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I. Einleitung. 
Zahlreiche zytologische Arbeiten haben gerade in den letzten Jahren 

die chromosomalen Verh~ltnisse vieler Familien und mit  ihnen die ver- 
schiedencn Reihen des Zentrospcrmenastes zu erhellen versucht, l~och 
stehen wir jedoch am Anfange dieser Aufkl~rungsarbeit und somit vor 
vielen Fragen und R~tseln. Von manchen Familicn sind nur einige 
Species eincr karyologischen Untersuchung unterzogen wordcn. Es galt 
ja  zun~chst, eine Ubersicht fiber die Chromosomenvcrh~ltnisse des gan- 
zen Astes zu erlangen. 

Von den Urticales k6nnen wir ebenfalls nur wenige zytologische An- 
gaben nachweisen. Bei den Ulmaceae finden wir keine und innerhalb der 
umfangreichen Familien der Moraceae und Urticaceae nur bci vier Gat- 
tungen mehr oder weniger weitgehende Hinweise auf die Kernverh~lt- 
nisse, w~hrend die beiden Gattungen der Cannabinaceae und vicle Ver- 
t reter  der Moreae eingehend chromosal untersucht worden sind. Ich 
stellte mir daher die Aufgabe, einen Beitrag zur Zytologie der ganzen 
Reihe der Urticales zu geben. Um eine zweckdienliche ~)bersicht fiber die 
vier Familien diescr Reihe zu erhaiten, ist es natiirlich Vorbedingung, 
mSglichst viele Gattungen der Bearbeitung zu unterziehen, was jedoch oft 
an  der schwierigen Materialbeschaffung scheitert. Die Angeh6rigen man- 
cher Gattung befinden sich gar nicht in Kultur.  Andere tropische 
wiederum gelangen untcr  den hiesigen Kulturbedingungen nicht zur 
Blfite. Nicht zuletzt sind die von Nichtfachleuten noch so sorgf~ltig vor- 
genommenen Fixierungen yon Inflorescenzen und Wurzelspitzen leider 
zu oft unbrauchbar. So bleibt nur ein Rest  an gutem Material, welcher 
aber, so hoffe ich, ausreichen wird, eine gute  Ubersicht fiber die Chromo- 
somenverh~ltnisse dieser Reihe zu gewi~hrleisten. Bei der Bearbeitung 
der Gattung Dorstenia wurde ich atlf abweichende Chromosomenzahlen 
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aufmerksam gemacht ,  die mich veranlaBten,  insbesondere diese G a t t u n g  
einer  e ingehenden zytologischen Forschung zu unterziehen.  

II. Material  und Methode. 
Als ich im Sommer 1928 meine Untersuchungen begann, befand sich im hiesi- 

gen Botanischen Barten in Bezug auf die zu fordernde breite Basis ffir eine nutz- 
bringende zytologische Bearbeitung einer Pflanzenreihe relativ wenig Material. 
Die Moraceae und Urticaceae sind vorzugsweise tropische Gew~chse, die oft nut  in 
grSBeren botaniscben G~rten ku]tiviert wurden. So muBte icb zum Tell ausw/~rts 
fixieren. ])er weitaus grSllere Tell systematisch wichtiger Gattungen wurde mir 
dank des Entgegenkommens der ])irektionen und Gartenverwaltungen deutscher 
und auch ausl~ndischer botanischer G/~rten in Form yon Stecklingen zugestellt. 
So konnte ich die Fixierung der Blfitenknospen und Wurzelspitzen in den hiesigen 
Warmhi~usern vornehmen. Herrn Prof. ])I]~LS (Berlin-])ahlem) mSchte ich an 
dieser Stelle ftir die Erlaubnis der Materialentnahme meinen verbindlichsten 
Dank aussprechen. Ebenso schulde ich meinen Dank den ])irektionen und Gar- 
tenverwaltungen der deutschen G/~rten, insbesondere der botanischen G~rten in 
Bonn, Berlin, Breslau, Hamburg, Miinster nnd Mfinchen, sowie der ausl/~ndisehen 
G~rten in Kew (Surrey), Edinburgh, Paris, Brfissel und Kopenhagen. Herr 
Prof. JAHN (Hann.-l~Ifinden) stellte mir in liebenswtirdiger Weise Steckreiser 
der Gattungen Ulmus, Celtis und Zelkova zur Verfiigung, woffir ich ihm reichlich 
Dank schulde. Auch den Baumschulbetrieben BRUCKS und H~I~ROTH (Berlin) 
und C. SPXTE (Berlin), der Verwaltung der stadtischen Baumschule Kiel und 
dem Handelsgartner Herrn CHANTRI~R (Mortefontaine [Oise]) weiB ich ffir die 
bereitwillige Unterstfitzung meinen besten Dank. In  besonderem Mal3e abet ffihle 
ich reich verpflichtet, Herrn Prof. MILnBRAEn (Berlin-Dahlem) auch an dieser 
Stelle fiir sein grol~es Interesse, das er stets meiner Arbeit entgegenbrachte, ferner 
fiir das lqachbestimmen mancher Pflanzen und ffir die Iqamhaftmachung wieh- 
tiger Spezialliteratur meinen aufrichtigen Dank zu sagen. 

Die Blfitenknospen fixierte ich mit dem CAR~OYschen Gemisch yon 60% 
abs. Alkohol, 20% Eisessig und 20% Chloroform. Zum Tell wurden sie vorher 
mit kaltem Wasser abgescbreckt. Fiir die Fixierung der Dorstenia-Inflorescenzen 
erwies sich ein Zerkleinern und Evakuieren der Rezeptakeln mittels der Wasser- 
strahlpumpe als sehr gtinstig. Die Fixierflfissigkeit vermag so schneller und gleich- 
m/~Biger in die dicken, fleischigen Inflorescenzen einzudringen. Je nach der 
BlfitengrSl~e wechselte die Fixierzeit yon 6--24 Stunden. Die nach CARNOY be- 
handelten Wurzelspitzen waren fiir die zytologisehen Studien zum grfl~ten Teil 
unbrauchbar. Selbst wenn das Fixiergemisch mit 10 Teilen Wasser verdfinnt 
wurde, waren die Kernplatten nut  selten einwandfrei auszuz~hlen. ])as NxwA- 
scn-f~sche Fixiergemisch hingegen war gut zu verwerten. Ein Abschreeken 
der Wurzelspitzen vor der Fixierung mit kaltem Wasser erwies sich als iiber- 
fliissig. Die Schnittdicke betrug je nach der ZellgrSl3e 6--11 /t. Gef~rbt 
wurden die Pr~parate nach HEIDE~HAIN mit EisenalaumH/imatoxylin. Die 
Chromosomenzahlen erhielt ich dureh vergleichendes Studium der Yleta- und 
Anaphasen der hetero- und hom0otypischen Teilungen, sowie der Polplatten in 
den Wurzelspitzen. Die ])iakinesen und Interkinesen waren fiir das Ausz~hlen 
der Chromosomen weniger brauchbar. Ffir die schnelle Orientierung fiber das 
Bltitenalter war mit Ausnahme der ])orstenien die yon HEITz (1926) angegebene 
Koehmethode mit Carmin-Essigsaure sehr giinstig. 

Die Textfiguren wurden mit dem ABBEschen Zeiehenapparat in HShe des 
Arbeitstisches mit 1/12 01immersion H 1 90 (ZEIss-Jena) und Periplanokular 
20 X (LEITz-Wetzlar) angefertigt. Die VergrfiBerung ist 2900mal. 
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Da die Zellen in den Wurzelspitzea der Dorsteniea sich fiir das begrenzte 
Blickfeld als zu grog erwiesen, zeichnete ich die diploiden Platten dieser Gattung 
mit dem Zeichenapparat yon Busch (Rathenow). Die Mikroskopeinstellung blieb 
dieselbe und brachte mit diesem Zeichenapparat die VergrSBerung 2600 real. 

Mit Ausnahme der Photographiea sind die Abbildungea im Druck auf 
2/;~ der urspriinglichen GrSl3e verkleiaert worden. 

III. Das Sys tem der Urtieales .  

.Die Urticales bilden aller Wahrscheinlichkeit eine Endentwicklung 
des Zentrospermenastes. Wenn sie morphologisch auch mannigfache 
Unterschiede zeigen, so dal~ man eine Gliederung in vier Familien ffir 
berechtigt hielt, so zeigen sie doch hinsichtlich des Bliitenbaues, der 
Samenanlage und der anatomischen Charakteristika gro]~e Verwandt- 
schaft. W E T T S T ~  und KARSTE~ halten es daher fiir ratsam, die vier 
Gruppen zu einer Familie zu vereinen. 

Vergegenw~rtigen wit uns vor der Besprechung der einzelnen Arten 
kurz die verwandtschaftlichen Beziehungen der vier Famflien. Die Blii- 
ten zeigen deutlich den anemophilen Charakter der Pflanzen. Sie sind 
klein und unscheinbar, meist griin bis gelbgrfin und nur selten braun 
oder dunkelrot gef~rbt. Der Mangel an GrSBe wird durch die dicht- 
gedr~ngte Stellung der Bliiten ausgeglichen. Sehr selten stehen die Blfi- 
ten einzeln, meistens bilden sie bfischelige, scheintraubige oder schein- 
~hrige Inflorescenzen. Oft sind die Bliiten zu einem Rezeptaculum ver- 
wachsen. Die Artocarpoideae sind bereits zum Teil entomophil geworden. 
Ihre  Bliiten besitzen jedoch wie die der anderen Gruppen, keine Nek- 
tarien. Kennzeichnend fiir anemophile Blfiten sind ferner die Leieht- 
beweglichkeit der Staubgef~l~e, die oft weit aus der Bliite herausragen, 
die zahlreichen m~nnlichen Bliiten, deren Staubgef~l~zahl wiederum oft 
durch D@doublement vergrS~ert worden ist, und nicht zuletzt die groBen 
gespaltenen, bfischeligen, federigen oder pinselfSrmigen Narben. Die 
Moroideae und noch ausgepr~gter die Urticaceae sind durch die Schnell- 
vorrichtung ihrer Staubgef~i~e bereits vom Wind unabh~ngig geworden, 
was auch schon BITZEK (1928) erwahnt. Sie bediirfen nicht mehr der 
grol]en Zahl der mannlichen Blfiten wie die Ulmaceae, Conocephaloideae 
und Cannabineae. Die Stamina sind im Jugendzustand einwarts gebogen 
und schnellen zur Zeit der Reife nach au~en, wobei sie die aul~erordent- 
lich grol]e Menge yon kleinen, leichten PollenkSrnern ausstreuen. Wir 
kSnnen uns leicht eine Vorstellung yon der ungeheuer grol~en Zahl der 
PollenkSrner machen, wenn wir bedenken, dab beispielsweise eine mann- 
liche Pflanze der Urtica dioica nahezu 45 Millionen PollenkSrner in ihren 
Antheren enthalt  (STRASBVRGER 1910). Allerdings ist bei den diSzischen 
Pflanzen das Zahlenverhaltnis der Blfiten zugunsten des mannlichen Ge- 
schlechts verschoben. 

Die Ulmaceae besitzen zwittrige oder eingeschlechtliche Blfiten, die 
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meist in biischeligen Inflorescenzen stehen. ])as Perianth ist durch- 
schnittlich 5--6bl~ttrig. Vor den Perianthbl~ttern befinden sich die ge- 
raden, die Bliitenhiille fiberragenden Staubgef~13e in gleicher Zahl. Die 
Eingeschlechtlichkeit der Bliite ist durch Abort des anderen Geschlechts 
verursacht, so ist in den m~nnlichen Bliiten noch ein Pistillrudiment 
wahrzunehmen, und die weiblichen Bliiten zeigen noch Staminodien. Sie 
besitzen einen oberst~ndigen Fruchtknoten mit einer anatropen oder 
amphitropen Samenanlage. Die geraden, beweglichen Staubgef~e finden 
wir, wie schon erw~hnt, in der Familie der Moraceae noch bei den Arto- 
carpoideae und Conocephaloldeae, w~hrend diejenigen der Moroideae in 
der Knospenanlage einw~rts gekriimmt sind. ])as Perianth ist vor- 
wiegend vierteilig. Die Staubgef~fle sind superponiert und in gleicher 
Zahl mit den Perianthbl~ttern vorhanden. Auch die Moraceae besitzen 
einen oberst~ndigen Fruchtknoten. Die Samenanlage befindet sich noch 
am Seheitel des Fruchtknotens und ist ebenfalls umgewendet oder ge- 
krfimmt. 

Bei den Conocephaloideae treffen wit die Samenanlage schon am 
Grunde des Fruchtknotens an. Sie ist entweder gekriimmt oder wie bei 
den Urticaceae aufrecht. Wir kSnnen diese Gruppe wohl als (J-bergangs- 
glied zwischen den Moraceae und Urticaceae anspreehen. Die Cannabineae 
besitzen wie die Artocarpoideae noch gerade Staubgef~tl~e. Auch bei ihnen 
befindet sich die Samenanlage stets am Scheitel des Fruchtknotens. Die 
Zahl der Staubgef~fle - -  5 - -  ist wie die der Perianthbl~tter bereits fest- 
gelegt. Die AngehSrigen der Cannabinaceae sind s~mtlich diSzisch, lqach 
BITZEK (1928) dfirften die Cannabinaceae und Artocarpoideae etwa in 
gleicher HShe vom Hauptstamm der Urticales abgezweigt sein. 

Die Urticaceae, die letzte Familie in der Reihe der Urticales, besitzen 
ausgesprochene Merkmale einer von den vorherigen Familien abgeleiteten 
Gruppe. Die S~menanlage befindet sich stets am Grunde des oberst~n- 
digen Fruchtknotens und ist atrop. In der Knospenanlage sind die Staub- 
gef~Be einw~rts gekriimmt. Bei vielen AngehSrigen dieser Familie ist die 
Zahl der Staubgef~Be und der Perianthbl~tter auf 4 reduziert. 

Auf Grund der Bliitenverh~ltnisse und der jeweiligen Beschaffenheit 
der Samenanlage kSnnen wir die Ulmaceae als urspriinglichste Familie 
der Reihe bezeichnen. Die Cannabinaceae und Artocarpoideae wfirden als 
n~chst-abgeleitete Gruppen anzusprechen sein. Eine hierauf folgende 
Form der Urticales diirften die Moroideae darstellen. Die Urticaceae 
schliel31ich zeigen die Merkmale einer am weitesten abgeleiteten Pflan- 
zengruppe dieser Reihe und sind wahrscheinlieh durch die Conocepha- 
loideae mit den Moraceae verbunden. 

Auch die serologischen Befunde stehen hiermit durchaus im Einklang. 
Anatomisch bemerkenswert ist fiir die Urticales das h~ufige Auftreten 

von Cystolithen in den Epidermiszellen, zum Tell auch in den Deck- und 
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Driisenhaaren. Nach den anatomischen Untersuchungen yon SOLEREDER 
(1899) und den Aschenbildern yon MOL~SCH (1920) sind die Cystolithen 
in allen Familien der Reihe vorhanden, vorzugsweise jedoch bei den 
Moraceae und Urticaceae. Wahrend sie bei den ersten drei Familien ver- 
schiedenartige Gestalt besitzen, sind die Urticaceae durch punktfSrmige 
oder lineare Cystolithen ausgezeichnet. Die Milchsaftschlauche sind be- 
sonders fiir die Moraceae charakteristisch, doch finden wir sie auch nach 
SOLEREDER (1899) innerhalb der Cannabinaceae bei Humulus. Nach 
BITZEK (1928) sollen die Urticaceae auch MilchrShren oder wenigstens 
,,~hnliche Bildungen wie Saftschl~uche" besitzen. Es ginge fiber den 
Rahmen dieser Arbeit hinaus, alle anatomischen Merkmale, wie Mangel 
eines einheitlichen Spaltbffnungsmechanismus, einfache Tiipfelung usw. 
aufzuz~hlen. Erws m6chte ich nut  noch das h~ufige Vorkommen 
langer Bastfasern, die bei Cannabis sativa eine L~nge bis zu mehreren 
Zentimetern erreichen kSnnen. 

IV. Die z y t o l o g i s c h e n  Befunde  be i  den e i n z e l n e n  Gattungen.  

1. Familie:  Ulmaceae. 

1. Unterfamilie: Ulmoideae. 

Die Vertreter dieser Unterfamilie sind in den gem~Sigten Zonen weit 
verbreitet.  Die kleinen Blfiten sind meist zwittrig und bestehen aus einem 
4--5bl~t t r igen Peri~nth, einer gleichgrol~en Zahl von Staubgef~i~en und 
einem oberstandigen Fruchtknoten. Sie bilden nach WV.TTSTEr~ (1924) 
,,doldenfSrmige (cymSse) Inflorescenzen". Die Einzelbliiten zeichnen 
sich wie diejenigen anderer Vertreter des Zentrospermenastes durch 
Pleio- und NIeiomerie aus. Sie kbnnen ferner durch Abort  eingeschlecht- 
lich werden. Die Bliitenblatter, die mehr oder weniger vereinigt sind, und 
die S t a u b g e f ~ e  gehSren theoretisch zwei Kreisen an (E~GL~R 1894). So 
besitzt die Gattung Holoptelea PLANCH. deutlich zwei Staubgef~Bkreise. 
EbenfaUs sind bei den Gironnierae GAUD. und Parasponiae MIQ. der 
Unterfamilie der Celtidoideae ohne Schwierigkeit zwei Kreise zu unter- 
scheiden (BITzEK 1928). Bei den Ulmaceae haben wir demnach noch eine 
ffir die Urticales urspriingliche Bliitenform vor uns. Die stets asym- 
metrisch gestalteten BlOtter neigen bei allen Ulmen, besonders aber bei 
Ulmus campestris L., zu anomaler Ausbfldung. Sehr h~ufig sind gespal- 
tene Blattspreiten zu linden. Ebenso sind die Ascidienbildungen der 
BlOtter durchaus keine Seltenheit (Pv.~zm 1894). 

Trotz der gro~en Artenzah[ ist die zytologische Bearbeitung dieser Unter- 
iamilie schwierig wegen der Materialbeschaffung. Ir~ den botanischen Garten 
sind meist nur Ulmus campestri8 L., Ulmu~s montana WITH. und Ulmus americana 
WILLD. vorhanden, wahrscheinlich, weil sie leicht aus Samen zu ziehen sind. 
Ich erhielt aus den verschiedensten G~rten Samen mehrerer Ulmenspecies. Sie 
sind jedoch nut kurze Zeit keimfi~hig. So fielen ~lle Versuche, Wurzelspitzen 
yon Keimlingen zu ur~tersuchen, negativ aus. Da, abgesehen yon den oben 

Planta Bd. 13. 3a 
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erwahnten Ulmenarten, alle anderen in den Baumschulen durch Veredelung Ver- 
mehrt werden, versuchte ich yon diesen Soften Steckreiser zu bekommen. Ob- 
wohl mir aber dreimal die verschiedensten Arten gesandt wurden, gelang es mir 
auch unter ver~nderten Kulturbedingungen nie, Wurzelbildung zu erzielen. Die 
fixierten Blattknospen brachten keine z~hlbaren Stadien. So mul3te ich meine 
Untersuchungen auf die Ulmaceen: Ulmus montana, U. campestris und U. ameri- 
cana beschr~nken. 

