobachtet wurde, ist ja wenig befremdend. 
Die Fertilit~t der F~-Pflanzen wechselt innerhalb welter Grenzen, und 
zwar treten auch unter der Nachkommenschaft einer optimal fruehtenden 
F1-Pflanze vCillig sterile Individuen auf. 

Auch unter den zu dieser Gruppe geh(irenden Bastarden zeigen 
manche eine deutliche Annaherung an gewisse wildwachsende, sehon 
lange bekannte Arten. So erinnert eine F1-Pflanze yon /~. polyanthe- 
mus 9 X Bellardii c~ lebhaft an R. thyrsiflora Wh. u. N., eine F2- 
Pflanze der n~mlichen Kombin~tion 5hnelt stark /~. Schleicheri Wh., 
R. tomentosus 9 X affinis c~ (F1) einer villicaulis-Form. Die alte An- 
gabe yon Foeke,  dab der Bastard R. vestitus X tome~tosus dem R. 
macrophyllus Wh. u. N. var. hy2oleucus Focke sehr ~thnlich sieht~), 
hat sieh in meinen Versuchen dnrchaus best~ttigt, doch treten sehon in 
der F~-Generation auch andere weniger hypoleucus-~hnliche Formen auf. 

In bezug auf die F3- und F~-Generationen dieser Grnppe verfiige 
ich noch nicht tiber wissensehaftlieh verwertbare Erfahrungen. Doch 
wird man schwerlieh die Annahme abweisen k~innen, da{~ auch innerhalb 
dieser Bastardgruppe ge~4sse Linien im Laufe der Generationen eine 
erhebliche Konstanz erlangen kOnnen und dab in dieser Weise ein 
groBer, wahrscheinlieh der grS~te Teil der jetzigen Brombeerflora ent- 
standen ist. Schon die Tatsache, dal3 die F~-Generation der Kreuzungen 
zwisehea wildwachsenden Rubusarten yon erster und zweiter Wertstufe 
tier Systematiker 2) gew(ihnlich eine sehr grol3e VielfSrmigkeit aufzeigt, 
sprieht ja dafiir, dab die betreffenden ~,guten" Arten t t e t e r o z y g o t e n  
sind, was  wohl in den meisten F~llen mit einer in friiheren Generationen 

1) Foe  ke, S'Ynopsis Rub. Germ., S. 218. 
e) Focl~e z. B. unterscheidet bei den Brombeeren sechs verschiedene Wertstafen 

der Arten. 
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stattgefnndenen A r t k r e u z u n g  zusammenhi~ngen diirfte. Anf die Be- 
dentung der Bastardierang fur die Entstehnng neuer Rabusarten (,Blend- 
arten") hat iibrigens schon in den 70er Jahren Focke  mit grol3em Nach- 
druck hingewiesen. 

In diesem Znsammenhange mag auch eine physiologische Eigen- 
tiimlichkeit, die nicht selten an den Bl~ttern sowohl der Fl-Individnen 
wie auch der folgenden Generationen auftritt, kurz erw~thnt sein. Es 
handelt sich um scharf umschriebene, allm~hlich sich vergriil3ernde Flecke, 
welche einen gr t in l ichgelben F a r b e n t o n  besitzen, so da~ man in 
erster Linie an eine Chlorophyllkrankheit denken m(ichte. Bei Vornahme 
der  Jodprobe zeigt es sich aber, daI~ eben diese helleren Partien sehr 
st~rkereich sind, and zwar auch in den frtihen Morgenstunden, wenn 
die normalen Blatteile dutch die n~chtliche St~trkeanswanderung fast 
stiirkefrei geworden sind. Allem Anschein nach handelt es sich hier 
am eine Besch~digang  der d i a s t a t i s chen  F e r m e n t e ,  welche ihrer- 
seits m~iglicherweise auf einer intrazellularen Giftwirkung der artfremden 
Plasmamassen aufeinander beruhen kSnnte. 

Tripelbastarde. 
Soiche Bastarde sind nach drei verschiedenen Schemata erhalten 

worden: 1. A 9  X(]39  X C o 7 ) ~ ,  

2̀. (B~ X C C )  9 X A ~ ,  
3. (A 9 XBc~) 9 X.(C g X B ~ ) J .  