Von Ulmus montana WZTH. fixierte ich Blfitenknospen. Wie die Er- 
fahrung lehrte, lieBen sich die Blfiten nur dann schneiden, wenn sie vor 
der Fixierung aus dem Verbande des Bliitenstandes gelSst waren. Das 
in :FixierlSsung gebrachte Material wurde, um eine gleichm~Bige Fixie- 
rung zu erzielen, evakuiert.  So erhielt ich klare Bilder, die keinen Zweifel 
dariiber lieBen, dab die Reduktionsteilung durchaus normal verl~uft und 
die haploide Chromosomenzahl 14 betr~gt (Abb. 1). Die Chromosomen 

zeigen in der Metaphase der heterotypischen Tel, 
lung keine wesentlichen Gr6Benunterschiede. Sie 
sind durchweg kugelig oder ellipsoidisch. In  der 
Diakinese liegen die homologen Chromosomen nur 
zum gr6Bten Tell paarweise nebeneinander. Durch 
diesen Umstand  eignet sich genanntes Stadium 
nicht zum Ausz~hlen. Eine bemerkenswerte Son- 

Abb. 1. Heterotypische Me- derheit dieser Ulmaceae ist es, dab die Pollenmut- 
taphase von Ulmus montana w~H. terzellen in nicht seltenen F~llen zwei oder sogar 

drei Nucleolen besitzen, die in der Diakinese noch 
deutlich zu erkennen sind. Die Tetraden sind no rma l  Sie bilden nach 
der fiblichen Furchungsmethode vier PollenkSrner. - -  Die Chromo- 
somenform der zweiten Teilung konnte ich leider nieht  beobachten. 

Das Wurzelmaterial  entnahm ich mehrj~hrigen Pflanzen, die mir 
freundlichst v o n d e r  •irma SrXTH-Berlin iiberlassen wurden. Die Chro, 
mosomen in den Wurzelspitzen gleichen sehmalen F~den yon verschie- 
dener Gr5Benordnung. Sie sind oft derart  verschlungen, da{3 eine Z~hlung 
sehr schwierig ist. Mehrere ~quator ialplat ten lieBen jedoeh eine ein- 
wandfreie Z~hlung zu. I n  diesen waren stets 28 Chromosomen zu sehen. 
Wir kSnnen deutlich verschiedene GrSBenordnungen der Chromosomen 
erkennen. Ieh mSchte die kurzen Chromosomen yon den mittellangen 
und langen Chromosomen sondern. Eine genaue Identifizierung der 
Chromosomen lieBen jedoch die Bilder nicht zu. 

In  den st~dtischen Baumsehulen zu Kiel konnte ich Bliitenknospen 
yon Ulmus montana v. Pitteursii  hort. fixieren. Die Bearbeitung nahm 
ich bereits MAtte Januar  vor. Trotzdem die jungen Blfiten yon einer 
dicken :Eiskruste umgeben waren und w~hrend der Behandlung im war- 
men Zimmer auftauten,  konnte keine BeeintrKchtigung der Reduktions- 
teilung festgestellt werden. Wir dfirfen hieraus entnehmen, dab die im 
Jugendstadium eng zusammenliegenden und yon Hfillbl~ttern umgebe- 
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hen Blfiten gegen K~lte und auch Witterungsumschl~ge recht gut ge- 
schfitzt sind. 

Die Pollenmutterzellen liegen bei dieser Subspecies, wie auch bei 
Ulmus montana, zur Zeit derDiakinese noch in ziemlich festemVerbande, 
und selbst wenn bereits die Dyadenkerne gebildet werden, liegen die 
Zellen so dicht beieinander, da~ man bei Betrachtung mit schwacher 
VergrS~erung leicht geneigt ist, an cine friihe Prophase zu glauben und 
die Pr~parate achtlos beiseite legt. Jedoch gibt das Tape tum einen guten 
Fingerzeig ffir die Beurteihmg des Teilungsstadiums in den Pollenmutter- 
zellen. Sie 15sen sich wahrscheinlicb durch die infolge Fixierung ver- 
ursachte Schrumpfung yon den Wandzcllen und werden im geschlossenen 
Ringe in das Innere des Pollenfaches transportiert .  So l ~ t  sich an der 
GrSBe des Abstandes zwischen den ~u und Tapetenzellen einiger- 
mal3en genau das Tcilungsstadium berechnen. Die haploide Chromo- 
somenzahl ist auch fiir diese Form 14. Die Chromosomen sind in der 
heterotypischen Teilung durchschnittlich l~nger als bei Ulmus montana 
und haben oft die Gestalt eines abgestumpften 
Kegels. In  der homSotypischen Teilung sind die / / ~ , , l _ ~  
Chromosomen sti~bchenfSrmig. Es sind aucb hicr 
deutlieh 14 Chromosomen zu sehen. Da das fixierte 
Bliitenmaterial leider sehr jung war, kann ich fiber 
die Pollenbildung keine Angaben machen. 

Ulmus campestris L.  gebSrt wie vorige Art zu Abb. 2. Somatische Kern- 

der Subsektion Dryoptelea S~Acm Der Bliiten- platte ausdem Wurzelgewebe 
stand ist auch hier biischelig. Fruchtknoten und von Ulmus campestris L. 

Frii~hte sind unbehaart.  Das untersuchte Wurzelmaterial en ts tammt  
ebenfalls mehrj~hrigen Pflanzen, die mir durch die Firma Se~wt[-Berlin 
zugestellt wurden. Die Chromosomen sind im somatischen Gewebe st~b- 
chenfSrmig, l~nger, etwas dicker und gedrungener als bei Ulmns mon- 
tana. Trotzdem die Wurzelspitzen mit  dem NAVASCHINschen Gemisch 
fixiert wurden, lagen die Chromosomen nie gut isoliert. Eine einwand- 
ffeie Z~hlung war schwierig, doch glaube ich die diploide Zahl mit  28 
angeben zu dfirfen, wenngleich auch bei einigen ganz wenigen Platten 
ein Zweifel bestehen k5nnte, ob es sieh um 28 oder 29 Chromosomen 
handelt. 30 Chromosomen konnte ich nie z~hlen. Abb. 2 gibt eine der 
vielen Metaphasen mit  einem grol~en zweisehenkligen Chromosom wieder. 

Von der Subsektion Oreoptelea SPACH., deren Vertreter sich nach 
SCHNEIDER (1906) durch traubenfSrmige Bliitenst~inde und bewimperte 
Friichte und Fruehtknoten auszeiehnen, konnte ich dank der feundlichen 
Untersti i tzung der Firma SPXTH-Berlin Ulmus americana WlLLD. unter- 
suchen. Die Chromosomen gleichen in den Wurzelspitzen schmalen St~b- 
ehen, sie sind meistens verschlungen und liegen nur sehr selten isoliert. 
Eine Entscheidung, ob es sieh um 28 oder mehr Chromosomen handelt, 

3* 
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war fiir diese Art  noch schwieriger, da sich in manchen somatischen Ker- 
nen Plat ten mit zwei deu~lich eingeschnittenen Chromosomen zeigten, 

die man eventuell als je 2 Chromosomen 

Abb. 3. Kernpla t te  aus der Wurzel- 
spitze yon Ulmus americana WILLD. 

ansprechen mSehte. Eine I)urchschniirung 
war jedoch nie wahrzunehmen. In  Abb. 3 
habe ieh eine derartige fragliehe Kernplat te  
wiedergegeben. Die mit einem Stern ver- 
sehenen Chromosomen zeigen zwar einen Ein- 
schnitt, doch daft  man sic wohl nicht als 
2 Chromosomen anspreehen. Die diploide 
Zahl diirfte daher sehr wahrseheirdich 28 sein. 

2. Unterfamilie : Celtidoideae. 

Die Celtidoideae unterscheiden sieh yon den Ulmoideae im wesent- 
lichen durch den gekriimmten Embryo. Zu ihnen rechnen wir die in den 
gem~Bigten Zonen allgemein verbreiteten Gattungen Abelicea SIBTH. 
et S~ttTm (Zelkova SPACH.) - -  die iibrigens, wie auch die Hemipteleae 
I ~ C H . ,  Yon PLANCHO~ (1873) unrechtm/s zu den Ulmoideae gestellt 
wurde ( S c m ~ D ~  1906) - -  und Celtis L. Hier haben wir ausgesprochene 
MonS.cie. Die m~nnlichen Bliiten sind in Biiseheln (Zelkova) oder wie bei 
Celtis in trugdoldigen Biischeln angeordnet. W~hrend sic sieh an vor- 
j/ihrigen Zweigen befinden, sitzen die weiblichen Bliiten am Frfihjahrs- 
holz. Sie enthalten mitAusnahmederGattungAphananthel~A)rcH, noch 
reduzierte Staubbl~tter. Die Blfitenhiillbl/itter sind bei den Hemipteleae 
und Abeliceae verwaehsen, bei den Gattungen AThananthe, Pteroceltis 
und Celtis jedoch frei. Die zu den Ulmoideae gereehnete Gattung Planera 
GMEL. diirften wir vielleicht als ein Bindeglied zwisehen den beiden Unter-  
familien ansehen. Hier haben wir noch einen geraden Embryo, jedoch 
bereits monSeisehe Bliiten, yon denen die m~tnnliehen wie bei den Celti- 
deae am vorj~hrigen Holz sitzen. Eine erfolgreiehe zytologisehe Bearbei- 
tung dieser Gattungen war leider nieht mSglieh. Die fixierten Bliiten- 
knospen befanden sieh hie im giinstigen Alter. Auch die diploide Chro- 
mosomenzahl konnte ich nieht feststellen, da alle Versuche, Wurzeln aus 
Steekreisern zu erlangen, selbst unter den verschiedensten Kultur- 
bedingungen fehl sehlugen. 

2. F a m i l i e :  Moraceae .  

Die AngehSrigen dieser Familie erhalten durch die zahlreichen Milch- 
saftschl/~uehe ihr besonderes Gepr~ge. Wie die Cannabinaceae und Urti- 
caceae besitzen sic Cystolithen. Die Samenanlage befindet Sich noeh, wie 
bei den Ulmaceae, mit Ausnahme eines Tefles der Conocephaloideae, am 
Seheitel des Fruehtknotens;  sie ist amphitrop. Die Staubgef~fle sind in 
der Knospenlage entweder einw~rts gekriimmt oder gerade. Naeh der 
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SteUung der Samenanlage sind die Moroideae und Artocarpoideae am 
n~chsten mit den Ulmaceae verwandt, und zwar diirften sich nach E~G- 
L~R (1894) die Moroideae durch ihre gefalteten Laubbl~tter mehr den 
Ulmaceae n~hern als die Artocarpoideae, w~hrend wiederum letztere 
wegen der geraden Staubbl~tter gr6Bere Verwandtschaft zu den Ulmaceae 
zeigen als die Moroideae. Ich richte reich in meiner weiteren Beschrei- 
bung der einzelnen Gattungen nach dem E~GL]~schen System, obgleich 
ich den Staubgef~Ben eine grSBere systematische Bedeutung zuschreiben 
mSchte als den Bl~ttern und somit die Artocarpoideae als urspriinglicher 
ansehe, 

Einw~rts gebogene Staubgef~Be finden wir nur bei der 

1. Unterfamilie : Moroideae. 

Tribus I : Fatoueae, - -  Von dieser interessanten Gruppe, die ENOLER 
als Bindeglied zwischen den beiden ersten l~amilien betrachtet,  konnte 
ich leider kein Material ffir meine Untersuchungen erhalten. 

Tribus I I :  Moreae. - -  Die weiblichen und m~nnlichen Inflores- 
cenzen sind vielblfitig und bilden sogenannte Schein~hren. In  den 
m~nnlichen Blfiten finden wir stets vier in der Knospenlage gekriimmte 
Staubgef~i~e. Die weiblichen Bliiten besitzen einen oberst~ndigen 
Fruchtknoten. 

(Jber die chromosomalen Verh~ltnisse der Moreae sind wir verh~ltnis- 
m~13ig gut  unterrichtet. Tahara (1910) fand ffir Morus indica, Morus 
alba und einige Gartenrassen dieser Species in Pollenmutterzellen 14 und 
im Wurzelgewebe entsprechend 28 Chromosomen. OSAWA (1916, 1920) 
konnte fiir Morus alba diese Angaben best~tigen und erg~nzte die 
Moreenstudien durch die Forschungen an weiteren sechs Species, ffir die 
er ebenfalls die Zahlen n = 14 und 2 n = 28 fand. 85 Gartenrassen zeig- 
ten in 45 F~llen ebenfalls die gleiche Zahl, w~hrend 40 Rassen sich als 
triploid erwiesen. 

SINOTO (1925, 1929) konnte fiir Morus bombycis KOIDZ. in der 
Reduktionsteilung der Pollenmutterzellen 13 Autosompaare und ein 
Paar ungleiche Chromosomen nachweisen. •ach SI~oTo soll nicht 
dieses ungleiche Paar, sondern ein kleineres der Autosomen, welches 
sich in der Anaphase in zwei ungleiche Teile gliedert, das Geschlechts- 
chromosom der diSzischen Species darstellen. Noch fehlen die Unter- 
suchungen weiblicher Individuen; hierdurch w~re erst eine vSllige Kl~- 
rung der chromosomalen Verh~ltnisse mSglich. Von einer ~achunter-  
suchung dieser japanischen Moreae muI~te ich aber leider Abstand 
nehmen. 

ENOLEI~ (1894) schliefit den Moreae die Broussonetieae und Strebleae 
an, die von BUREAU (1873) als Tribus I u n d  I I  der Moraceae geffihrt 
werden. 
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Tribus I I I :  Broussonetieae. - -  Die AngehSrigen dieser Tribus kenn- 
zeichnen sich durch die eingeschlechtlichen Inflorescenzen. Die mann- 
lichen Bliitenst~nde bilden meistens Schein~hren oder Scheintraubenuod 
nur selten ScheinkSpfchen. Die weiblichen hingegen stehen nur in Schein- 
kSpfchen. Auch die 

Tribus IV:  Strebleae ist noch durch die eingeschlechtlichen Blfiten- 
st~nde charakterisiert. Bei den weiblichen Inflorescenzen finden wir 
gegenfiber den Broussonetieae keinen Unterschied. Die weiblichen Bliiten 
s~ehen jedoch einzeln. Seltener sind sie in kleinen Gruppen von zwei bis 
vier vereinigt anzutreffen. 

Von beiden Triben konnte ich kein Untersuchungsobjekt erhalten. 
So gehe ich sofort zur Bearbeitung der Tribus IV fiber. 

Tribus IV:  Dorstenieae. - -  Die zahlreichen kleinen Blfiten sind zu 
einem Rezeptaculum verwachsen, welches die verschiedenste Form an- 
nehmen kann. Es enth~It stets beide Geschlechter. 

Die bekannteste Gattung dieser Gruppe, zu der BUREAV (1873) neben 
den Blekrodeae, Sloetiae und Trymatococcus auch die Fatoueae rechnet, 
ist die Gattung Dorstenia L. Sie ist neben den Ficeae die formenreichste 
Gattung der Moraceae und zeichnet sich nicht nur dureh die Verschieden- 
heir der morphologischen Gestaltung, sondern auch durch die groi3e 
Variabilit~t der Bliitenst~nde aus. 

Wir finden alle (~berg~nge yon stengellosen Arten fiber kleine, krie- 
chende Formen zu groBen, mit kr~ftigen, holzartigen Stengeln versehenen 
Pflanzen, die selbst Strauchform annehmen kSnnen (D. scaphigera BUR.). 
Als interessante Form verdient die auf Sokotra heimische Dorstenia 
gigas S C n ~ ' ~ F .  erw~hnt zu werden. Sie erreicht eine HShe bis zu 2 m 
und ist baum~hnlich verzweigt. Der 60 cm dicke und 1 m hohe Stamm 
steUt einen Wasserspeicher da r ,  mit dessen Hilfe sie die Trockenzeit gut 
fiberstehen kann. 

Die Rezeptakeln sind scheiben- oder schiffchenfSrmig und seltener ge- 
weihartig verzweigt. Die .weiblichen Blfiten sind wesentlich grSBer als 
die m~nnlichen und tief im Rezeptaculum eingelassen. Der Griffel ist 
gespalten oder ungeteilt. Im tropischen Afrika haben die Dorstenien die 
grSl~te Mannigfaltigkeit in Bezug auf Wuchs und Inflorescenzbau er- 
reicht. Hier treffen wir auch die grS~te Zahl yon Arten an. E~OL~R 
(1915) gibt 80 afrikanische Dorstenien an. Seitdem ist die Zahl um 
einige wenige angewaehsen. Im tropischen Amerika waren bis zum selben 
Zeitabschnitt  etwa 30 Arten bekannt geworden. AuGer diesen Entwick- 
lungszentren kommen als Ausnahme eine Art in Ostindien und eine andere 
Art  auf Madagaskar vor. 

Der erste grSflere Versuch, die Dorstenien systematisch zu ordnen, ist 
yon BUREAV (1873) unternommen worden. Ihm waren im ganzen 45 
Species dieser Gattung bekannt.  Als wichtigste systematische Merkmale 
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betrachtete er erstens den Wuchs der Pflanzen (Subacaules, Caulescentes) 
und zweitens die Form des l%ezeptaculums. Ffir E~CLER hingegen ist der 
Griffel das Hauptunterseheidungsmerkmal.  So trennt  er Dorstenien mit  
gespaltenem Griffel yon solehen mit  ungeteiltem Griffel. Die erste Gruppe 
gliedert er wieder in zwei Sektionen. ,,Sektion I ZTothodorstenia ENGL. : 
Rezeptaculum mehr oder weniger kreisfSrmig, nicht bloi~ mit  kleinen 
Bracteen am Rande, sondern auch mit  solchen zwisehen Rand und Basis ; 
Sektion I I  Eudorstenia E~GL. : Rezeptaculum verschiedenartig ; aber stets 
nur am Rande mit  Braeteen oder ohne solche an den Seitenr~ndern" 
(ENGLER 1898, 10). Die Sektion Eudorstenia umfaiit  alle amerikanischen 
und die meisten afrikanischen Arten. Von der Sektion Nothodorstenia ist 
nut  ein einziger Vertreter bekannt  (D./rutescens E~GL.). Die Dorstenien 
mit  ungeteiltem Griffel bilden die Sektion I I I  Kosaria (Fo~sK.) ENGL. 
AngehSrige dieser Sektion linden wir nur im tropischen Afrika. FRISS 
(1913--14) vermil~t in der Systematik der Dorstenien die Berficksich- 
tigung der Wurzeln bzw. der ,,unterirdischen Stammknolle".  Da durch 
seine Forschung sich einige Abweichungen vom E~LERschen  System 
ergeben, so mSchte ich in Kiirze auf seine Ergebnisse eingehen. Er  unter- 
scheidet den ,,placenti/ormis-Typus" yon der , ,Unyikae-Gruppe". Die 
Pflanzen vom ersten Typus lassen sich nach FRIes folgendermal~en cha- 
rak+.,erisieren: ,,Die unterirdische Stammknolle ist mehr oder weniger 
halbkugelf6rrnig, mit  ebener oder gew6hnlich sogar konkaver Oberseite, 
wodurch die ganze Bildung die Form einer flachen Schfissel erhalten 
kann." Die oberirdischen Teile dieser Pflanzen sind sehr einheitlich. ,,Die- 
Bl~ttter sind verh~ltnism~l~ig schmal (lanzettf6rmig-linear) sowie voll- 
st~u(lig oder so gut wie vollst~ndig ungeteilt." ,,Die Rezeptakeln sind 
scheibenf6rmig; der bliitentragende Tell hat  ungeteilten (runden oder 
lgnglichen) Umkreis, an den I~ezeptakelstrahlen nicht in Zipfeln aus- 
laufend" (]~R~ES 1913/14, 2--3).  Alle yon ihm auf der schwedischen 
Rhodesia-Kongo-Expedition gefundenen Arten dieses Typs weisen einen 
mehr oder weniger stark gespaltenen Griffel auf und geh6ren somit nach 
dem E~GL~Rschen System zu der Sektion Eudorstenia. Als weitere Ver- 
treter dieser Gruppe vermute t  FR~ES die Dorstenia Poggei E~aL,  D. Well- 
mannii E~GL., D. benguellensis WELw. und D. ]catangensis Dn WILD. Diese 
wurden aber yon ENGLER ZU Sektion Kosaria gereehnet. 

Dadurch ware jedoch der Fallgegeben, dag morphologisch vollkommen 
gleiche Individuen zu verschiedenen Gruppen geh6rten. Ffir Dorstenia 
Poggei E~GL. und D. Wellmannii ENGL. land FRIES durch Nachunter- 
suehung des Gyn6ceums die baldige Kl~rung, indem er feststellte, dub sie 
einen gespaltenen Griffel beSitzen (siehe Abb. 5, FRIES 1913/14, 7). Da 
FRIES jedoch keine Angaben fiber den Griffelbau von Dorstenia benguel- 
lensis WELW. und D. katagensis ])~ WILD. machen konnte, schien es mir 
lohnenswert, diesbezfigliche Untersuchungen anzustellen. Das t terbar-  
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material  von D. benguellensis WELW. und der weiter unten erwiihnten 
D. saxicola ENOL. wurde mir in bereitwilligster Weise v o n d e r  Direktion 
der Royal  Botanic Gardens, Kew, Surrey zur Verffigung gestellt. So 
konnte ich feststellen, dab D. benguellensis sowohl im oberirdischen Teile 
als auch in der Wurzelknolle durchaus dem placenti/ormis-Typus ent- 
spricht. Der Griffel ist ~hnlich wie der yon D. Poggei zwar wenig, aber 
immerhin deutlich an der Spitze gespalten (siehe Abb. 4 a) .  Diese Art  
gehSrt demnach entgegen der bisherigen Ansicht auch zu der Sektion 
Eudorstenia. Von D. katangensis konnte mir Her r  Prof. DE W~DWMA~- 
Brfissel leider nur eine Photographie zustellen, aus der ich keine Schlfisse 
auf den Griffelbau ziehen konnte. Auf Grund des Herbarmaterials  von 
D. Verdickii DE WIND. et Bu~., das ebenfalls dem Briisseler Museum ent- 
s tammt,  war auch eine Entscheidung fiber den Bau des Griffels nicht 
zu f~llen. Der oberirdische Teil der Pflanzen entspricht jedoch vollkom- 
men dem placenti/ormls-Typus. Er  l~Bt das Vorhandensein eines ge- 
spaltenen Griffels vermuten.  Ich mSchte mich durchaus F~I~s an- 

a b r 

Abb.  4a--c.  G~iffelformen a yon Dorstenia beng~t- 
elle~s~s WELW.~ b yon Dorstenia Hildebrandtii 
ENOT,., c yon DorsSenia caudat, a ENOT,. (Vergr. e twa  

45 x.) 

kann ich noch zwei weitere yon mir 

schlieBen, der sich auf Grund sei- 
her Befunde hubert :,,Es erscheint 
mir  aber ~uBerst wahrscheinlich, 
daB kiinftige Untersuchungen zei- 
gen werden, daB auch der Bliiten- 
bau dieser Arten dem Bautypus 
der vegetat iven Teile entspricht." 
Zur Bekr~ftigung dieser Aussage 

untersuchte F~lle aIfffihren. Auf 
meine Bitte sandte mir Herr  Prof. M~DB~ED-Berl in-Dahlem Her-  
barmater ia l  der Dorstenia Hildebrandtii ENGL., D. caudata EEGL., D. 
Braunii ENGL. und D. ruahensis ENGL. Ffir die beiden erstgenannten 

Individuen dieser Arten, die sicher alle dem placenti[ormis-Typus an- 
geh6ren, konnte ich eindeutig den gespaltenen Griffel nachweisen. Wie 
aus den Abb. 4 b und 4 c ersichtlich ist, sind diese Arten im Gegensatz 
zu Dorstenia Poggei und D. benguellensis durch einen tiefgespaltenen 
Griffel ausgezeichnet. Die gepreBten Blfiten der letztgenarmten Dorste- 
nien waren leider zu jung und lieBen keinen SchluB auf den Bau des Grif- 
fels zu. D. r~ahensis rechnet ENGLE~ jedoeh bereits zu den Eudorstenien. 
Wahrseheinlieh werden weitere Forschungen auch ffir D. Braunii einen 
gespaltenen Griffel nachweisen. 

Der andere yon FRIES aufgestellte Typ  zeichnet sich durch eine un- 
regelm~tBige Knollenform und breitere, ,,mehr oder weniger elliptische" 
BlOtter aus. Die Blattstiele sind deutlich ,,ausgezogen". Weiter eharak- 
terisieren sich die Inflorescenzen rmch FRIES dadureh, ,,daB hier die 
blfitentragende Scheibe an den Rezeptakelstrahlen etwas ausliiuft, so daB 
auch sie in ihrem Umkreise nach etwas verzweigt wird". Die Vertreter  
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dieser Gruppe bilden den Unyikae-Typus (benannt nach der Dorstenia 
Unyikae ENGL.) 

Da der Griffel ungeteilt ist, geh6ren sie zu der Sektion Kosaria. Ffir 
D. ~zxicola ENGL. kann ich die ZugehSrigkeit zum Unyikae.Typus be- 
st~tigen. Sie besitzt, wie bereits E~OLER (1898) feststellte, einen un- 
gespaltenen Griffel. 

Auf Grund der Untersuehungen yon FRIES und der yon mi r  zugefiig- 
ten Erg~inzungen kann demnach die Vermutung ausgesproehen werden, 
dat~ alle Dorstenien, die sicher dem placenti/ormis-Typus angeh6ren, zur 
Gruppe Eudorstenia und diejenigen, die dem Unyikae-Typus zuzurechnen 
sind, zu der Kosaria-Gruppe gelaSren. Somit w~tre aber, wenn ~ i r  yon 
der kleinen angefiihrten Korrektur  absehen, das E~GL~Icsche System 
der Gatt'ung Dorstenia unge~indert geblieben. :Denn alle Vertreter des 
ersten Typs bilden nur einen Teil der Eudorstenien und lassen sich in 
E~Gr,]~Rs Unterabteilung ,,Rezeptaculum im Umril~ mehr oder weniger 
kreisf6rmig oder s t e r n f 6 r m i g . . . " ,  ,,Bracteen am Rande des l~ezepta- 
culums nur wenig ungleich" eingliedern. Es ist naheliegend, zu versuchen, 
die ganze Gattung Dorstenia auf Grund einzelner Typen aufzuteilen und 
beispielsweise yon einem ,,Erecta"-, ,,Prorepens"-, ,,Psilurus-Typus" zu 
sprechen. Meines Erachtens sind die Dorstenien jedoch in Wuchs und 
Inflorescenztorm so mannigfach, und es bestehen weiterhin derart  viele 
,,Grenzf~lle", dal~ man bei Aufstellung eines solchen: Systems auf un- 
fiberwindliche Schwierigkeiten stoflen wiirde. Als Beispiel fiir die Un- 
zul~nglichkeit einer derartigen Gliederung m6chte ich D. ophiocoma 
K. S c m e t  E~Gr,. und D. Preussii SCHW~r~F. et E~GL. anfiihren, die nach 
Inflorescenz- und Blat tform sehr stark dem Unyikae-Typ hhneln und 
doch keine Wurzelknollen besitzen. Weiterhin gibt es viele Dorstenien 
mit  Rhizomen, die jedoch in ihrem Wuchs und ihrer Inflorescenzform 
wesentliche Unterschiede zeigen. Schliel31ich haben die Vertreter der 
charakteristischen Gruppe ,,Subacaules" durchaus verschiedene Inflores- 
cenzen. Wir linden hier runde, quadratische und gespaltene Rezeptakeln. 

Eine zytologische Bearbeitung diirfte bei dieser morphologisch so viel- 
gestaltigen Gattung sehr lohnenswert sein. Leider sind jedoch in den 
Kulturen selbst der grSBten europhischen Gi~rten die interessantesten 
Species wie Vertreter des placenti/ormis-und Unyikae-Typus und die 
kriechenden oder sukkulenten Formen nicht vorhanden. 

In  den Warmh~iusern des Kieler Botanischen Gartens befanden sich 
zu Beginn meiner Untersuchungen drei Arten, von denen sich eine durch 
starke Degenerationserscheinung im Androeceum auszeichnete. Die 
zweite entwickelte nur eine Inflorescenz. Sie wurde leider zu frfih fixiert. 

1 Da D. Unyikae ENor.. schort 9 Jahre vor E~GLER Yon HEMSLEY (1893) 
unter dem ~Tamen D. WaUeri HEMSL. beschriebert wurde, handelt es sich somit 
eigentlich um den ,, Walleri-Typus". 

Planta Bd. 13. 3b 
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Die dritte Species, Dorstenia Contra]erva L., zeigte eine normale Reduk- 
tionsteilung und lieB keinen Zweifel darfiber, daB die haploide Chromo- 
somenzahl 15 betr~gt. Diese fiir die Moroideae abweichende Chromo- 
somenzahl best~rkte meine Vermutung, innerhalb der Gattung Dorstenia 
interessante Ergebnisse zu erzielen. Da die Dorstenien als Moraceen 
reichlichen Milchsaft besitzen, welter die einzelnen Blfiten in engem Ver- 
bande in den Inflorescenzen vereinigt sind, konnte ich ffir die schnelle 
Orientierung fiber die BlfitengrSBe die H]~ITzsche Kochmethode nicht an- 
wenden. Die yon ausw~rts fixiert erhaltenen Inflorescenzen waren sehr 
selten im richtigen Alter. U m  eine erfolgreiche Untersuchung dieser 
Gat tung durchzufiihren, benStigte ich daher lebendes Material, und zwar 
stets mehrere StScke yon jeder Art, da Sich an den kleinen Pflanzen ffir 
gewShnlich nur eine Inflorescenz befindet. 

Wenn ich jetzt  auf eine stattliche Dorsteniensammlung blicken 
kann, so verdanke ich diese zum groBen Tell dem fiberaus ffeundlichen 
Entgegenkommen der Gartenverwaltungen und Direktionen der deut- 
schen und ausl~ndischen botanischen G~rten. Meinen bes0nderen Dank  
schulde ich dem Garteninspektor Herrn  JACOBSE~ des Kieler Botanischen 
Gartens, welcher reich bei der schwierigen Materialbeschaffung und der 
Anzucht der sehr empfindlichen Stecklinge in reichlichstem MaBe unter- 
stfitzte. Einleitend mSchte ich betonen, dab mit  einer geringen Aus- 
nahme die Dorstenien in den botanischen G~rten mit unrichtigem Namen 
versehen sind, und dab verschiedene Arten, wie usambariensis und yam- 
buyaensis, welter turnerae/olia und multiradiata, sowie Contrajerva und. 
DraIceana gerade entgegengesetzt bezeichnet werden. Aus diesem Grunde 
und auch um die Beziehung zwischen abgeleiteter Inflorescenzform und 
Chromosomenzahl~nderung augenscheinlicher zu machen, babe ich die 
interessantesten Arten meiner Kulturen photographiert.  Die Auf- 
nahmen geben die Pflanzen in nahezu 3/a der natfirlichen GrSBe wieder. 

Die in Brasilien beheimatete Dorstenia erecta VELL. (Abb. 5) dfirfte, 
nach dem Bau der Infloreseenz zu urteflen, der Grundform der Gat tung 
Dorstenia weitaus gen~hert sein. Das Receptaeulum ist nahezu kreisrund 
und besitzt am Rande kleine, schuppeuf6rmige Braeteen, wi~hrend wir 
sie bei anderen Dorstenien hingegen bis zu einer L~nge yon 10 cm an- 
treffen. Die Inflorescenz ist symmetriseh. Die kleinen m~nnlichen Bliiten 
sind in der Mehrzahl und enthalten drei bis vier Staubgef~Be. Die bei 
weitem grSBeren weiblichen Bliiten besitzen eine Samenanlage und einen 
seitlich ansetzenden, tier gespaltenen Griffel. Somit gehSrt diese Species 
zu der Sektion Eudorstenia. Ich mSchte allgemein an dieser Stelle be- 
tonen, daB sich meine Untersuehungen nur auf Vertreter dieser Sektion 
beschr~nken. 

Die griinen BlOtter sind oval und spitz zulaufend, am Rande mehr 
oder weniger schwaeh gez~hnt und auf der Ober- und Unterseite weich 
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behaart. Well sie weiI~e Flecken in der N~he der Hauptrippe aufweisen, 
wird diese Art oft mit Dorstenia argentata HOOK. verwechselt. ~)ie yon 
verschiedenen G~rten bezogene Dorstenia argentata stellte sich nach ge- 
nauer Nachbestimmung stets als Dorstenia erecta heraus. Da ich bei der 
Herausgabe meiner vorl~ufigen Mitteilung die Namen einiger wenigen 
Pflanzen dem Index des betreffenden Gartens entnommen habe, gelten 
die yon mir unter dem l~amen Dorstenia argentata Hoox.  gemachten 
Angaben fiir gcnannte Species. 

Abb.  5. Dors tenia  erecta VELL 

Auff~llig ist ffir diese, wie auch ffir die anderen untersuchtenDorste- 
nien, die kleine Anzahl yon Pollenmutterzellen eines jeden Pollenfaches. 
Im Pollenfachquerschnitt wurden oft nur 2--3, im allgemeinen 6--8 
Pollenmutterzellen beobachtet. Die Zellen liegen w~hrend der Diakinese 
bereits ziemlich isoliert und sind zur Zeit der Metaphase in grS$erem Ab- 
stande voneinander. Das Tapetum ist mehrkernig und quillt w~hrend 
der Reduktionsteilung der Mikrosporen sehr stark auf. Die Pollenmutter- 
zellen bleiben so stets in engster Ffihlung mit dem Tapetum. 

Die Reduktionsteilung verl~uft normal und l~l~t im Stadium der Meta- 
phasen 14 Einheiten erkennen. Allgemein wurden 6--7 kleinere Chro- 
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mosomen beobaehtet (Abb. 6), die in der homSotypisehen Teilung die 
Form yon kurzen, gedrungenen St~behen haben. Die Pollenbildung 
geschieht nach dem Furchungsschema. Die groflen PollenkSrner sind wie 
die aller anderen untersuehten Dorstenien durch eine dicke Exine mit 
maschenfSrmigem Netzwerk ausgezeiehnet. 

Die Wurzelspitzen zeigten viele Kernteilungen. Die st~behenfSrmigen 
Chromosomen, die oft stark gebogen sind, liegen in den verhMtnism~flig 
groBen Zellen gut isoliert (Abb. 7). Durch verschiedene Kernplatten 
konnte die diploide Zahl 28 best~tigt werden. 

Dorstenia erecta v. variegata erhielt ich aus dem Botanischen Garten 
in Brfissel. In der Literatur waren keine Angaben fiber diese Subspecies 
zu finden, so dab ich die Pflanze nicht bestimmen konnte und reich 
auf die Besehreibung der bezogenen Individuen beschr~nken muf. Die 
nahezu glattrandigen BlOtter sind breit elliptisch, hellgrfin und auf der 

Abb. 6. Abb.  7. Abb.  8. 

Abb.  6. Me taphase  der  heterotypischen Tei lung yon Dorste~ia  e~'ec~a VET.L. - -  Abb.  7. Somat ische  
Kemte i lung  aus der Wurzelspitze  yon  Dors ten ia  erecta VELL. - -  Abb.  8. He te ro typ i sche  Meta-  

phase  yon Do~'s~cnia erecta V~.T.L v. ~'ariegata. 

Ober- und Unterseite weich behaart. Das Rezeptaculum weist yon dem 
der Dorstenia erecta keinen Unterschied auf. 

Die Diakinese eignet sich auch bei diesel" Art nicht zum Ausz~hlen. 
In den Metaphasen der heterotypischen Teilung sind wie bei Dorstenia 
erecta 14 gut isoliert liegende Chromosomen zu erkennen (Abb. 8). Im 
allgemeinen verl~uft die Reduktionsteilung normal. Die Chromosomen 
wandern in der Anaphase gleichm~Big an die Pole und bilden Dyaden- 
kerne mit je 14 Chromosomen. Ausnahmsweise kann die Trennung ein- 
zelner Partner in der Anaphase ausbleiben, so daft wir in den Tochter- 
kernen eine abweichende Chromosomenzahl antreffen. Zweimal beobach- 
fete ieh in einem Dyadenkern 13 Chromosomen, einmal sogar 17. Leider 
war die Chromosomenzahl im anderen Dyadenkern nicht festzustellen. 
Genauere Untersuchungen auch dariiber, ob eins oder mehrere Chromo- 
somen zuriiekbleiben, einen neuen kleinen Kern bilden oder vom Plasma 
a.bsorbiert werden, konnte ich leider nicht anstellen, da die junge Pflanze 
dieser Subspecies bislang nur eine Inflorescenz zur Entwicklung gebracht 
hat. Die Tetraden zeigten stets 4 Kerne. Eine Zi~hlung war auch in 
den Tetraden nicht mSglich. 
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Als Dorstenia turnerae/olia Fmcm et Mv.r. bezog ich aus dem Bota- 
nischen Garten Breslau eine Art, die auch zu der Gruppe der caulescenten 
Dorstenien geh6rt. Die sattgriinen, schmalen, ges~gten BlOtter ent- 
sprechen zwar der yon BVREAU (1873) gegebenen Artbeschreibung, die 
Inflorescenz zeigt sich jedoch yon dieser sehr verschieden. Nach E~GLER 
(1898, 1905) unterscheiden sich die amerikanischen Dorstenien yon den 
afrikanischen dadurch, dab ihre Rezeptakeln nicht wie bei jenen mit 
einem Kranz gleicher oder ungleicher Bracteen versehen sind. Eine Aus- 
nahme bildet fiir Amerika Dorstenia turnerae/olia, weshalb ich auch auf 
die Untersuchung dieser Art groBen Wert legte. Der Inflorescenzrand 
vorliegender Pflanze war jedoch mit gleichgroBen winzigen, schuppen- 

i b b .  9. Dorstenia .$urneraefolia" ~ISCH. e t  MEY. ~ v a t .  v o n  Dorstenia erccta VELL. ? 

fSrmigen Bracteen besetzt. Er  ~hnelt sehr demjenigen yon Dorstenia 
erecta. Da das Rezept~culum ebenfalls fund ist, dfirften wir hier eine 
Variet~t yon Dorstenia erecta vor uns haben. Abb. 9 gibt die Bliiten- 
und Blattverh~ltnisse dieser Pflanze wieder. Die Prfiparate der unter- 
suchten Inflorescenz enthielten vorwiegend zu junge Stadien. In  einigen 
Interkinesen waren jedoch bei verschiedener Mikrometereinstelhmg 
14 Chromosomen einigermaBen sicherzustellen. Die einzige Metaphase 
in der heterotypischen Teilung, die ich zu Gesicht bekam, zeigte einwand- 
frei 14 kugelige bis ellipsoide Chromosomen. Ieh mSchs diese Zahl nut  
als sehr wahrscheinlich angeben, da mir ein eingehendes vergleichendes 
Studium der Reduktionsteilung nicht m5glich war. 