1. Nach dem ersten Schema wurde versucht R. affinis Wh. u. N., 
R. insularis F. Aresch. und R. 29olyanthemus Lindeb. mit Pollen yon 
It. acuminatus g X caesius C (100 % taugliche K(irner) zu befruchten. 
Es entstanden im allgemeinen nur falsche Bastarde, die der Mutterpflanze 
durchaus ~ihnlich waren, und eine v(illig konstante Nachkommeuschaft 
erzengten. Nur aus der Kombination R. affinis 9 X (acuminatus g X 
eaesius ~) wnrden neben zahlreichen falschen Bastarden zwei Individuen 
erhalten, die offenbar echte Bastarde sind, aber trotz ihres erheblichen 
Alters - -  die Kreuzang geschah im Jahre 190'2 - -  infolge allgemeiner 
Schwache noch nicht gebliiht haben. 

2̀. Ganz anders verh~lt sich die reziproke Kreuzung, die stets 
mit denselben Individaen wie die vorige aasgefiihrt wurde. In diesem 
Falle warden l an t e r  echte  Bas ta rde  erhalten, die stets eine gro~e 
Ahnl ichke i t  mit den m~nnl ichen E l t e r n  zeigen,  dabei aber einen 
deutlichen Einschlag won tier hybriden ~[utterpfianze zur Schau tragen. 
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F a l s c h e  Bastarde scheinen auf diesem Wege iiberhaupt n i c h t  gebildet 
zu werden, dagegen gelingt es in dieser Weise, Arten miteinauder zu 
kombinieren, die sonst bei direkter Kreuzung unter sich nur falsche 
Bastarde geben. So wurden in dieser Weise z. B. folgende Kombinationen 
erhalten: R. (acuminatus 9 X caesius ~) 9 X polyanthemus c?, (R. 
acuminatus 9 X caesius ~) 9 X insularis ~,  1~. (acuminatus 9 X 
caesius ~) 9 N pyramidal@ ~, R. (acuminatus 9 • caesius ~) 9 X 
suberectus (~ usw. 

In allen diesen Kombinationen tritt  der dominierende Einflul~ der 
Pollenpflanze, besonders in bezug auf Bestachehng, Bewehrung, Blatt- 
form, Bltitenfarbe usw., sehr deutlich zutage. Immerhin zeigen die aus 
einer und derselben Kreuzung hervorgegangeneu Individuen unter sich 
bisweilen recht erhebliche Differenzen, aueh treten unter Umst~inden 
neue Eigenschaften auf, die bei den drei Stammeltern nie zum ¥orschein 
kommen, z.B. t i e f r o t e  Bltitenfarbe bei einem Individuum vonde r  Kom- 
bination R. (acuminatus 9 X caesius c?) 9 X suberectus dL Im all- 
gemeinen sind die Tripelbastarde yon diesem Typus vegetativ sehr kr~ftig, 
die Fruchtbarkeit zeigt abet alle Zwischeustufen yore optimalen Standard 
bis zur vtilligen Sterilit~tt. Die 5:achkommenschaft ist entweder viel- 
f(irmig, oder aber sie zeigt eine ausgepr~igte Einheitlichkeit, die einen 
sehr befremdenden Eindruek mtteht und den Verdacht erweckt, es handele 
sich hier vielleicht um eine Merogonie mit Erhaltung des m~innliehen 
(artreinen) und Zerst(irung des weibliehen (Bastard-)Kerns. 

Unter den Tripelbastarden yon diesem Typus finden sich Formen, 
die auffallende Beziehungen zu gewissen wildwachsenden Formen zeigen. 
So stimmt ein Individuum aus der Kombination /~. (acuminatus 9 }( 
caesius c~) 9 X insular@ ~ vollkommen mit dem in Deutschland und 
stidlichen Skandiuavien verbreiteten R. orthostachys G. B r a u n  (R. Mor- 
tensenii F. u. G.), ein Individuum tier Verbindung R. (acuminat~fs 9 X 
caesius J )  9 X suberectus ~ iihnelt sehr dem eigenttimlichen R. Lager- 
bergii Lindeb.  Wahrscheinlich sind manehe wildwaehsende Brombeer- 
arten in dieser Weise entstanden. 

Mutationen wildwachsender Rubusarteu. 