Dorstenia argentata HOOK. gehSrt ebenfalls zu den caulescenten ameri- 
kanischen Formen. Die zahlreich vorhandenen BlOtter sind bedeutend 
schmaler als bei Dorstenia erecta und in der Mitre mit einem breiten silber- 



46 O. Krause: Zytologisehe Studien bei den Urtieales 

nen Streifen versehen. ])as kreisrunde, symmetrisch gebaute Rezepta- 
eulum hat  einen ])urchmesser von nahezu 20 mm. Es ist jedoeh Ieicht 
konkav  gewSlbt und besitzt  am Rande zahlreiche zahnfSrmige Braeteen. 
Somit stellt die Inflorescenz sicher einen abgeleiteten Typus dar. Auch 
die Verteilung der Einzelblfiten spricht fiir eine Weiterentwicklung der 
Grundform. Die zahlreichen w-eibliehen Bliiten befinden sich in der Mitte 
des Rezeptaculums und werden yon einem Kranz mKnnlicher Blfiten um- 
s~umt. I m  5. Abschnitt  werde ich eingehend auf die mutmal31iche Grund- 
form und den abge~nderten Bau der Dorstenia-Inflorescenz zu sprechen 
kommen. Ich mSchte aber bereits hier betonen, dab eine derartige Ver- 
teilung der Geschleehter bei allen anderen Dorstenien, mit  Ausnahme der 
Vertreter  der ,,Psilurus-Gruppe", nicht wieder angetroffen wurde. 

])as fiir meine zytologischen Studien verwandte Bliitenmaterial ent- 
s t ammt  einer Pflanze aus dem Botanischen Garten in Leipzig. Die Dia- 

kinesen erwiesen sich fiir die Chromosomenz~hlung 
als ungeeignet, da die groBen Chromosomen sich oft 
verdecken, und ferner die MSglichkeit gegeben ist, 
dab ein oder mehrere Chromosomen infolge der star- 
ken Ausmal~e des Kernes mit  dem Mikrotommesser 
fortgeschnittenwerden. I n  der Metaphase der hetero- 
typischen Teilung war ein Z~hlen leicht. Die" Chro- 
mosomen sind kugelig, nahezu gleichgro• und lie- 

Abb.10. Metaphase der 
heterotypischen Teilung gen gut isoliert (Abb. 10). Stets konnte die haploide 
yon Dorstenia argentata Zahl 16 festgestellt werden. Die Reduktionsteilung 

HOOK. f. 
verl~uft normal. 

Einen sieher abgeleiteten Typus haben wir in Dorstenia elata GARDN. 
vor uns. Wie auf Abb. 11 deutlich zu sehen ist, gleicht das Rezeptaculum 
einem stark gewSlbten Schiffchen. Wir kSnnen es uns als ein naeh oben 
zusammengebogenes Erecta-Rezeptaculum vorstellen und diirfen wohl 
annehmen, dai3 diese Form durch bevorzugtes Wachsen an zwei ent- 
gegengesetzten Seiten der Inflorescenz entstanden ist. Die Bracteen sind 
ebenfalls sehr klein und sehuppenf6rmig. I m  Jugendstadium beriihren 
sich die R~nder des Rezeptaculums, so dab sich die Einzelbliiten ge- 
schiitzt entwickeln kSnnen. Ers t  zur Reifezeit ist die Inflorescenz ein 
wenig geSffnet. Die in Brasilien beheimatete Art ist auch eaulescent. 
Sie zeichnet sich dureh ~uBerst krk'ftigen Wuehs aus und erreicht eine 
durchschnittliche I t6he von 60 cm. ])ie grol3en glattrandigen BlOtter 
sind lederartig, am Grunde schwach herzf6rmig gebuchtet  und kurz ge- 
stielt. ])as Pflanzenmaterial s t ammt  vorzugsweise aus den botanisehen 
G~rten in Hamburg,  Mfinster und Kopenhagen. 

Die zytologische Untersuehung war bei dieser Art  besonders schwer, 
da das fiir die Reduktionsteilung efforderliche Alter der Inflorescenz sehr 
schleeht zu best immen war. AuBerdem tra ten bei noch so sorgf~ltiger 
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Fixierung leieht Schrumpfungen auf. Folgende Fixiermethode erwies 
sieh endlich als erfolgbringend. Die Infloreseenz wurde zerkleinert, auBer- 
dem mit einem Messer tier eingeritzt, dann 5 Minuten mit kalt~m Wasser 
abgeschreekt - - w i e  KIH~A (1924) es fiir andere Pflanzen angibt - -  
und anschliel~end mit unverdiinntem CAlc~ov-Gemisch fixiert. Die so in 
Fixierfliissigkeit gebraehten Objekte. wurden dann mit Hflfe der Wasser- 
strahlpumpe evakuiert. Dureh diesen Vorgang lift abet gleichzeitig die 

Abb. 11. DorsteT~ia da ta  GARDN. 

Qualit~t des Fixiermittels, da Chloroform und Eisessig sieh schnr ver- 
flflchtigen. Aus diesem Grunde wurde das ~'ixiergemiseh baldigst er- 
neuert. Die Fixierzeit betrug 24 Stunden. Wesentlich ffir ein Gelingen 
der Versuche war noch, die in Benzol befindlichen Ob]ekte sehr langsam 
in Paraffin iiberzufiihren. Das dureh einen Korken versehlossene Fixier- 
glas blieb zwei Tage auf dem Thermostaten stehen. So erhielt ich sehr 
klare Bilder. 

In  den Schnitten konnten s~mtliche Stadien angetroffen werden, die 
einen normalen Verlauf der Reduktionsteilung erkennen lieBen. Die ha- 
ploide Chromosomenzahl betr~gt 16. Die Chromosomen lagen stets gut 
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isoliert und sind in der heterotypischen wie auch in der homSotypischen 
Teslung nahezu kugelig (Abb. 12). Die Pollenbildung geschieht nach dem 
iiblichen Furchungsschema. 

Der haploiden Chromosomenzahl entsprechend land ich in den soma- 
tischen Kernplat ten der Wurzelspitze 32 Chromosomen. Sie gle5chen 
schmalen St~bchen und shad zum. Tefl mehr oder weniger stark gebogen. 
Bemerkenswert sind be5 zwei Chromosomen die starken Einschniirungen 
(Abb. 13). Ohne Kenntnis der Reduktionsteilung kSnnte man im Zweifel 
sein, ob es sich bier um 32 oder 34 Chromosomen handelt. Eine vSllige 
I)urchschniirung der fraglichen Chromosomen war jedoch nicht zu be- 
obachten. 

Eine Untersuchung der Dorstenia nervosa Dv.sv. schien mir sehr er- 
wiinscht, da sie sich auch durch einen abgeleiteten Blfitenstand aus- 
zeichnet. Das dunkelrotc Rezeptaculum dieser caulescenten und auch 
in Brasilien beheimateten Art  ist krugfSrmig gewSlbt und am Rande mit 

Abb. 12. Abb. 13. Abb. 14. 

Abb. 12. Heterotypische Metaphase yon Dors ten ia  elata GAltVN, - -  Abb. 13. Kernpla t te  aus der 
Wurzelspitze yon Dorstenia  d a t a  GAR])~. - -  Abb. 14. Kernplatte  aus der Wurzelspitze yon JDor- 

s tenia  nervosa DESV. 

zahlre5chen zahnfSrmigen Bracteen versehen. Die BlOtter sind lang oval~ 
ganzrandig und lederartig. Die Inflorescenzform lieB e5ne andere Chro- 
mosomenzahl als 14 vermuten. Da die aus den botanischen G~rten in 
Paris und Wien bezogenen Pflanzen nur je esne Inflorescenz entwickelten 
und diese leider zu jung fixiert wurde, kann ich keine Angaben fiber den 
Vorgang der Reduktionsteilung machen. So untersuchte ich die Wurzel- 
spitzen. Die schmalen, oft gebogenen Chromosomen liegen jedoch so eng 
beiesnander, dab e5ne e5nwandfreie Z~hlung sehr schwer ist. Die diploide 
Zahl diirfte aber 32 sein. Abb. 14 gibt esne Metaphase der somatischen 
Teilung in Polansicht wieder, auf der 32 Chromosomen zu erkennen sind. 
Wir f inden fiir diesen abgeleiteten Typus somit auch e5ne yon n = 14 
verschiedene Chromosomenzahl. 

Dorstenia Contrajerva L. ist die am h~ufigsten kultivierte Art  der 
Gattung Dorstenia. Sie l~Bt sich ausnahmsweise le5cht kultivieren und 
bringt reichlich Samen hervor. Die Friichte werden durch einen beson- 
deren Mechanismus zur Zeit der Re5fe fortgeschleudert (GoEB~.L 1915). 
So finder man in den Warmh~usern in relativ groBem Umfange um die 
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Kulturen zahlreiche junge Pflanzen, die oft derart  h~ufig auftreten und 
selbst in den Fugen des Mauerwerkes gut gedeihen, da~ man sic wie Un- 
kraut  beseitigen muB, um die Kulturen rein zu halten. Dorstenia Con~ra- 
jerva L. ist im tropischen Amerika beheimatet und gehSrt nach der 
BURF~uschen Systematik der Dorstenien zu der Gruppe ,,Subacaules". 
])as Rhizom ist entweder horizontal oder schwach ansteigend. An ibm 
sitzen die langbestengelten BlOtter und Inflorescenzen. Die BlOtter sind 
handf6rmig. Kleine Abweichungen yon dieser Form sind nicht selten zu 
beohachten. Die Inflorescenz ist ein Rezeptaculum yon nahezu quadra- 
tischer l~orm. Durch asymmetrische Entwicklung dieses Rezeptaculums 
wird die Inflorescenz stark geneigt, so da~ sic mit dem Bliitenstiel fast 
gleichlaufend ist. ,,Es t r i t t  keine peripherische Wachstumszone am In- 
florescenzhScker auf, sondern der Rand bei dem ersten Blatte w/ichst 
zun~chst starker; dadurch wird die Oberfl~che der Inflorescenz schief zur 
vegetativen Knospe geneigt" (GOLENKIN 1894, 121). ~hnlich ist es bei 
den verwandten Arten D. 1)rakeana und D. caulescens. Weiter sagt Go- 
L~.NKIN: ,,Der einzige Unterschied der Arten Dorstenia Contrajerva und 
D. Drakeana von Dorstenia caulescens ist der, dab die durch die Dicho- 
tomie neu angelegten Vegetationspunkte sehr stark wachsen, wodurch die 
ganze Irdlorencenzscheibe einen unregelm~13ig gelappten Rand bekommt."  
Hier ist jedoch genanntem Forseher ein I r r tum unterlaufen. Die In- 
florescenzen yon Dorstenia Contrajerva und D. Dra]ceana sind durchaus 
verschieden. Wohl sind sie sicher beide durch ungleichm~l~ige Entwick- 
lung der PrimordialhScker entstanden, da bei beiden der Bliitenstiel seit- 
lich ansetzt und die Inflorescenz stark geneigt ist; doch ist das Rezep- 
taculum von Dorstenia Drakeana elliptisch (siehe BVREAU 1873, 260). 
G u t  erhaltenes Herbarmaterial  dieser Species, welchcs mir aus dem Bo- 
tanischen Museum Berlin-Dahlem zur Verffigung gestellt wurde, zeigte 
deutlich die ovale Form des Rezeptaculums. Die von GOLV, NKIN an- 
geffihrte Zeichnung (GoLEI~KIN 1894, Tar. XI  und XII,  l~r. 4) stellt die 
Inflorescenz von Dorstenia Contrajerva dar. Mir ist es nicht gelungen, 
eine lcbende Pflanze von Dorstenia Drakeana zu erhalten. Die yon 
Kew und Paris unter diesem Namen bezogenen Exemplare waren auch 
Dorstenia Contra~erva. Der Wuehs und die BlOtter beider Spccies 
haben grol~e ~hnlichkeit. Vielleicht liegt hierin die Ursache der Ver- 
wechslung. 

Die zytologische Untersuchung dieser Art  brachte die haploide Chro- 
mosomenzahl 15. Unregelm~Bigkeiten in der Reduktionsteilung sind mir 
~icht aufgefallen. Die Chromosomen liegen in der Diakinese als kleine 
Kugeln eng aneinander, so da~ jedes Geminusyaar nahezu einem St~b- 
chen mit tiefer Einschniirung gleicht. In  den Metaphasen der homSo- 
typischen Teilung sehen wir 15 nahezu kugelige Chromosomen (Abb. 15). 
Die Chromosomen wandern gleichm~Sig nach den Polen. Nachziigler 

Planta Bd. 18. 4 
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wurden nicht beobaehtet.  Die Tetraden sind normal. Degenerierte 
PollenkSrner waren nicht vorhanden. 

Die yon mir untersuehten Wurzelspitzen zeigten in den Metaphasen 
der somatischen Kernteilungen 30 sti~bchenfSrmige Chromosomen von 
mitt lerer Gr5i~e (Abb. 16). Die St~bchen sind zum Teil gebogen, doch 
dfirften sie nicht zweischenklige Chromosomen darstellen, da die Zahl der 
gebogenen Chromosomen sehr variabel ist und ein ,,constriction" nicht 
zu beobaehten war. 

Dorstenia Contra~erva L. v. Houstoni (L.) B~R. zeichnet sich durch 
dreieckige BlOtter und schmalere Inflorescenzen aus. Die Blfitenst~nde 
sind in der Seitenansicht aul~erdem entschieden flacher als die yon Dor- 
stenia Contra~erva. Die Untersuehungen der Wnrzelspitzen ergaben auch 
hier die diploide Zahl 30. Schon bei oberfl~chlicher Betrachtung der 
Schnitte fiel die Chromosomenform auf. In  Abb. 17 sehen wir eine ty- 
pische Kernplat te  aus der Wurzelspitze. Die Chromosomen sind kurz und 

A b b .  15. A b b .  16. A b b .  17. 

A b b .  15. Hom~otypische Kernplatte y o n  Dorstenia Contra~erva L .  - -  A b b .  16. Somatische Kern- 
platte aus der Wurzelspitze y o n  Dors$enia Conf/rajerva L .  - -  A b b .  17. Kernplatte aus der Wurzel- 

spitze y o n  Dors~enia Con~rajerva L. v. Houstoni (L.)  B U R .  

spindelfSrmig. Unterschiede in der Gr6Be oder der Form sind nicht  fest- 
zustellen. Eine aus den Royal  Gardens in Kew unter dem Namen Dor- 
stenia ari/olia LA~K. bezogene Dorstenia stellte sich bald in der Bliitezeit 
durch ihre charakteristischen Inflorescenzen als Dorstenia Contrajerva 
v. Houstoni heraus. Da die BlOtter lang bestengelt und gr6Ber, ferner die 
Spitzen des dreieekigen Blattes mehr ausgezogen waren als bei der oben 
beschriebenen Subspecies, so dab sie denjenigen yon Dorstenia ari/olia 
auch sehr ~hnlich waren, hielt ich zun~chst die Bestimmung dieser Pflanze 
ffir richtig. Die sieh bald entwickelnden Inflorescenzen glichen jedoeh 
durchaus denen von Dorstenia Contrajerva v. Houstoni. Daraufhin unter- 
suchte ich von diesem Individuum die Wurzelspitzen. I n  einer Kern- 
plat te  waren auch hier deutlich 30 Chromosomen zu z~hlen. Sie zeigten 
alle die fiir die Yariet~t Houstoni charakteristische Gestalt. Auf Grund 
der zytologischen Untersuchung und dem Bau des Rezeptaculums diirfte 
es sich somit bei dieser Pflanze um Dorstenia Contrajerva v. Houstoni han- 
deln. Die Blat t form dieser Subspecies kann somit variieren. I m  Berliner 
Herbar  waren beide Individuen auch als Dorstenia Houstoni aufgefiihrt. 
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Bei genauer Beobachtung meiner Kulturen erregten einige Individuen 
dadureh meine Aufmerksamkeit, dab sie durch ihre dreieekigen BlOtter 
stark an Dorstenia Houstoni erinnern. I)urch ihre Infloreseenzen wiehen 
sie jedoeh ab 'und  n~herten sieh mehr  jener yon Dorstenia Con~ra~erva. 
Da das lebende Material und aueh die aus Samen gezogenen Pflanzen den 
verschiedensten botanischen G~rten entstammten und alle Exemplare 
unter dem Namen Dorstenia Contrajerva gefiihrt wurden, lag die Ver- 
mutung nahe, die Ursaehe der morphologisehen Verschiedenheit der 
BlOtter in einem fiir diese Art charakteristischen Blattpolymorphismus 
zu sehen. Trotzdem wurden die Samen yon zwei sehr verschiedenen 
Pflanzen getrennt ausges~t und die Entwicklungsstadien der einzelnen 
BlOtter beobachtet. Die ersten zwei bis drei BlOtter zeigten die gleiehe 
Gestalt; sie waren herzfSrmig oder dreieekig. I)er Blattrand aller Nach- 
kommen der Dorstenia Contrajerva mit typisch tiefgelappten Bl~ttern 
war vollkommen glatt, w~hrend der der anderen Form ges~gt war. So 
sind die Pflanzen schon im Jugendstadium gut zu 
unterseheiden. Offensichtlicher wird der Unterschied f L ~  
bei Mteren Individuen. W~hrend bei der ersten Form 
vom fiinften bis sechsten Blatte ab alle Blattspreiten 
fingerfSrmig gelappt sind, bleiben die der zweiten 
Form dreieckig, und nur vereinzelt kommen einfach Abb. lS. Somatische 
gebuchtete BlOtter vor. Herr  Prof. MILDBRAED-Ber- Kernplatte aus der Wur- zelspitze y o n  Dorstenia 
lin teilte mir auf Grund des eingesandten Blatt- Oont~'ajerva L. V. arifo- 
materials mit, dab die jungen Pflanzen von Dorstenia lia l~t. 
Contra~erva, die keine fiederlappigen BlOtter bilden - -  also ,,Form zwei" 
- -  vielleicht als Dorstenia Hou~toni anzuspreehen seien. Eine nachtr~g- 
liche zyt01ogische Untersuchung der Wurzelspitzen konnte diese An- 
nahme jedoch nieht best~tigen. Die Chromosomen sind alle st~bchen- 
f6rmig und g~nzlich yon den Chromosomen im Wurzelgewebe der 
Variet~t Houstoni verschieden. Wie Abb. 18 zeigt, ~hneln sie eher den 
Chromosomen yon Dorstenia Contrajerva, doch sind sie gedrungener als 
diese (Abb. 16). Die diploide Zahl betr~gt ebenfalls 30. Die Inflores- 
cenzen zeigen wie die BlOtter der ,,Form zwei" eine Mittelstellung zwi- 
schen Dorstenia Contrajerva und Dorstenia Houstoni. Die Abb. 19 gibt die 
typischen Inflorescenzformen in ~/3 natiirlicher Gr6Be wieder. Wir kSn- 
hen folgendes daraus entnehmen. Dorstenia Contra~erva --- ,,Form eins" 
(Abb. 19 a) - -  besitzt ein m~Big groBes und wenig gelapptes Rezepta- 
culum; ein ldeines flaches und mit stark gelapptem Rand versehenes 
Rezeptakulum zeigt Dorstenia Houstoni (Abb. 19c). Dorstenia Contra- 
jerva - -  , ,Form zwei" - -  hingegen ist im Besitze eines grol~en, stark- 
gelappten Rezeptaculums (Abb. I9 b). - -  Die bisher als ,,Form zwei" 
geffihrten Individuen meiner Kulturen m6chte ich, da sie sich nicht 
mit Dorstenia Contra~erva v.  maculata und der zuletzt von Br,AKE (1922) 

4* 
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beschr~ebenen Subspecies tenuiloba BL. identifizieren lassen, auf Grund 
meiner Untersuclmngen als neue Variet~t ansprechen und sie Dorstenia 
Contrajerva L. v. ari/olia K~AusE nennen 1 

Dorstenia multi/ormis MIQ. v. Ceratosanthes MIQ., die auch unter dem 
Namen Dorstenia Ceratosanthe~q LODD. in den botanischen G~rten gefiihrt 
wird, gehSrt gleichfalls zu der Gruppe ,,Subacaules" BUR. Sie ist in Bra- 
silien beheimatet. Die Blattspreiten sind lanzenfSrmig. Auffallend sind 
die sch6nen rotbraunen, gabelar~ig verzweigten Inflorescenzen, deren 
Rand mit diinnen, starken Bracteen versehen ist. GOLENKrN (1894) 
deutet  die Entwicklung der Inflorescenzen so, da~ sich das Primordium 
wie bei den Species erecta und Contraierva in zwei HScker refit, die Vege- 

a b g 

Abb. 19a--c. Typische Inf lorescenzformen a yon  JOorstvnia Conbrajerva, b v0n D o r ~ n l a  Oon~ra- 
jerva L. v. ar~f olia KR., c yon Dorstenia Contrajerva L. v. Tloustoni (L.) B~ra. (r nat l i r l icher  GrSi~e). 

tationsspitzen dann jedoch st~rkeres Wachstum erfahren, wodurch zwei 
lange, ,,kolbenf6rmige KSrper" entstehen. 

Auf Grund der yon mir untersuchten Infloreseenz konnte ich die 
haploide Chromosomenzahl als 16 ermitteln. In  der Diakinese liegen die 
Chromosomen paarweise. Das Stadium der heterotypischen Teilung war 
in den Schnitten leider nicht vorhanden. In  den Dyadenkernen sind die 
Chromosomen kugelig. Da in allen Polplatten der hom5otypischen Tei- 
lung und in vielen Interkinesen 16 Chromosomen zu z~hlen waren 
(Abb. 20), kaim die Reduktionsteilung auch fiir diese Species als normal 

1 Nach Durchsicht der Korrektur mSchte ich noch bemerken, da~ die 
BlOtter der Pflanzen yon Dorstenia Con~ra#rva v. ari]olia sich inzwischen 
zwei- bis dreifach tief eingebuchtet haben und sogar wie die yon Dorstenia Contra- 
#rOa fingerfSrmig gelappt sind. Hingegen bieten die Inflorescenzen noch ein 
deutliches Unterscheidungsmerkmal. Dorstenia Contra#rva besitzt, wie in 
Abb. 19 a angegeben, einen nahezu glatten Inflorescenzrand, wahrend der von 
Dorstenia Contra#rva v. ari/olia bizarr gelappt ist. 
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verlaufend angesehen werden. Die Follenbildung vollzieht sich nach dem 
iiblichen Furehungsschema. 

Dorstenia multiformis MIQ. v, ari]olia BUR. unterseheidet sieh yon vor- 
heriger Subspecies nur dureh das runde bis ovale Rezektaculum. Die 
langgestielten he l l , l inen  Bl~.tter sind ebenfalls lanzenartig. Das Rezep- 
taculum dieser brasilianischen Dorstenie ist schmal konkav und am 
Rande mit kleinen, zahnartigen Bracteen versehen. Die runde Inflores- 
cenz entspricht sicher nicht der Grundform, da der Bliitenstengel ex- 
zentrisch ansetzt und ferner die OberflEche des Rezeptaculums durch 
einseitiges Wachstum fast parallel zum Inflorescenzstengel verl~uft. Die 
Entwicklungsgeschichte dieser Inflorescenz ist leider nicht studiert wor- 
den, doch m6gen wir hier eine ~hnliehe Entwicklung wie die yon GOLE~- 
XIN fiir Dorstenia Contra~erva beschriebene vor uns haben. 

Im Sommer 1929 fixierte ich im Botanischen Garten Berlin-Dahlem 
die Inflorescenz dieser Subspecies. Leider war die Reduktionsteflung sehr 

Abb. 20. Abb.  21. Abb. 22. 
Abb.  20. HomSotyp ische  Metaphase yon Dorstenia multiformis MIQ. v. Ceratosanthes MIQ. 
Abb. 21. Sp~te he te ro typ | sche  Metaphase yon Dorstenia multiformis MIQ. v. arifolia BUR. 

Abb. 22. HomSotyp ische  Kernteilung von Dorstenia ~nultiformis MIQ. v. arifolia BUR. 

weit vorgeschritten und zum grSl3ten Teile beendet. So bekam ich nur 
wenig Bilder der heterotypischen Teilung zu Gesicht. Bei einer Meta- 
phase dieser Teilung waren in Polansicht 16 Einheiten festzustellen, yon 
denen 2 infolge der etwas succedanen Teilung bereits die beiden Partner  
erkennen lassen (Abb. 21). Sie dfirfte jedoch keinen EinfluB auf den 
weiteren Verlauf der Reduktionsteilung haben, da ich in den Folplatten 
der homSotypischen Teilung stets 16 Chromosomen z~hlen konnte. 
Abb. 22 gibt eine Dyade mit zwei Flatten in Polansicht wieder. Jede 
Metaphase l~Bt 16 Chromosomen erkennen, die wie jene der ersten Tei- 
lung kugelig oder ellipsoidisch sind. Die Reduktionsteilung verl/iuft auch 
weiterhin normal. 

Von Dorstenia multi]ormis v. ari]olia und Dorstenia Ceratosanthes, die 
nahezu in Form und GrSBe der Blatter iibereinstimmen, unterscheidet 
sich Dorstenia ari]olia LA~K. durch ausgesprochenen kr~ftigen Wuchs. 
BUREAU (1873) identifiziert sie zwar mit Dorstenia multi]ormis v. ari]olia, 
doch mSchte ich sie hier besonders erw~hnen, da ieh folgende Unterschiede 
feststellen konnte. Die entschieden breiteren BlOtter sind am Grunde 
herzfSrmig gebuchtet und von doppelter GrSBe wie die der vorher be- 
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schriebenen Subspecies. ])azu sind sie lederartig, yon graugriiner Farbe 
und sehr lang gestielt. Die Inflorescenz ist fund, ebenfalls schwach kon- 
kay und am Range mit kleinen zahnartigen Brac~een versehen. 

])as zu meinen Untersuchungen benutzte Material stamInt aus den 
botanischen Ggrten in Briissel und Edinburgh. Verschiedene Metaphasen 
der heterotypischen Teilung zeigten in der Polansicht 16 nahezu gleich 
groBe kugelige und ellipsoidische Chromosomen. Im allgemeinen waren 
10 grSl~ere Einheiten zu erkennen (Abb. 23). In der homSotypisehen Tei- 
lung konnte ich die Chromosomen nicht einwandfrei z~hlen. Die Chromo: 
somenform war jedoeh festzustellen. ])ie Bilder zeigten im Gegensatz zu 
Dorstenia multi[ormis v. ari]olia kurze, st~bchenfSrmige Chromosomen. 
Die Anzahl der Pollenmutterzellen in einem Pollenfaeh ist aueh fiir dieses 
Individuum gering. Die Zahl schwankt im Querschnitt eines Faches 
zwisehen 2 und 15. 

Eine interessante Ab~nderung der fiir Dorstenia ari]olia eharakteri- 
stisehen Eigensehaften zeigte ein aus der Ggrtnerei CHA~T~IV, R in Morte- 

fontaine (Oise) bezogenes Exemplar. Die BlOtter sind 
auch herzf6rmig, lang ausgezogen, jedoch hellgriin 
und tier gespalten. Die Infloreseenz ist grSl3er als 
bei der oben besehriebenen Art, zwar auch run4 mit 
zahnf6rmigen Braeteen versehen, doeh nicht wie diese 

Abb. 23. Metaphase der rotbraun, sondern weir. Die zytologisehe Untelsu- 
hetetotypischen Kemtei- chung der Wurzelspitze ergab mit grSBter Wahrschein- 
lun~ vonDo~s*e~*a a*~- liehkeitdiediploideChromosomenzah132. DieChromo- folir LAMK. 

somen sind st~bchenf6rmig, liegen sehr eng und sind 
oft versehlungen, wodureh eine einwandfreie Zahlung sehr erschwert 
wurde. Nennenswerte GrSl3enuntersehiede konnte ieh nieht festst.e~[~n 

Die bis jetzt besprochenen ])orstenien sind aussehlieBlich im tro- 
pisehen Amerika und vorzugsweise in Brasilien heimisch. Sic besitzen 
alle einen gespaltenen Griffel, geh6ren also zur Sektion E~dorstenia und 
bflden durchweg ein mit schuppen- oder zahnfSrmigen Braeteen ver- 
sehenes Rezeptaculum aus. Ieh wende mieh nun der Bespreehung der 
afrikanischen Vertreter der Gattung Dorstenia zu, die sieh von den ameri- 
kanischen Verwandten durch versehiedenartigste Braeteenausbildung 
deutlich unterseheiden. (Ausnahme: D. variegata E~OL., D. ]rutescens 
E~oL.) Die Braeteen sind oft tentakelfSrmig (Abb. 26, 30) und kSnnen 
eine L~nge bis zu 10 cm erreichen. AngehSrige der Gruppe Subacaules 
kommen im tropischen Afrika hie vor. 

Dorstenia ]rutescens ENOL. --- zur Sektion NoShodorstenia gehSrig - -  
besitzt wie die Eudorstenien einen gespaltenen Griffel. ])oeh sind die 
kleinen Bracteen nicht nur am Rande des Rezeptaculums, sondern aueh 
zwisehen diesem und dem Infloreseenzstiel verstreut. Die urspriinglichste 
Infloreseenz der Ficeae hat naeh M~DBRAED U. BU~V,T (1912) auch am 
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ganzen Rezeptaeulum unregelms verteilt kleine Bracteen. Bei ab- 
geleiteten Formen sind diese nur noch am Inflorescenzstiel zu linden. 
Derartige Bildungen haben wir bei den Dorstenien nicht. Doch dr~ngt 
sich die Vermutung auf anzunehmen, dal~ die Frutescens-Inflorescenz 
den urspriinglichen Blfitenstand der Gattung Dorstenia darstellt. Aus 
diesem ist mSglicherweise das Rezeptaeulum der Dorstenia erecta durch 
Verlust der sich zwischen Rand und Basis befindliehen Braeteen hervor- 

Abb. 24. Do,rs~enia c o n v e x a  DE WILl). 

gegangen. Beide Individuen sind caulescent, Da sich Dors~enia/rutes- 
ten8 leider nicht in Kultur  befindet, muBte ich yon einer zytologischen 
Bearbeitung dieser Species Abstand nehmen. Die unter obigem Namen 
in den botanischen G~rten gefiihrten Dorstenien stimmen mit der E~G- 
L]~schen Beschreibung dieser Art nicht fiberein. 

Meine Studien beschr~nken sich auf die afrikanischen Eudorstenien. 
Ss Individuen sind caulescent. 

Dorstenia convexa ])~ W ILI). besitzt, wie sehon der Name sagt, eine 
konvex gebogene Inflorescenz (Abb. 24). Sie gleicht sehr derjenigen von 
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D .  p r o r e p e n s ,  ist 11/2--2 em lang, oval, dunkelgelb bis braun gef~rbt und 
am Rande mit ungleichen, meist 3 mm langen Braeteen versehen. Die 

unbehaartenBl~tter sind eUiptisch und laufen am 
Ende spitz aus. Der Blattrand ist schwach gekerbt. 

Ich untersuchte von dieser Species, die ieh von 
den botanischen G~rten in Hamburg, Mfinster und 
Frankfurt  a. M. erhielt, die Inflorescenzen und Wurzel- 

Abb.25. FrUhe Metaphase spitzen. Die Pollenmutterzellen zeigten ungewohnt 
der heterotypischen Tel- 
lung yon Dorstenia con- grol~e Chromosomen. In  der Metaphase der hetero- 

vexa DE WILD. typischen Teilung waren 12 nahezu gleich gro~e, kuge- 
lige Chromosomen sicher zu stellen. Die Abb. 25 gibt eine frfihe Meta- 
phase der ersten Teilung in Polansicht wieder. Einige Chromosomen haben 

Abb. 26. Dorstenia multiradiata ENGL. 

sich noch nicht in die Spindelebene gelegt und lassen die beiden Partner 
erkennen. Die Trennung der bivalenten Chromosomen vollzieht sich oft 
etwas succedan, so da]  wir dann 13--14 Chromosomen sehen kSnnen, 
doeh lassen sich die entsprechenden Partner  jedesmal naehweisen. In  
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der hom6otypischen Metaphase der Reduktionsteilung sind die Chromo- 
somen st~bchenf6rmig und ~hneln somit jenen im somatischen Gewebe. 
Die haploide Zahl 12 wurde hier best~tigt. Trotz der etwas succedanen 
Teilung treten Unregelm~Bigkeiten nicht auf. Die Chromosomen werden 
alle in die Tochterkerne einbezogen. 

Die Wurzelspitzen wiesen reichlich Teilungen auf. Die Chromosomen 
sind verschieden groB. Sie gleichen in den Metaphasen St~behen, die zum 
Teil mehr oder weniger stark gebogen sind. Die diploide Zahl ist 24. Auch 
in den somatischen Zellen vollzieht sich die Kernteilung normal. 

Dorstenia multiradiata E~OL. ist sehr nahe mit Dorstenia Barteri Bc~. 
verwandt und nur schwer von dieser zu unterscheiden. Ich habe die 
Inflorescenz daher photographiert (Abb. 26) und mSchte bemerken, daft 
sic nach Mitteilung yon Herrn Prof. M~DB~AED-Berlin mehr derjenigen 
von D. Barteri ~hnelt. Da eine genaue Bestimmung nicht mSglich war, 
gebe ich sie unter dem in den bota- 
nischen G~rten gefiihrten Namen 
wieder. Das Pflanzenmaterial er- 
hielt ich aus Bonn und Breslau. Das 

Abb. 27. Frtihe Metaphase der heterotypischen Abb. 28. Wurzelspitzenpolplatte yon Dorstenia 
Teilung yon Dorstenia multiradiata ENOL. mult i radia~ ENGL. 

Rezeptaculum wird von ungef~hr 30 ungleichen bis 3 cm langen Bracteen 
ums~umt, die am Grunde verwachsen sind und einen breiten Rand bilden. 
Die BlOtter sind unbehaart, oval und ganzrandig. Bei dieser Species sind 
die Einzelbliiten deutlich sichtbar und lassen in jeder Bliite 3 Staub- 
blotter erkennen. Die weiblichen Bliiten sind kleiner als bei den anderen 
Dorstenien und auf der Photographie weniger gut sichtbar. 

Die Chromosomen liegen gut getrennt. Die Abb. 27 gibt eine friihe 
Metaphase der ersten Teilung wieder. Sie zeigt die haploide Chromo- 
somenzahl 12. Die Trennung der Partner .geschieht auch hier etwas 
succedan und gibt leicht zu Fehlz~hlungen Veranlassungen. Ausz~hlbare 
Dyadenkerne konnten leider nicht angetroffen werden; da die Tetraden 
normal sind und degenerierte PollenkSrner hie beobachtet wurden, diirfte 
die Reduktionsteilung ]edoch normal verlaufen. 

Die Wurzelspitzen zeigten im Querschnitt relativ wenige, aber sehr 
groBe Zellen. In den Kernplatten waren deutlich 24 Chromosomen zu 
erkennen. Sic liegen verh~ltnism~Big gut isoliert und gleichen wurst- 
fSrmigen Gebflden (Abb. 28). Die winklig gebogenen Chromosomen sind 



58 O. Krause: Zytologische Studien bei den Urticales 

vermutlich nicht zweischenklig, da ich ein ,,constriction" nicht erkennen 
konnte. 

Von der nahe verwandten Dorstenia Barteri BuR. wurde mir eine 
fixierte Inflorescenz aus dem botanischen Garten in Bonn iiberlassen. 
Versehiedene Poltenmutterzellen zeigten in der Metaphase der hetero- 
typischenTeilung ]2 ann~herndgleichgrol~e, kugelige Chromosomen. Die 
Reduktionsteilung verl~uft normal. 

Dorstenia Manni i  E~GL. besitzt wie Dorstenia ntultiradiata und D. 
Barteri ein fast rundes Rezeptaculum. Die Bracteen sind zum Unter- 
schied von den vorherigen Arten gleich gro~. 

In den untersuchten Wurzelspitzen konnte ich 48 Chromosomen 
z~hlen. Sie sind zum grSBten Teil kurz und gedrungen. Zweischenklige 
Chromosomen diirften wohl auch hier nicht vorhanden sein, wenn aueh 
versehiedene starkwinklig gebogen sind (Abb. 29). Dorstenia Mannii  

Abb. 29. Somatische Kernpla t te  aus der 
Wurzelspitze yon Dorstenia Mannii EN(~L. 

stellt somit eine tetraploide Form der 
Grundzahl 12 dar. 

Dorstenia yambuyaensis DE WILD., 
f~lsehlich oft als Dorstenia usambarien- 
sis E~GL. gefiihrt, gehSrt mit zu den 
sch6nsten Formen dieser Gattung. Die 
Inflorescenz ist wie bei Dorstenla mul- 
tiradiata unregelm~Big fund, jedoch 
kleiner, stark gewSlbt und von einem 
Kranz zahlreicher, verschieden langer 
Bracteen umgeben (Abb. 30). Die Bt~t- 
ter sind unbehaart, lanzettlich bis oval 
und nahezu glattrandig. Die Pflanzen 
meiner Kultur entstammen den bota- 

nischen GKrten in Bonn, Paris, Kew und Edinburgh. 
In den chromosomalen Verh~Itnissen finden wir gegenfiber der Dor- 

stenia convexa nichts Neues. Die haploide Zahl ist gleichfalls 12 (Abb. 31). 
In der hom6otypisehen Teilung ist die Chromosomenform wie die ffir 
Dorstenia convexa angegebene. 

Von Dorstenia plumariae/olia FISCH. et M•Y. erhielt ich Bliiten- 
material ebenfalls aus dem Botanischen Garten Bonn. Auf Grund der 
fixierten zerkleinerten Inflorescenz konnte ich leider diese Species nicht 
nachbestimmen, l~ach dem Ergebnis der zytologisehen Studien dfirften 
wires jedoch nicht mit dem Rezeptaculum yon Dorstenia plumariae/olia 
zu tun haben. Eingehende Nachforschungen ergaben, dab das in Bonn 
vorhandene Exemplar wahrscheinlich mit Dorstenia data zu identifizieren 
ist. Eine andere Inflorescenz konnte ich zur Naehpriifung infolge Ma- 
terialmangels nicht bekommen. Der vegetative Tefl kann nach der Be- 
schreibung yon BVRF~V (1873) von dem der nahe verwandten Dorstenia 
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data nur sehr schwer unterschieden werden. Da in Bonn nur ein Exem- 
plar als Dorstenia plumariae/olia gefiihrt wird, war es nieht mSglieh, 
lebendes Material aus diesem Garten zu bekommen. Das fragliehe Exem- 

Abb. ~0. Dorstenia ya~vbuyaensi8 DE WIbD. 

plar war jedoch aus dem botanischen Garten in Mfinchen bezogen. Die 
Verwaltung dieses Gartens stellte mir bereitwilligst eine kraftige Pflanze 
,,Dorstenia plumariae/olia" zur Verfiigung. Die sehr 
junge Inflorescenz hatte aber dureh den Transport  
sehr gelitten und fiel bald ab. Nach der Form dieser 
]nflorescenz zu urteilen, handelt es sich auch bei 
diesem Exemplar  um Dorstenia elata. Trotzdem die 
genaue Bestimmung dieser Species noch aussteht, Abb. 31. Heterotypische 

Metaphase  yon Dorste- 
mSehte ieh sie wegen der interessanten zytologischen ni~ yambuyaensis 

DE WILD. 
Ergebnisse anffihren. 