Bei Aussaat yon Samen aus geselbsteten Bliiten haben die meisten 
darauf geprtiften Brombeerarten eine Anzahl abweichender Formen er- 
zeugt, welche in den untersuchten F~tllen ihren neuen Typus auf die 
Nachkommenschaft unver~ndert tibertragen haben. Solche erbliche Neu- 
heiten wurden his jetzt bei fo]genden Arten konstatiert: R. subcrectus 
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A n d e r s ,  R. plicatus Wh. u. ~.,  R. polyanthemus Lindeb. ,  R. villi- 
caulis Koehl.  var. parwdus Hti lsen,  R. Lindebergii P. J. Mtill., R. 
insularis F. Aresch . ,  R. vcstitus Wh. u. N., R. radula Wh., R. thyrsi. 
florus Wh. u. N., R. Bellardii Wh. u. N., R. liliaceus Lge.  

Es handelt sich, wie jeder Brombeerkenner sofort ersieht, in diesen 
F~llen vorwiegend um altbekannte Arten ers ter  oder zweiter Wertstufe, 
die auch meistens eine grofle geographische Verbreitung besitzen. Als 
typisches Beispiel soll hier nur _~. polyanthemus Lindeb .  und seine 
Mutanten kurz geschildert werden. Diese A r t -  nebenbei bemerkt, 
wohl die stattlichste Brombeerform Skandinaviens, weshalb sie auch 
yon ~ e u m a n n  als R. pulcherrimus beschrieben wurde - -  ist sehr ver- 
breitet in England nnd Irland, kommt auBerdem in Westdeutschland 
und an mehreren Often in Diinemark vor, auf der skandinavischen Halb- 
insel abet nut in Schonen, und zwar an der Si~dseite yon Knllaberg, 
wo die Art stellenweise recht itppig auftritt. Als Versuchspflanze hat 
vorwiegend ein einziger, aus Samen yon Kullaberg erzogener, dnrchaus 
typischer Strauch gedient; ganz ~hnliche Resultate lieferten abet anch 
Versuche, die mit kontrolliertem Samen anderer Herkunft ausgeftihrt 
wurden. 

Bei Aussaat einer gentigenden Anzahl Polyanthemus-Samen erh~lt 
man neben "einer Mehrzahl typischer Pflaffzen stets abweichende Formen, 
deren Anzahl zwischen 1 - - 1 5 %  wechseln kann. Die abweichenden 
Formen sind in vielen F~llen schon als Keimpfl~nzchen kenntlich und 
machen im ausgewachsenen Zustande bisweilen der ~Iutterart gegentiber 
durchaus den Eindrnck neu entstandener, se lbs t~ tnd iger  A r t e n ,  wiihrend 
sie in anderen F~llen vom systematischen Gesichtspunkte aus als Varie- 
tLtteu oder Subvariet~tten zu bezeichnen w~ren. Von den extrem auso 
gebildeten Neuheiten erinnert eine Pflanze, die tibrigens durch den 
groi~en Anthocyangehalt s~tmtlicher vegetativer Teile ausgezeichnet ist, 
anffallend an R. affinis Wh. n. N., eiu anderes Individuum durch die 
wei6filzigen Blattunterseiten an R. tomentosus B rokh. oder viel mehr 
an einige Fl-Individuen ans der Kombination R. tomentosus 9 X poly- 
anthemus ~, ein drittes Individuum macht durch seine derbe Dick- 
blStterigkeit und die robuste, gedrungene Gestalt sowie gr(ii~ere Samen 
den Eindruck einer Gigasform, ein vlertes Exemplar dokumentiert sich 
durch niedrigen Wuchs und kleine, zierliche BlOtter als eine ~anella- 
form, ein ftinftes macht durch das tiefgrtine Laub, den pyramida]en, in 
seiner ganzen Litnge durchbl~tterten Bliitenstand und die tiefroten Bltiten 
einen ganz fremdartig~n Eindruck. Mit demselben Rechte wie de Vries 
yon seinen Oenothera-Mutationen kann man auch in bezug auf diese 
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•ubus-kberranten den Satz aufstellen: die Ab /~nde rungen  u m f a s s e n  
al le  O r g a n e  und  g e h e n  in a l len  R i c h t u n g e n .  

Mit Rticksicht auf die B e f S h i g u n g  der  n e u e n  T y p e n ,  s i ch  im 
L e b e n  zu e r h a l t e n ,  f i n d e r  e ine  g r o 6 e  V a r i a t i o n  s t a t t .  Einige 
yon den neu entstandenen Formen, so z . B .  die soeben erw/~hnten 
affinis- und tomentosus-i~hnlichen Neubildungen, scheinen in dieser Hin- 
sicht der $][utterart durchaus ebenbiirtig zu sein: sie sind vegetativ 
sehr kr~ftig, erzeugen eine groi]e Anzahl auffallend gut keimf~higer 
Samen und sind gegen K~lte und Schmarotzer ebenso widerstandsf~hig 
wie der typische R. polyanthem~s. In anderen F/~llen machen sich da- 
gegen gewisse konstitutionelle St6rungen geltend. So zei@ z.B.  die 
oben erw~hnte Form, die sich u. a. durch tiefrote Blfiten (R. polyanthemus 
hat weil~e oder bla.13rote Bltiten) und durchbl~tterten Bliitenstand aus- 
zeichnet, die Eigenheit, dal~ manche yon-den dicken, aber auffallend 
l e i c h t  z e r b r e c h l i c h e n  SchSfHingen  schon im ersten Lebensjahre 
direkt zu Bliitenzweigen umgebildet werden; sowohl diese Bliiten wie 
die an normalen Bliitenzweigen gebildeten sind fast g~nzlich s te r i l .  
Neben St~rungen in der Sexualsph~re kommen bei den Neubildungen 
auch an@re Unregelm/~13igkeiten vor; so finden sich an den B1/~ttern 
oft dieselben krankhaften Erscheinungen, die bei manchen Bastarden 
dieser Gattung auftreten und mit einer Besch~digung der diastatischen 
Fermente zusammenh~ngen~). Unter UmstSnden gehen die konstitutio- 
nellen St6rungen so weir, dag die Pflanzen auf einem Zwergstadium 
verharren und niemals ]31ilten produzieren. Solche verkommene Typen 
entsprechen offenbar dem, was de Vr ies  mit einem wenig glticklichen 
Namen , , A r t a n f ~ n g e "  genannt hat. 

Auch in solchen F/~llen, wo die inneren StOrungen nicht so welt 
gehen, dab die Bliitenbildung unterdriickt wird, sind die aberranten 
Formen im Vergleich mit der kr~ftigen Mutterart ~fters auffallend schwach 
und tr~gwiichsig, so dal~ sie im Freien yon den typischen Formen leicht 
iiberholt und verdrKngt 2) werden diirften. Die scheinbare Konstanz 
mancher ,,guter" Brombeerarten im Freien kommt sicher zum guten 

1) Interessant ist, dal~ Heribert Nilsson ganz ~hnliche Verh'~ltnisse (Verlang- 
samung der StiirkeauflSsung resp. der St~irkewanderung und dadurch herabffesetzte 
Kohlenstoffassimilation) bei gewissen Linien und Mutanten yon Oenothera Lamar<'kiana 
festffestellt hat. Vergl. Heribert  Nilsson, Die VariabilitKt der Oenothera Lamarckiana 
und das Problem der Mutation. Zeitschr. f. induktive Abstammungs- und Vererbungs- 
lehre 1912, Bd. ¥III, S. 106 f. 

3) Letzteres geschieht fast regelmK$ig in Topfkulturen, wenn 20m50 Kelmpflanzen 
zusammenwaehsen und nicht rechtzeitig ausgepflanzt werden. 
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Teil in dieser Weise zustande. Begiinstigend wirkt bier auch der Urn- 
stand, dab die neu entstandenen Typen im allgemeinen erheblich k~lte- 
empfindlicher sind als die Mutterart, was wohl in erster Linie durch 
ErnahrungsstSrungen bedingt wird. 