Die haploide Chromosomenzahl betr~gt 13. Von diesen 13 Chromo- 
somen zeichnet sich eins durch sein sehr geringes Volumen aus (Abb. 32). 
Auch in der Diakinese ist dieses kleine Chromosom deutlich zu sehen. In  
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der Anaphase wandert es den groBen Chromosomen voran und hat  oft 
schon den Spindelpol erreicht, wenn die restlichen noch in der ~quatorial- 
platte liegen. Verschiedene Anaphasen zeigten eine Querteilung dieses 
kleinen Chromosoms. Die Verteilung dieser H~lften auf die Toehterkerne 
scheint unregelm~Big stattzufinden. Bei zwei Anaphasen konnte ich 
beide Chromosomenteile in einer Spindelh~lfte sehen (Abb. 33). Leider 
waren die Chromosomen in den Dyaden- und Tetradenkernen nicht aus- 
zuz~hlen. So kann ich keine Entscheidung dariiber treffen, ob das kleine 
Chromosom ein bivalentes mit verringertem Volumen oder ein univalen- 
tes Chromosom darstellt, welches in den beiden Teilungen eine doppelte 
L~ngsspaltung erf~hrt, die bei univalenten Chromosomen anderer Pflan- 
zen h~ufig beobaehtet wurden (CLAuSEN 1926, KARPETSCHI~NKO 1924 
u .a . ) .  Der erste Fall wiirde einer phylogenetischen Chromosomendimi- 
nution entsprechen, wie sie yon DV, LAUNAu (1926) bei Muscari und Orni- 

Abb. 32. Heterotypische Metaphase yon Abb. 33. Friihe Anaphase in Seitenansicht yon 
Dorstenia plumariaefolia FISCH. et M E Y .  Dorstenia lalumariaefolia I~ISCH. et MEY. 

thogalum und JARETZKY (1929) bei den Crueiferen als verwirklicht ge- 
funden wurde. 

Dorstenia psilurus WWLW. ist der erste Vertreter der Gattung mit 
linearem Rezeptaculum. Die im tropischen Afrika einheimische Art  hat 
einen krautigen, 3--7 dm hohen Stengel, an dem sich die deutlich ge- 
z~hnten Bl~tterin verschiedenem nach oben hin immer kleiner werdenden 
Abstand befinden. Das Rezeptaculum ist schiffchenfSrmig und etwa 
3 cm lang. Da die Inflorescenz sich asymmetrisch entwiekelt, entsteht 
ein langes Horn, das in eine 5--6 cm lange Bractee miindet, und ein kur- 
zes Horn mit einer Bractee von 11/3 cm (Abb. 34). Die langen ovalen 
BlOtter sind zugespitzt und tief eingesehnitten. Wie ich (1930 a) schon 
mitteilte, zeigt das Androeceum starke Degenerationserscheinungen. Ich 
habe Inflorescenzen dieser Art mehrere Male im Hamburger Botanischen 
Garten und auch im Warmhaus unseres Botanisehen Gartens fixiert, dazu 
dann noch die Pflanzen bevorzugt, die ieh aus den verschiedensten G~r- 
ten wie Bonn, Frankfurt,  Breslau und Mfinster bezogen hatte, und habe 
nie eine einwandffeie Polplatte erhalten k5nnen. Die Chromosomen 
liegen meistens ungeordnet in der Spindel und oft derart dicht, dab eine 
eindeutige Z~hlung unm5glieh war. Wie aus Abb. 35 zu sehen ist, schien 
diese Species haploid 14 Chromosomen zu haben. Wenigstens konnte ieh 
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14 Einheiten in der Metaphase der heterotypischen Teilung feststellen. 
Die Chromosomen waren verschieden groB, so dab nich t gerade zu ersehen 
war, ob es sich bei den 
gr613eren um ein abnorm 
grol3es oder um zwei 
verklumpte Chromosomen 
handelte. Auch das Ab- 
schrecken der Inflorescenz 
fi~it kaltem Wasser vor der 
Fixierung und das durch 
Evakuierenhervorgerufene 
plStzliche Eindringen der 
FixiertSsung fiihrten zu 
keinem anderen Ergebnis. 
Die Seitenansicht der hete- 
rotypischen Teilung zeigte 
ein unregelm~iges Wan- 
dern der Chromosomen 
nach den Polen. Fiir die 
Degeneration im Androe- 
ceum sprechen ferner die 
verschiedenen Zahlen yon 
Kernen in den Tetraden, 
die zahlreichen degenerier- 
ten PollenkSrner und mSg- 
licherweise auch die Steri- 
liter der Pflanze. Nach 
E~GLE~ (1898) und Bv- 
REAU (1873) fructificiert Abb. 34. Dorstenia psilurus WELW. 

Dorstenia psilurus im tropischen Afrika. Pflanzen aus dem Herbar des 
Botanischen Museums in Berlin-Dahlem zeigen deutlich die Fertilit~t 
dieser Species. So wird es sich wohl, wie ich be- 
reits ausffihrte, um eine Degenerati0nserscheinung / /  ~ 
handeln, die durch die fiir diese Pflanze ab- 
norme Kulturbedingung unserer Warmh~user ver- 
ursacht ist. 

War es mir nicht mSglieh, den Chromosomensatz 
durch die haploide Zahl festzulegen, so fiihrten die Abb. 3G. Heterotypische 

Metaphase yon  Dorste- 
Untersuchungen der Wurzelspitzen dieser Species zu nia psilurus WET, W. 
einem guten Ergebnis. Die Metaphasen der hom6o- 
typischen Teilungen zeigten einwandfrei 40 Chromosomen. Sie zeiehnen 
sieh durch ihre Gr613enuntersehiede aus und lassen verschiedene winklige 
Chromosomenerkennen (Abb. 36). InfolgedeshohenClaromosomensatzes, 
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der relativ kleinen Zahl von guten Metaphasenansichten und des ge- 
ringen Materialbestandes war es nicht mSglieh, die einzelnen Chromo- 
somen in verschiedenen Kernplat ten zu identifizieren. 

Betrachten wir auf Grund des diploiden Satzes noeh einmal die Chro- 
mosomen der heterotypisehen Teilung, so finden wir, dab es sich um 
8 kleine und 6 groBe Chromosomen handelt, yon denen die letzteren deut- 
liehe Einsehniirungen zeigen. Bei diesen Chromosomen haben wir es 
wahrscheinlich mit  je zwei verklumpten Einheiten zu tun. Somit kSnnen 
wir den haploiden Satz yon 20 Chromosomen konstruieren. 

Dorstenia Massoni BuR. s t ammt  auch aus dem tropischen Afrika und 
ist nach der Inflorescenz und Blat t form sehr nahe mit  Dorstenia ~Jsilur~s 

W~LW. und Dorstenia scabra 
E~CL. verwandt.  Diese Art  ver- 
dient durch die Versuche CHIF- 

Abb. 36, Abb. 37. 
Abb. 36. Kernp la t t e  aus der Wurzelspitze yon Dorstenia psilu~,us W~,LW. - -  Abb. 37. Somatische 

Kernpla t te  aus dem Wurzelgewebe yon Dors~enia Massoni BuR. 

FLOTS (1911) besondere Beachtung. I h m  war es durch wiederholtes Ab- 
s3hneiden der Seitensprosse und Auskneifen der Vegetationsspitze ge- 
lungen, Variationen in der Form des Rezeptaculums hervorzurufen. Es 
handelt sich dabei um einen neuen Fall  teratologischer Bildung. CHI~- 
FLOT konnte bei einigen Inflorescenzen feststellen, dab das innere Horn  
ein abnorm starkes Wachstum erfuhr, so dab es dem ~uBeren vollst~ndig 
gleich wurde. So entstand ein spitzer Winkel, ein Zweizack (siehe Zeich- 
nung CHI~FI.OT 1911, 448). Die entstandene Inflorescenz ~hnelt sehr 
s tark derjenigen von Dorstenia multi/ormis v. Ceratosanthes. Trotzdem 
ist eine enge Verwandtschaft  mit  dieser Species sehr unwahrsehein- 
lich, da Dorstenia Ceratosanthes stengellos ist und an ihren Inflores- 
cenzen auBer den ~ndst~mmigen Braeteen zahlreiche quer zur L~ngs- 
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achse des Rezeptaeulums stehende Bracteen vorhanden sind. Zyto- 
logisch ist diese Annahme auch best~tigt. In  Wurzelspitzen yon Dor- 
8tenia Massoni konnte ich 40 Chromosomen z~hlen. Darstenia multi/ormis 
v. Ceratosanthes besitzt aber diploid 32 Chromosomen. Die Chromosomen 
in den somatischen Kernplat ten yon Dorstenia Massoni sind verschieden 
groI~ und oft stark gebogen (Abb. 37). 

Als letzte Species der Gattung Dorstenia unter- 
suchte ich Dorstenia scabra (Bul~.) E ~ L .  Sie ist 
sehr nahe mit Dar~tenia psilurus verwandt und 
wurde yon BUREAU (1873) als Variet~t dieser 
Species gefiihrt. Im Wuchs gleichen sich beide 
Arten vollkommen. Dorstenia scabra hat jedoch 
ganzrandige BlOtter - - d i e  ausnahmsweise an der 
Spitze ein wenig gez~hnt sind - -  und kleinere end- 
st~ndige Bracteen als Dorstenia psilurus. Im An- 
droeceum war bei der aus Bonn erhaltenen Art  
und bei der im Berliner Botanischen Garten fi- 
xierten Varieti~t denticulata ENGL. die gleiche 
Degenerationserscheinung wie bei Dorstenia psilu- 
rus festzustellen. Eine Verklumpungstendenz 
scheint hier jedoch nicht vorzuherrschen; denn Abb. 3s. Kernplatte aus der 

., W u r z e . l s p i t z e  v o n  Do~:stenic~ 
verschiedentlich konnte ich einigermaiten deutlich sca~r~ (Bu~.) EN~. 
18--20 Chromosomen z~hlen. Auch yon dieser 
Art untersuchte ich daher die Wurzelspitzen und Iand in den Kernplat ten 
der somatischen Teilung 40 Chromosomen (Abb. 38). Augenscheinlich 
hat diese Species mehr kleinere, jedoch gedrungenere st&bchenfSrmige 
Chromosomen als Dorstenia psilurus und D. Massoni. - -  Die Angeh6ri- 
g e n d e r  

2. Unterfamilie Artocarpoideae 

besitzen stets gerade Staubgef~Be. Der Same belindet sich am Schei- 
tel des Fruchtknotens und enth~lt einen Embryo,  der entweder wie 
bei den Olmedieae und Brosimeae gerade oder wie bei den Ficeae ge- 
krfimmt ist. 

Tribus I : Euartocarpeae. - -  Die Vertreter dieser Tribus haben einen 
geraden oder gekriimmten Embryo und ~:ie die Olmedieae eingeschlech- 
tige Inflorescenzen. 

Vermittels der freundlichen Unterstiitzung der Verwaltung des 
Bonner Botanischen Gartens konnte ich Wurzelspitzen yon Artocarpus 
Cannoni hort. untersuchen. Die Chromosomen sind in den Wurzelspitzen 
bedeutend kleiner als diejenigen der Dorstenien und Ulmaceen. Die ge- 
ringe Chromatinmasse ist ffir alle nachfolgenden Gattungen kenn- 
zeichnend. Die Chromosomen liegen bei Artocarpus Cannoni einiger- 
mai]en gut isoliert. In  den somatischen Kernplat ten konnte ich 28 kurze, 
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st~bchenfSrmige Chromosomen erkennen. Verschiedentlich sind bei 
einigen Chromosomen Einschniirungen wahrzunehmen. 

Eine tetraploide Species dieser Tribus ist Cudrania triloba HANCE. 
Die haploide Chromosomenzahl gibt SI~oTo (1928) mit 28 an. Die Zahl 
14 finden wir somit auch in den urspriinglichen Gattungen der Arto- 
carpoideae. - -  Von der 

Tribus I I :  Olmedieae konnte ich kein Material fiir meine Unter- 
suchungen bekommen. Somit wende ieh mich nach E~GLE~ ZU der 

Tribus I I I  : Brosimeae, deren AngehSrige sieh darin auszeichnen, dab 
die Inflorescenz nur eine weibliche Bliite besitzt, die von zahlreichen 
m~nnlichen Blfiten umgeben ist. 

Von d e r n u r  sehr wenige Species umfassenden Gattung Brosimum 
SWARTZ untersuchte ichBrosimuqn Alicastrum BROW~. Die Inflores- 
eenzen dieser im tropischen Amerika heimischen Species sind kugelig. 
Da die im Kieler Botanischen Garten befindliche Pflanze keine Inflores- 
cenzen entwickelte, unterzog ich die Wurzelspitzen einer Bearbeitung. 

Die Chromosomen gleichen in den somatischen Kern- 
platten mittellangen St~bchen und sind sehr oft ver~ 
schlungen oder eng gelagert, so daft eine Z~hlung 
verh~ltnism~Big schwierig ist. Einige gute Kern- 
platten waren immerhin zu bekommen. In der Po1- 

Abb. 39. Somatische ansicht dieser Platten konnten 2~6 Chromosomen Kernpla t t e  aus d e m  
Wurzelgewebe yon Bro- gez~hlt werden. Wie die Abb. 39 zeigt, sind die Chro- 
s imum Al icas trum Sw. 

mosomen versehieden groB. 
Tribus IV: Ficeae besitzt in der Gattung _Ficus die grSl3te Artenzahl 

aller Moraceae. Bisher sind nahezu 600 Species bekannt geworden, die in 
Asien, dem tropischen Afrika und tropischen Amerika sehr verbreitet 
sind. ]Die Inflorescenzen enthalten beiderlei Geschlechter, sie sind becher- 
f5rmig und nahezu geschlossen. ])as Ostiolum ist mit kleinen Bracteolen 
versehen. Diese sind sehr verschieden angeordnet und haben MmDB~A]~D 
U. BCRR~T (1912) wichtige Anhaltspunkte fiir die Systematik der Ficeae 
gegeben (vgl. Kapitel V). 

~ber die chromosomalen Verh~ltnisse der Ficeae hat Miss CO~DIT 
(1928) einige wenige Angaben gemacht. Sie untersuchte sieben Arten aus 
drei verschiedenen Sektionen. Mit Ausnahme von Ficus glomerata ROXBG. 
konnte die diploide Zahl auf 26 festgelegt werden. Ficus glomerata hat 
nach Co,  pIT sehr wahrscheinlich 24 Chromosomen diploid. Da Ficus 
pseudo-carica MIQ. und Ficus palmata ~ORSK. entgegen der Meinung der 
Forscherin identisch sind (siehe MILDBRAED u. ]~URRET 1912, 189), waren 
somit fiinf einwandfreie Zahlen ffir diese Gattung bekannt. Ich unterzog 
erg~nzend weitere Species der _Ficeae einer Untersuchung. Die Inflores- 
cenzen kommen bei den meisten Pflanzen in den Warmh~usern sehr 
selten zur Entwicklung. Die wenigen Bliitenst~nde, die ich fixieren 
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konnte, waren nie im giinstigen Alter. So mul3te ich meine Studien auf 
die Untersuehungen der Wurzelspitzen besehr~nken. 

Bei Ficu~ elastica ROXBO. zeigten die bearbeiteten Wurzelspitzen die 
von CONDIT (1928) angegebenen 26 st~bchenfSrmigen Chromosomen. 

Ficus pandurata HA~c]~ 1. __ I m  Kieler Botanischen Garten fixierte 
ich yon dieser Species Wurzelspitzen. Die Kernteilung verl~uft normal 
und l ~ t  in der Metaphase der somatischen Teilung ebenfalls 26 Chromo- 
somen erkennen. Sie unterseheiden sich deutlich 
dureh ihre GrSl3e. So sind (Abb. 40) 4 groBe ] ~ 
Chromosomen zu erkennen, yon denen das eine 
ein bis zwei deutliehe Einsehnitte zeigt. Da die- 
ses Chromosom jedoeh auch in anderen Kern- 
plat ten wiederzufinden war, scheint es sich nicht 
um eine Verklumpung zweier Chromosomen zu 
handeln. Diese Form dfirfte vielmehr fiir die Art  Abb. 4O. ~etaphase in Pol- 
charakteristisch sein. ansicht a u s  d e r  Wurzelspitze 

von Ficus pandurata HANCE, 
Ficus Parcelli V]~ITCm ist leicht durch die gro- 

I~en, hellgrau gefleckten BlOtter zu erkennen. Die weil~en Inflorescenzen 
sind wie die BlOtter leicht behaart.  Am Grunde des Rezeptaculums 
befinden sich drei Bracteen in gleicher HShe. Zahlreiche Metaphasen 
der somatischen Kernteilung gestatteten eine einwand- 
freie Z~hlung. Die diploide Zahl ist ebenfalls 26. Die 
Chromosomen sind jedoch durch zwei oft winldig ge- 
bogene Kernf~den ausgezeichnet. 

In  Abb. 41 habe ich die charakteristische Kern- 
plat te  yon _Ficus altissima BLUME wiedergegeben; 
4 Chromosomen sind besonders grol3. 2 von ihnen fand 
ich oft ebenfalls winklig gebogen. Eine Durchschnfi- 
rung konnte ich nicht feststellen, und somit mSchte 
ich die diploide Zahl auch fiir diese Species mit  26 an- 

Abb. 41. Kernplatte 
geben, aus dem Wurzelgewebo 

I m  Botanischen Garten Berlin-Dahlem erhielt ich voQ Ficus altissi~ia 
BLUME. 

Wurzelspitzen yon Ficus Schlechteri. Sie waren j edoch 
nach CARBOY behandelt  und eigneten sich nicht gut fiir das Auszahlen 
der Chromosomen. Eine einwandfreie Z~hlung war nicht mSglieh, die 
diploide Chromosomenzahl diirfte aber 26 sein. 

Ficus triangularis WARB. ist auch unter  dem Namen Ficus Leprieuri 
MIQ. bekannt.  Die BlOtter sind meistens, wie der Name sagt, dreieckig 
und am Ende etwas gebuchtet. Die Blat tform kann aber variieren. 
So findet man naeh ~ILDBRAED (1912) hin und wieder an demselben In-  

1 In meiner friiheren Schrift habe ich diese Pflanze als Ficus pandurae/olia 
geftihrt. Genauere Nachbestimmungen haben jedoch ergeben, dab wir sicher 
Ficus pandurata vor uns haben. 

Planta Bd. 13. 5 
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dividuum auch ovale BlOtter. Die Rezeptakeln sind schmal und lang 
gestielt. Eine einwandfreie Bestimmung der diploiden Chromosomenzahl 
war leider nicht mSglich. 2 Chromosomen besitzen, wie ieh in Abb. 42 
dargestellt habe, einen deutliehen Einschnitt.  Wenn es sich bei diesen 
fraglichen Chromosomen um je zwei verklumpte  Einheiten handeln soIlte, 
betriige die Diploidzahl 28. Doch land ieh diese eingeschniirten Chromo- 
somen auch in anderen Platten. Demnach diirften wi re s  wahrscheinlich 
mit  zwei arteigentiimlichen Chromosomen zu tun haben. Die diploide 

A b b .  42.  S o m a t i s c h e  K e r n p l a t t e  y o n  Ficus 
triangularis WARB.  - -  A b b .  43. Somatische 
Kernplatte aus der Wurzelspitze y o n  Ficus 

benghc~lensis L. 

Zahl ist sehr wahrscheinlich 26. - -  ])as 
fixierte Wurzelmaterial yon zVicus syco- 
morus L. en ts tammt  einer jungen Pflanze 
aus dem Bonner Botanischen Garten. 
Die kleincn, st~behenf5rmigen Chromo- 
somen liegen oft ~ul~erst dicht beiein- 
ander. Ich konnte nur sehr wenig ein- 
wandfreie somatische Kernplat ten fin- 
den. In  diesen war die diploide Chro- 
mo~omenzahl 26. 

Ficus benghalensis L. hingegen scheint etwa 28 Chromosomen zu 
haben. Die Abb. 43 gibt eine typisehe Kernplat te  aus dem Wurzelgewebe 
dieser Species wieder; die mir unsicher erscheinenden Chromosomen habe 

ich mit einem Stern kenntlich gemacht. Beim geringen 
Drehen der Mikrometersehraube glaubte ieh eine 
Durehschniirung der beiden Chromosomen zu sehen. 
Die Diploidzahl mfi~te demnaeh sehr wahrscheinlich 
28 betragen. 

Bei Ficus querci/olia ROXBG. war eine Entsehei- 
dung fiber die HShe der Chromosomenzahl unschwer 

AbD. 44. Kernplatte aus ZU treffen. Die oft leicht gebogenen Chromosomen 
der Wurzelspitze yon Fi- zeigtenkeineEinschniirung. InmehrerenMetaphasen  
cus quercifo~ia RoxB~. der somatischen Teilung konnte ich 28 gut isoliert 
liegende Chromosomen z~hlen (Abb. 44). Diese Species ist somit die 
erste untersuchte Art  der Ficeae, die einwandfrei einen yon 26 ver- 
sehiedenen Chromosomensatz besitzt. Auf die Beziehung der Chromo- 
somenzahlen zu der Systematik dieser Gattung werde ich im Kapitel V 
~usfiihrlieh eingehen. 

Wir kommen nun zu der Besprechung der n~chsten Unterfamilie. 

3. Unterfamilie : Conocephaloideae. 

Die Staubgef~iSe sind ebenfalls  gerade wie bei den Artocarpoideae; 
aueh die BlOtter sind in der Knospenlage eingerollt. I)er Same befindet 
sich jedoeh bei vielen AngehSrigen dieser Gruppe sehon am Grunde des 
Fruchtknotens.  Da auch die Urticaceen eine grundst~ndige atrope 
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Samenanlage besitzen, bilden die Conocephaloideae vielleieht eine ~Tber- 
gangsgruppe. Von dieser Unterfamilie konnte ich zwei Species der Gat-  
tung Cecropia L. untersuchen. :Die Blfitensti~nde gleichen walzenfSrmigen 
Scheini~hren. Sie sind eingesehleehtig und stehen oft sehr zahlreieh in 
dem Schutz eines Hoehblattes. Die B1/s sind mannigfaeh tier gelappt. 

I m  Tropenhaus des Botanisehen Gartens Berlin- 
Dahlem konnte ich Wurzelspitzen von Cecropia pal- 
mata WILD. fixieren. Das angewendete Fixiergemisch 
(CARBOY) hat te  dutch das Aufquellen der Chromoso- 
men leider die Herstellung guter Pri~parate verhindert. 
Die diploide Chromosomenzahl ist sehr wahrschein- 
lich 28. 

Die gleiche diploide Zahl konnte ich bei der nahe Abb. ~5. Polpl,~tte aus 
verwandten Cecropia peltata L. feststellen. Das Wur- der Wurzelsp i tze  yon 

zelmaterial wurde im Kieler Botanischen Garten nach Vec~opia peltata L. 
NAWASOHIN fixiert. Die Chromosomen/~hneln sehr denjenigen der vor- 
her beschriebenen Art. In  Abb. 45 habe ich die Polansicht einer soma- 
tischen Metaphase wiedergegeben. Wir kSnnen 28 gut isoliert liegende 
Chromosomen erkennen. Die Wurzelspitzen dieser Species hatte ich vor- 
her mit  dem Fixiergemisch CArboY behandclt. Nach den anfangs er- 
haltenen Bildern schien Cecropia peltata 26 Chromosomen diploid zu be- 
sitzen. Diese Zahl kann ich nun endgiiltig auf 28 festlegen. 

An die Conocephaloideae schlieBt E~-GLER die 

4. Unterfamilie : Cannaboideae 
an, wShrend sie yon DE CANDOLL]~ als besondere Ordnung und yon WETT- 
STEI~ und KA~STE~ als gesonderte Familie gefiihrt wird. Die Staub- 
gef/s sind wie bei den Artocarpoideae und Conocephaloideae stets gerade. 
Die Samenanlage hingegen befindet sich wie bei den ~ltesten Gruppen der 
Urticales am Scheitel des Fruchtknotens und ist anatrop. I m  Kapitel  V 
werde ich auf die systematische Stellung der Cannaboideae zu sprechen 
kommen. Vorweg mSchte ich noch bemerken, dab BITZEK (1928) eine 
Ann~herung dieser Gruppe an die Ulmaceae sieht. 

Die krautigen diSzischen Pflanzen der beiden bekannten Gattungen 
Humulus L. und Cannabis TouR~. sind in Mitteleuropa welt verbreitet.  

~ e r  die chromosomalen Verh/s der beiden Gattungen sind wir 
durch zahlreiche Arbeiten verschiedener Forscher eingehend unterrichtet.  
Eine erneute zytologische Untersuehung wiirde nur eine Wiederholung 
der zuletzt (1929) bekannt  gewordenen Daten bedeuten, weshalb ich yon 
der Bearbeitung der beiden Gattungen Abstand genommen habe. Ich 
kann mich darauf beschrEnken, auf die neuesten Arbeiten yon KI~A~A 
(1929), SrSOTO (1929), TVSCHNJAKOWA (1929) und WI~GE (1929) zu ver- 
weisen. 

5* 
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3. Familie:  Urticaceae. 

Diese  neben den Mora~ae  umfangreichste Familie der Urticrdes ist in 
den Tropen und den gem~ig t en  Zonen weit verbreitet und setzt sich 
meistens aus perennierenden ein- oder mehrj~hrigen Kr~utern zusammen. 
Nur selten linden wir Straueh- oder gar Baumform vor. Cystolithen sind 
allgemein verbreitet,  l~ilehsaftsehlaueh~hnliche Gebilde sollen, wie schon 
hervorgehoben, nach BITZEK (1928) vorkommen. Die StaubgefgBe sind 
meist in Vierzahl vorhanden. In  der Knospenanlage sind sie gekrfimmt. 
Die Samenanlage ist stets atrop und befindet sich am Grunde des Frucht- 
knotens. 

Tribus I : Urerae. N Die Urerae bilden die erste Tribus, die sich dureh 
die Brennhaare yon den anderen Triben unterschiedlieh zeigt. Die Blfi- 
ten sind vorwiegend monSzisch und vierteilig. 

Gattung Urtica L. Die ersten Angaben fiber die Chromosomenzahlen 
dieser Gattung liegen von ST~ASBUROW~ (1910) vor. Er  stellte ffir Urtica 
dioica L. die haploide Chromosomenzahl 16 fest. Die Diakinese erschien 
ihm zum Ausz~hlen am geeignetsten, t rotzdem die Chromosomen in der 
Diakinese nicht immer paarweise beieinander lagen. In  diploiden Zellen 
waren vielfach 32 Chromosomen zu z~hlen. ,,Doch konnten unterbliebene 
Trennungen bei der Sonderung der Chromosomen auch kteinere Zahlen 
ffir die Kernplat te  ergeben" (STRASBU~,R 1910, 246). M~URMAN (1925) 
fand in den Metaphasen de r  heterotypischen Teilung 24 Chromosomen. 
Fiir diploide Kerne m~nnlicher Pflanzen verzeichnet er auBerdem ein un- 
gleiehes Chromosomenpaar x, y, welches er als Geschlechtschromosomen- 
paar deutet. H~,ITZ 0925/26) land ebenfalls dieselbe diploide Chromo- 
somenzahl. 

l~iir Urtica urens L. gab ST~ASBUR~V.R (1910) ebenfalls n -=  16 an. 
Auch diese Zahl konnte yon M~.~aMA~ (1924/25) nieht best~tigt wer- 
den. Er  sah in Diakinesen und Metaphasen der hom6otypischen TeL 
lung stets 12 Chromosomen. 

Von Urtica piluli]era L. waren nur die Wurzelspitzen zytologisch be- 
arbeitet (I-I~.rrz 1926). Ich hielt daher eine erggnzende Untersuchung ffir 
angebracht. Die Pollenf~cher zeichnen sich besonders dadureh aus, dal~ 
sie, wie fiberhaupt alle bisher untersuchten Vertreter der Urtieaceen, mit 
einer auBerordentlich groBen Zahl kleiner Pollenmutterzel!en geffillt sind. 
TISOHLER (1910) hat te  ffir den Pollen yon Elatostema einen Durchmesser 
yon nur 0,010 zu 0,012 mm gemessen. Auch ffir Boehmeria vermochte er  
die kleinen AusmaBe der Pollenk6rner anzugeben. Durch die geringe Gr6Be 
der Pollenmutterzellen wurde ein eingehendes Studium der ehromoso- 
malen Verh~ltnisse sehr erschwert. Dazu kam noch, dab die Chromo- 
somen starke Neigung zur Verklumpung zeigen, und das Zytoplasma sich 
zugleich mit f~rbt. Trotzdem erhielt ich aber verschiedene klare Meta- 
phasenplatten, in denen stets 13 Chromosomen ersichtlich waren (Abb.46). 
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Somit kann ich die von HEITZ (1926) angegebene diploide Zahl 24 nicht 
best/~tigen. Seitenansichtcn der Anaphasen zeigten, dab die Chromo- 
somen ohne Nachzfigler an die Pole wandern. Anomale Tetraden oder 
degenerierte PollenkSrner wurden nicht beobachtet .  Die Exine des 
Pollens ist, wie TISCHLER (1910) auch ffir Elatostema feststellte, glatt. 

Urtica Dodartii L. ist ebenfalls yon HEITZ (1926) untersucht und be- 
sitzt diploid 24 Chromosomen. Blfitenmaterial dieser Species konnte 
ich nicht ffir meine Untersuchungen beziehen. 

Tribus I I :  Procrideae. - -  Gattung Pilea LI~DL. Die etwa fiber 100 
Arten z/~hlende Gattung ist im tropischen Amerika am zahlreichsten ver- 
treten. Es handelt sich um kleine, staudenbildende 
Individuen, die wegen ihrer schSnen Blattform und {f -~ 
ihres oft zierlichen Wuchses als Zierpflanzen in den 
Warmh~usern gezogen werden. Die monSzischen 
Blfiten, yon denen die m~nnlichen meistens vierteilig 
und seltener zwei- bis dreiteilig sind, sind sehr klein Abb. 46. Heterotypische 
und unscheinbar. Ein Pistillrudiment ist in ihnen Metaphase yon Urtica 

1)ilulifera L. 
vorhanden. Die weibliche Blfite ist dreiteilig. Sie 
zeichnet sich dadurch aus, dab der mittlere Tell kapuzenfSrmig gestaltet 
ist und die beiden anderen an GrSl3e fiberragt. Die Untersuchung der 
Reduktionsteilung miBlang mir, da die wenigen sich in richtigem Tei- 
lungsstadium befindlichen Blfiten starke Verklumpung der Chromosomen 
zeigten. Oft wurde auch das Zytoplasma mit  gef~rbt. 
Die Tetraden waren normal; ebenso konnten dege- I .~ : .~  

AT~ %1 
nerierte PollenkOrner nicht gesehen werden. Erfolg- --~_ ~ - ~ =  ~ "~,, 
reich jedoch waren meine Untersuchungen an den ~'-",o2~"' 
Wurzelspitzen. Xbb, 47. Polp la t te  aus 

Pilea serpyllacea HooK. et A ~ .  = Pilea serpyl- der Wurzelspitze yon 
li/olia hort. besitzt zahlreiche bis 1/2 m hohe Stengel, Fizec~ serpyllacea HOOK. 

et  AR~. 

an denen sich viele kleine, verkehrt-eif5rmige BlOt- 
ter befinden. Die Wurzelspitzen zeigten reichlich Teilungen und lieBen 
kleine st~bchenfSrmige Chromosomen erkennen. Trotz der hohen Zahl 
waren sie gut isoliert. In  verschiedenen Metaphasen der somatischen 
Kernteilung konnte ich einwandfrci 52 Chromosomen z~hlen (Abb. 47). 
Sie sind alle gleich geformt und yon nahezu gleicher GrSBe. - -  Pilea 
grandis WEDD. ist von der oben beschriebenen Species durch kr~ftigen 
Wuchs und bedeutend grSBere BlOtter verschieden. Die fixierten Wurzel- 
spitzen lieferten auch hier brauchbare Bilder. I n  den Kernplat ten der 
somatischen Teilung waren leicht 24 Chromosomen zu z~hlen. 2 Cbromo- 
somen zeichnen sich durch ihre GrSBe vor den anderen aus ; sehr oft sind 
sie winkelig. 

Gattung Pellionia GArb. - -  Die zu dieser Gat tung gehSrigen Arten 
sind vorwiegend im tropischen und 5stlichen Asien anzutreffen. Die 
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mannlichen Blfiten sind dreiteilig und weir grSBer als die weiblichen, die 
sich durch ein fiinfteiliges Perianth auszeichnen. Sic bilden trugdoldige 
Bliitenst~nde. Auffallend ist bei allen Pellionien die Anisophyllie. 

Von Pellionia Daveauana N. E. BR. fixierte ich im Kieler Botanischen 
Garten Blfitenknospen, in denen ich s~mtliche Teilungsstadien fand. :Die 
Pollenmutterzellen sind ebenfalls auBerordentlich klein, dafiir aber sehr 
zahlreich, so dab im Pollenfachl~ngsschnitt ungef~hr 500 Pollenmutter- 
zellen zu z~hlen waren. So konnte ieh auch auf Grund vieler Metaphasen 
der heterotypischen Teilung die haploide Zahl 13 durchaus sicher fest- 
stellen. Die Chromosomen sind kugelig und yon verschiedener Gr5Be. 
Die Anaphase zeigt in Seitenansicht ein vollkommen gleichm~Biges 
Wandern der Chromosomen. In  der homSotypischen Teilung haben die 
Chromosomen noch die kugelige Gestalt beibehalten. Die Tetraden- 
bildung geschieht nach der fiblichen ,,Furrowing"-Methode. 

Pellionia pulchra N. E. B~. ist mit obiger Art  sehr nahe verwandt. 
Im Botanischen Garten Berlin-Dahlem erhielt ich Stecklingsmaterial 

dieser Species. Die Stecklinge gingen leicht an und 
lieferten schon nach 2 Wochen mehrere relativ dicke 
Wurzeln. Die untersuchten Wurzelspitzen zeigten in 
den Metaphasen der somatischen Kernteilung 26 Chro- 
mosomen. Diese Species hat  somit den gleichen Chro- 
mosomensatz wie Pellionia Daveauana. Anders ver- 

Abb. 48. Po l ans i ch t  der 
somatischenKernteilung h~lt sich hingegen Pellionia begoniae/olia hort., die 
yon Pellionia begoniae- folia hort. sich durch grfine, stark asymmetrisch geformte BlOt- 

ter auszeichnet. Die zytologisehe Untersuchung der 
Wurzelspitzen erwies die Pflanze als tetravalent.  Die Chromosomen 
sind sehr klein, ellipsoidisch bis kurz st~bchenfSrmig. Verschiedene Meta- 
phasen lieBen in Polansicht 52 Chromosomen erkennen (Abb. 48), 

Gattung: Elatostema. - -  Etwa 50 Arten dieser Gattung sind vorzugs- 
weise in Ostasien und im Indo-Malaiischen Gebiet zu Hause. Nur wenige 
kommen im tropischen Afrika vor. Die weiblichen Blfiten sind meist 
dreiteilig und zu einem Rezeptaculum vereinigt. Die m~nnlichen Bliiten 
besitzen ein 4--5bl~ttriges Perianth. Die BlOtter zeichnen sich wieder 
dutch starke Anisophyllie aus. 

Angaben fiber die Kernverh~ltnisse dieser Gattung liegen yon STRAS- 
BURGER (1910) fiber Elatostema sessile L. und Elatostema acuminatum 
B~oNG~. vor. Fiir beide Species gibt der genannte Forscher n ---- 16 an. 
Die Chromosomenzahl erschien mir ffir die Urticaceae zu gro~. Von Elato- 
ste~rta acuminatum konnte ich kein Material bekommen. Jedoeh war es 
mir mSglich, Wurzelspitzen yon Elatostema sessile zu untersuchen. In  
verschiedenen Kernplat ten lagen die kleinen, st~behenfSrmigen Chromo- 
somen gut isoliert. Sie zeigten nicht, wie naeh S T ~ S B ~ G ~  ZU errechnen 
war, 32, sondern 52 Chromosomen (Abb. 49). Somit wiirden wir in Elato. 
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sterna sessile eine tetraploide Form der Zahl 13 vor uns haben. Dieandere 
yon mir untersuchte Species Elatostema sinuatum HAssK. besitzt 28 Chro- 
mosomen diploid, n wiirde somit 14 sein. Die Chromosomen gleichen 
schmalen St~bchen und sind oft stark verschlungen. Ein Ausz~hlen war 
verh~ltnism~Big schwierig. Immerhin waren aber verschiedene Kern- 
platten vorhanden, die die diploide Zahl best~tigten. 

Tribus I I I  : Boehmerieae. - -  Gattung Boehmeria JAcQ. - -  Diese Gat- 
tung umfal~t etwa 45 Arten und ist vorzugsweise in Ostasien und I~ord- 
amerika heimisch. Ihre AngehSrigen sind monSziseh oder diSzisch. Sie 
zeichnen sich alle durch kr~ftigen Wuchs aus, bilden meistens Str~ucher 
und kSnnen sogar Baumform annehmen. Die BlOtter erreichen nicht 
selten eine betr~chtliche Gr51~e (B. macrophylla Do~. 30 cm lang). 

Abb. 49. Somat ische  Kernp la t t e  aus der 
Wurzelspitze yon Ela tos tema sessile L. 

Abb. 50. Kernp la t t e  der  somat i schen  T e i l ung  
yon Boehmer ia  n i vea  (L.) HOOK. et  ARN. 

Boehmeria nivea (L.) HooK. et AR~. stammt aus Asien. Die lang- 
gestielten, wechselst~ndig angeordneten BlOtter sind breit elliptisch 
und am Rande gez~hnt. Die Blattunterseite ist silbergrau. Von dieser 
Species konnte ich nur die Wurzelspitzen untersuchen. Die fixierten 
Wurzeln zeigten klare Bilder und zahlreiche Kernteilungen. Die Chro- 
mosomen liegen in der Metaphase der somatischen Teilung sehr gut 
isoliert und ermSglichen ein einwandfreies Z~hlen. Stets konnten 28 
st~bchenfSrmige, nahezu gleich groBe Chromosomen festgestellt werden 
(Abb. 50). 

Boehmeria biloba W~DD. ist in Japan heimisch. Charakteristisch fiir 
diese Art  shad die tier gespaltenen BlOtter. Sehr selten wurden aueh 
doppelt gespaltene BlOtter beobachtet (W~DDV.L 1869 und P~Nzm 1894). 
In  den botanischen G~rten wird diese Art oft als UrZica biloba gefiihrt. 
Unter  diesem bTamen ist sie auch yon HV.ITZ (1926) untersucht, der die 
diploide Zahl mit 28 angibt. Diese Zahl kann ich durch meine Unter- 
suchungen best~tigen. Die im Hamburger Botanischen Garten als Urtica 
biloba bezeichnete Pflanze ist mit der fiir Boehmeria biloba angegebenen 
Beschreibung vollkommen zu identifizieren. Der Name Urtica biloba 
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stellt ein Synonym yon Boehmeria biloba dar (siehe WEDDEL 1856/57, 
373 und 1869, 60). 