Die neuentstandenen Typen zeigen, soweit sie bis jetzt darauf ge- 
pr[fft wurden, insofern eine a u s g e p r ~ g t e  K o n s t a n z ,  als ein Riick- 
schlag auf die Mutterart bis jetzt nicht beobachtet wnrde, der neue 
Typus hingegen mit einer auffallenden Ziihigkeit festgehalten wird, und 
zwar auch bei solchen Individuen, die nicht ganz mit der in erster Hand 
entstandenen Neubildung tibereinstimmen. Derartige Abweichungen sind 
indessen ziemlich selten, im allgemeinen mach t  die Nachkommen-  
schaf t  e ines  neu e n t s t a n d e n e n  Typus  e n t s c h i e d e n  e inen  ein-  
h e i t l i c h e r e n  E i n d r u c k  als d i e j en ige  tier M u t t e r a r t  (R. poly- 
anthemus). Auch in dieser Beziehung herrscht also eine auffallende 
0bereinstimmung zwischen Rubus polyanthemus und Oenothera Lamarcl~i- 
aria mit ihren resp. Mutationen. 

Von den iibrigeu Brombeerarten, die aus durch kontrollierte Selbst- 
befruchtm~g erhaltenen Samen erbliche Neuheiten erzeugt haben, gilt 
prinzipiell dasselbe, das soeben fiir R. polyanthemus dargelegt wurde. 
Bemerkenswert ist das Auftreten ana loge r  F o r m e n  ganz ve r sch i e -  
dener  H e r k u n f t ,  z.B. Gigasformen aus R. insularis, R. radula und 
R. tiliaceus. Von biologischem Iuteresse ist u. a. der Umstand, dal~ ein 
neuer, aus R. villicaulis Koehl.  var. parwdus Hiilsen entstandener 
Typus, der drei Wochen friiher als die Mutterart bltiht, diese Eigenschaft 
dutch drei Generationen erhalten hat. 

In zwei friiheren Abhandlungen~), die trotz einer gewissen Ausftihr- 
lichkeit doch nur den Charakter vorlSufiger Mitteilungen haben sollten 
und deshalb nut in schwedischer Sprache ver~iffentlicht wurden, habe 
ich die Ansicht vertreten, dal3 die soeben abgehandelten Neubildungen 
Muta t ionen  im Stnne  yon de Vries darstellten. In der Tat ist ja 
die Ubereinstimmung zwischen diesen sprungweise entstandenen, erblichen 
Rubusformen und den Mutationen yon Oenothera Lamarckiana ohne wei- 
teres einleuchtend, und insofern ist die Gleichstellung beider Formserien 
ohne Zweifel berechtigt. Hingegen ist es nach den im vorigen mit- 
geteilten Erfahrungen ohne weiteres klar, daft die neu  e n t s t a n d e n e n  
R u b u s f o r m e n  schwer l i ch  als Be lege  ftir e inen  Muta t ionsproze l~  

1) L i d f o r s s ,  B., Studier i~fver Artbildningen inom sl~iktet Rubus I. u. I I .  Arkiv 
fSr Botanik 4 (1905) u. 6 (1907). 
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im S inne  yon  de Vr ies  v e r w e r t e t  w e r d e n  k6nnen .  Denn wenn 
auch bei der Entstehung neuer Rubusformen manches vorkommen mag, 
was sieh vielleicht nieht ohne weiteres in den Rahmen der mendelistisehen 
Spaltungsgesetze einzw~tngen l~13t, so erscheint es andererseits hSehst 
wahrseheinlieh, dal~ die friiher als echte 3lutationen aufgefal3ten Neu- 
bildungen eher Naehwirkungen einer einmal stattgefundenen Kreuzung 
darstellen. Ftir diese Auftassung sprieht einerseits der Umstand, daft 
diejenigen Rubusarten, welehe neue Typen hervorbringen kSnnen, often- 
bar ausgepr~igte Heterozygoten sind, ferner die Tatsaehe, dal3 dutch 
Kreuzung ,,guter" Brombeerarten Bastarde entstehen, die durehaus fertil 
sind und eine frappante Ahnliehkeit mit anderen, seit lange bekannten 
Brombeerarten besitzen. Der ttbergrol~e Formenreiehtum der jetzigen 
Rubusflora bietet unter solehen Umst~nden an sieh kaum etwas Para- 
doxes dar; das R/ttselhafte bleibt vielmehr die groge Fruehtbarkeit 
aueh soleher Bastarde, die dutch Kreuzung morphologiseh und syste- 
matiseh einander fernstehender Arten entstanden sind, und aus deren 
ehaotiseh vielf6rmiger Naehkommensehaft gewisse Typen dutch natiirliehe 
Auslese erhalten werden und sieh im Laufe der Generationen zu relativ 
stabilen Arten herausbilden. 