Gattung: Pipturus WEDD. - -  Von dieser G attung, deren Vertreter  
alle di5zisch sind, konnte ich Piptur~s propinquus W~DD. untersuchen, 
In  den Wurzelspitzen waren verschiedene Metaphasen zu finden, in denen 
52 Chromosomen zu sehen waren. Sie sind nahezu gleich groB und gleichen 
kurzen St~bchen. Zweischenklige Chromosomen wurden niemals an- 
getroffen. Die Kernteflung verl~uft normal. 

Gattung: Myriocarpa BF~NT~.--Nur sehr wenige Arten dieser mon- 
5zischen oder diSzisehen Gattung sind bekannt. Die Heimat ist Mexiko 
und Brasilien. Die Blfitenst~nde befinden sich einzeln oder zu mehreren 
in den Blattachseln und bilden lange, faden~hnliche Trauben odor ~hren.  

Von der diSzischen Myriocarpa densi/lora B~.NTH. fixierte ich im 
Tropenhaus des Bcrliner Botanischen Gartens Wurzelspitzen. Die er- 
haltenen Bilder dieser Wurzelspitzen zeigten 52 sehr kleine, ebenfalls 

st~behenfSrmigeChromosomen (Abb.51). Somit stellt 
'~~) auch Myrio~rt~ eine polyploide Form der Zahl l3 dar. 

Tribus IV:  Parietarieae. - -  Gattung: Parietaria L. 
- - D i e  dieser Gattung zugeordneten Species sind da- 
durch charakterisiert, dab die Bliiten, die sich in 
wenigbliitigen, bfischeligen Inflorescenzen bcfinden, 

Abb. 51. Kernpla t te  aus entweder zwittrig oder durch Abort weiblich sind. 
der Wurzelspitze yon Die Bliitenhiille ist vierteilig und bei den weiblichen 
~yr~ocarpa &nsil~ora B1/iten rShrig verwachsen. Ich untersuchtc zunAcl/st BENTH. 

Parietaria o]]icinali8 L. v. angusti]olia, ein weit ver- 
breitetes perennierendes Kraut,  das eine ttShe von nahezu 60 cm erreicht. 
Die schmalen, lanzettlichen BlOtter sind langgestielt. 

Die Pollenf~cher sind mit einer sehr grol~en Zahl yon Pollenmutter- 
zellen angefiillt, so dal3 die Beobachtung der Reduktionsteilung sehr 
leicht war. Sie verl~uft vollkommen normal. Interessant ist die Chromo- 
somenzahl. Hier kommt n~mlich einwandfrei die haploide Chromosomen- 
zahl 7 vor. Die Reduktion auf die H~lfte der Chromosomenzahl bildet 
fiir die vier Familien der Urticales eine AusnahmesteUung. 

Bei Parietaria judaica L. land ich die Haploidzahl 13. Unter den 
Chromosomen der hetcrotypischen Teilung waren 6 kleine und 7 grol3e 
Chromosomen vorhanden. Wahrscheinlich setzt sich die Chromosomen- 
zahl aus 7 grogen und 7 kleinen Chromosomen, yon denen ein klei- 
nes durch Verschmelzung oder AusstoBung w~hrend der Reduktions- 
teilung verloren gegangen ist, zusammen. Die Metaphasen der homSo- 
typischen Teilung waren nie auszuz~hlen. Abb. 52 gibt  eine Platte der 
ersten Teilung wieder. 

Die haploide Chromosomenzahl 7 von Parietarla o]]icinalis v. angusti- 
]olia kann ich durch die diploide Zahl von Parietaria o]/icinalis bekr~f- 
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tigen. Im somatischen Gewebe eines jungen Blfitenstandes fand ich zahl- 
reiche Teilungen, die im Stadium der Metaphase stets 14 kurze, st~bchen- 
fSrmige Chromosomen erkennen lie~en. Da ich yon den Forskdhleae 
WED]). kein Untersuchungsmaterial erlangen konnte, komme ich nun zu 
der Beschreibung der letzten Gattung der Urticaceae. 

Gattung: Helxine R~.Q. - -  Die Bliiten sind zum Unterschied yon 
Parietaria monSzisch. Der Blfitenstand ist auf eine Blfite reduziert. 

Von dieser Gattung untersuchte ich Helxine +_%- 
leirolii R~Q., ein auf Sardinien und Corsica vorkom- / / a _ l ~  
mendes kriechendes Kraut  mit sehr dfinnen Stengeln 

C/ und kleincn runden Bliittern. Die glockigen, vierspal- 
tigen weiblichen Blfitcn befinden sich in den Achseln 
der unteren B1/itter, wi~hrend die mit vierzipfligem Abb. 52. Seterotyptsche 

Metaphase w o n  Pa~'ieta- 
Perianth versehenen miinnlichen Blfiten nur in den ria judaica L. 
Achseln der oberen Bli~tter anzutreffen sind. 

Die Wurzelspitzen lieBen sich nur sehr schwer untersuchen, da sie 
auBerordcnt.lich zart  sind. Nach Orientierung fiber die Zellgr6Be wurden 
die Schnitte 6 # dick angefertigt. Die Bilder waren klar und ermSg- 
lichten eine gute Z/ihlung. Ffir diese sicher abgeleitete Form konnte ich 
die diploide Zahl 20 feststellen. 

V. Chromosomenzahl und Systematik.  
Die groBe Zahl von zytologischen Arbeiten hat immer deutlicher die 

enge Beziehung zwischen der Systematik und der Zytologie hervortreten 
lasscn. Die chromosomalen Verh~ltnisse sind ffir die Phylogenie einer 
Pflanzenreihc ein ebenso wichtiges Merkma! geworden wie die morpho- 
logischen Charakteristika, die embryologischen oder serologischen Be- 
funde. Jedoch sind umfangreiche Studien crforderlich, um fiber die 
Stellung einzelner Pflanzengruppen im System entscheidendes auszu- 
sagcn. Die vorliegende Arbcit soll nur eine lJ'bersicht fiber die Kern- 
vcrhi~ltnisse einer Pflanzenreihe geben. Wir wollen jedoch versu- 
chen, die gefundenen Chromosomenzahlen in das System der Urticales 
cinzuordnen, um eine Bcziehung zwischen den ursprfinglichen und ab- 
geleiteten Formen und den einzelnen jeweiligen Chromosomensi~tzen zu 
suchen. 

Betrachten wir zuni~chst die Ulmaceae. Wiebereitsin denKapi te ln I I I  
und IV ausgefiihrt wurde, kSnnen wir sie als ursprfinglichste Familie in 
der Reihe der Urticales auffassen. Die untersuchten Arten besitzen die 
haploide Chromosomenzahl 14. Da die AngehSrigen der Gattung Ulmus 
morphologisch nur sehr geringe Unterschiede aufweisen, kSnnen wir  auch 
ffir die anderen ,4xten die haploide Chromosomenzahl 14 vermuten. Ob 
die anderen Gattungen sich durch eine abweichende Zahl auszeichnen, 
mfissen kfinftige Forschungen ergeben. Jedenfalls ist es bemerkenswert, 
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dab w i r i n  der phylogenetisch gltesten Gattung dieser urspriinglichsten 
Familie die Zahl 14 antreffen 

Besser sind wir fiber die Moraceae unterrichtet.  53 Gartenrassen und 
Species insgesamt yon Morus haben stets den haploiden Chromosomen- 
satz 14 ergeben, w~hrend 45 Rassen sich als triploid erwiesen. Jedoch 
sind dies triploide Formen der Zahl 14. 

Betrachten wir nun die Gattung Dorstenia. Hier linden wir die ha- 
ploiden Zahlen 12, 13, 14, 15, 16 und 20. Dorstenia erecta ist in Bezug auf 
den Bau des Rezeptaculums sicher als urspriingliche Form anzusehen. 
GOLEI~KIN (1894) geht auch auf Grund seines Studiums fiber die Entwick- 
lungsgeschichte der Inflorescenzen yon Dorstenia erecta als der ursprfing- 
lichen Form aus. Von dieser leitet er die Rezeptakein yon Dorstenia 
Contrajerva und D. Ceratosanthes ab. Dorstenia erecta hat  nun haploid 
14 Chromosomen. Somit haben die Dorstenien ffir die ursprfingliehe Form 
ebenfalls die Zahl 14. Die abgeleiteten Arten zeigen eine ver~nderte 
Chromosomenzahl. Fiir Dorstenia Con$ra]erva als ,,erste Ableitung" 
konnte ieh haploid 15 Chromosomen verzeichnen. Die Entstehung der 
schiefen Inflorescenz dieser Art diirfen wir uns mit GOLENKI~ SO vor- 
stellen, ,,dab das Waehstum der Vegetationspunkte und der angrenzen- 
den Tefle bei der ersten Blattanlage etwas starker wird". Eine weitere 
Entwicklung, eine ,,zweite Ableitung" yon der Grundform, finden wir 
ebenfalls; denn ,,ein noch st~rkeres Wachstum der beiden Vegetations- 
pUnkte mit der gleichzeitigen Sistierung des Wachstums an anderen 
Stellen wird zur zweiarmigen Inflorescenz yon Dorstenia Ceratosanthes 
ffihren". Die zytologische Untersuchung dieser Inflorescenz lieferte die 
Haploidzahl 16. Damit ist erwiesen, dab mit der Weiterentwicklung der 
Inflorescenz eine Chromosomenzahlerh5hung stattgefunden hat. Eine 
Erkl~rung dieses Vorganges ist nur spekulativ zu geben. Es gibt ver- 
schiedene MSglichkeiten der Entstehung abweichender Chromosomen- 
zahlen. Betrachten wir zuerst die mutmaBliche Entstehung einer erhSh- 
ten Chromosomenzahl, zwar nicht einer vielfaehen Zahl wie bei poty- 
ploiden Formen (Chrysanthemum-Typ), sondern wie in unserem Falle eine 
Chromosomenzunahme von 1 (Carex-Typ). 

Bei der F1-Generation, die durch Bastardierung zweier sehr nahe 
verwandter Individuen gebfldet worden ist - -  in unserem Beispiele zweier 
14er Typen - -  kann es vorkommen, dab in der Diakinese der Reifungs- 
teilung zwei Chromosomen nicht zu einem Geminuspaar verschmelzen. 
CLAuSEN (1926) konnte diesen Vorgang bei Viola beobachten. In  der 
Metaphase finden wir nun 13 bivalente und 2 univalente Chromosomen. 
W~hrend die bivalenten wie gewShnlich get rennt  an die Pole wandern, 
erfahren die univalenten Chromosomen bereits in der Metaphase der 
heterotypisehen Teilung eine L~ngsspaltung. Auch an die Pole gewan- 
dert, haben sie den Chromosomensatz in den Dyadenkernen bereits um 
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I erhSht. In  denTetraden linden wir gleiehfalls 15 Chromosomen, da sich 
s~mtliehe Chromosomen teilen, also auch die bereits in der heterotypi- 
schen Metaphase l~ngs geteilten Chromosomen. Die durch doppelte 
L~ngsteilung bedeutend kleiner gewordenen univalenten Chromosomen 
kSnnen im Laufe der Phylogenie ihre urspriingliche GrSl~e wieder er- 
langen. Die aus der Befruchtung zweier 15er Gameten entstandene 
Zygote ist durchaus lebensf~hig und bringt eine konstante, fertile Form 
mit  dem haploiden Chromosomensatz 15 hervor. Die Chromosomenzahl- 
erhShung nimmt auch MxYAJI (1929) ffir die Entstehung der 13chromo- 
somigen Form Viola di//usa an. Nach HEILBOI~I~ (1924) zeigen die ho- 
mSotypischen Chromosomen, die aus frfiherer Li~ngsteilung entstanden 
sind, eine gewisse 2qeigung zu verklumpen. I)adurch kSnnen kleinere 
Zahlen gefunden werden. Auch SCHEEL (1930) konnte bei der Unter-  
suchung der Gattung Salvia diese Verklumpung beobachten. So fand er 
in verschiedenen Metaphasen ans ta t t  9 eindeutig 8 Chromosomen. 
2 Chromosomen zeigen wahrscheinlich auf Grund der friiheren L~ngs- 
teilung eine gewisse Affiniti~t, liegen daher nahe beieinander oder ver- 
klumpen sogar. 

Die Entstehung neuer Arten kann abet  auch durch eine andere Un- 
regelm~Bigkeit in der Reduktionsteilung, n~mlich durch ,,non-disjunc- 
t ion",  ermSglicht werden. Erwghnt seien hier die Arbeiten von BRIDG~.S 
(1923), sowie BLAKESLEE u. BELLING (1923). I n  der Anaphase weichen 
die Chromosomen durch die Nichttrennung zweier Chromosomen unregel- 
m~l~ig an die Pole. So entstehen Dyaden und durch Lgngsteilung Ga- 
meten mit  der Chromosomenzahl n + 1 und n - -  1. Die Verschmelzung 
zweier Gameten n + 1 wfirde eine konstante Form 2 n + 2 hervorrufen. 
Die Individuen mit  2 n + 1 stol~en bald das fiberzi~hlige Chromosom ab, 
sofern es nicht durch doppelte Li~ngsteilung den Verlust des Partners  
ausgeglichen hat. Wir erhMten also entweder wieder Pflanzen mit  dem 
Chromosomensatz 2 n oder eine neue Art  mit  der um 2 erhShten Zahl. 
Die 2 n - -  1 oder 2 n - -  2 chromosomigen Species sind infolge des Gen- 
verlustes wenig oder gar nicht lebensfi~hig. Dutch ,,non-disjunction" 
kSnnen somit nur konstante Arten mit  erhShter Chromosomenzahl ent- 
stehen. Welche der beiden angeffihrten ,,Artbildungsmethoden" fiir die 
welter entwickelten Dorstenien in Frage kommt,  ist schwer zu ent- 
scheiden. 

Dorstenia argentata, D. ari/olia, D. nervosa und D. clara, f'iir die eben- 
falls die haploide Chromosomenzahl 16 gefunden wurde, konnten auch als 
abgeleitete Formen gekennzeichnet werden. Bei der Gattung Dorstenia 
linden wir demnach gleichlaufend mit  der Weiterentwicklung der Arten 
eine ChromosomenzahlerhShung. 

Die subaeaulen I)orstenien D. Contra~erva und D. Ceratosanthes, sowie 
D. ari/olia haben 15 bzw. 16 Chromosomen. Die Zahl 14 land ieh nut  bei 
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der caulescenten Dorstenia erecta. Ein Bindeglied dieser Formen ist viel- 
leicht Dorstenia Drakeana. Sie ist subacaul und besitzt ein rundes (ovales) 
Rezeptaeulum ~hnlich dem yon Dorstenia erecta. Ebenso sind bei diesem 
Rezeptaeulum die Bracteen sehr klein und schuppenfSrmig. Es wiirde 
auBerordentlich interessant sein, wenn auch fiir diese Species die haploide 
Zahl 14 nachgewiesen werden kSnnte. Alle eben besprochenen Dorstenien 
sind im tropischen Amerika beheimatet. Die afrikanischen Verwandte~ 
zeigen ein gewShnlich rundes oder dreieckiges Rezeptaculum, das yon 
mehr oder weniger zahlreichen langen Bracteen ums~umt ist. Verschie- 
dene untersuchte Arten dieser Gruppe haben alle den haploiden Chromo- 
somensatz 12. Bei einer Dorstenia, die wahrscheinlich, nach der Chromo- 
somengrSBe zu urteilen, ebenfalls diesem Kreis angehSrt, konnten haploid 
13 Chromosomen nachgewiesen werden. Ein Chromosom dieses Chromo- 
somensatzes ist auffallend klein. Vermutlich, daB dieses kleine Chromo- 
som bei anhaltender Verringerung seines Volumens ausgestoBen wird oder 
sieh mit einem anderen Chromosom vereint. Es wiirde dann ein ~hnlicher 
Fall eintreten, wie ihn JARETZKY (1928) fiir Rumex roseus angibt. Bei 
dieser Art waren anstatt 10 nur noch 9 Chromosomen nachzuweisen. So 
wiirde uns diese Dorstenia einen Fingerzeig ffir die Entstehung der 1.2er- 
Form geben. 

Die Gruppe ,,Dorstenia psilurus" steht vorl~ufig noch morphologiseh 
wie auch karyologisch isoliert da. Das Rezeptaculum hat die Form eines 
Schiffchens angenommen. Die Vertreter dieser Gruppe sind wie die der 
anderen afrikanischen :Dorstenien caulescent. Die Dorstenia psilurus, 
D. scabra und D. Massoni hahen im Wurzelgewebe 40 Chromosomen. So- 
mit wiire n = 20. Alle untersuchten Dorstenien mit der Haploidzahl 12 
besitzen ein gr6Beres Kernvolumen ats jene mit 14Chromosomen. Wenn 
diese Erscheinung nicht einem Zufall zu verdanken ist, miissen die letzt- 
genannten Dorstenien, die yon allen untersuchten Species ohne Zweifel 
die gr6Bten Chromosomen haben, die kleinste Chromosomenzahl auf- 
weisen. Dann wiirden diese Dorstenien tetraploide Formen der Zahl 10 
darstellen. Ftir diese Annahme spricht vielleicht auch die Beobachtung, 
dab wenigstens die untersuchten afrikanischen Dorstcnien eine kleinere 
haploide Zahl als 14 haben. 

Bevor ieh reich der Unterfamilie der Artocarpoideae zuwende, mSchte 
ich die Cannabaceaebespreehen. Siewerden entgegen ENOLI~I~vonWV, TT- 
STV, I~ und KA~ST~N als besondere Familie angesehen. BITZEK stellt sie 
auf Grund seiner serologischen Untersuchungen als gesonderten Zweig 
auf die gleiche HShe mit den Artocarpoideae. Zu der vermutlichen Ha- 
ploidzahl 10 bei den Dorstenien bilden die Cannabaceen ein interessantes 
Gegenstiick. W~hrend Cannabis sativa und Humulus lupulus den redu- 
zierten haploiden Chromosomensatz 10 zeigen, besitzt Humulus ]aponicus 
Gameten, die im m~nnlichen Geschlecht 9 und 8, im weiblichen jedesmal 
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8 Chromosomen haben. Die Chromosomenzahl ist also bereits auf 8 ge- 
sunken. Doch auch hier linden wir die Zahl 10, die sparer bei den ab- 
geleiteten Pileae (Helxine Soleirolii) noch einmal auftri t t .  Von den 
Ar$ocar~rideae konnte ich neben den Ficeae nur Brosimum Alicastrum 
untersuchen. Der errechnete Haploidsatz ist wie bei den meisten Ficeae 
13. Auf Grund der einen bearbeiteten Species lassen sich keine Speku- 
lationen fiber die chromosomalen Verh~ltnisse der Brosimeae anstellen. 
Es besteht  durchaus die MSglichkeit, auch hier noch die Grundzahl 14 
aufzufinden. 

Wenden wir uns nun der Gattung Ficus zu. CO~DIT (1928) gibt, wie 
schon erw~hnt, fiir sechs Species die diploide Zahl mit  26 an. Ficu8 gIo- 
merata dfirfte nach Angaben dieser Forscherin wahrscheinlich 24 Chromo- 
somen haben. Ffir zwei weitere Ficeae konnte ich (1930 a) wieder 2n--- 26 
verzeichnen. So schien sich diese Gat tung trotz der mannigfachen mor- 
phologischen Unterschiede chromosomal nahezu einheitlich zu verhalten. 
])iese Einheitlichkeit in der Chromosomenzahl ist jedoch durch die yon 
mir gefundenen 14chromosomigen Formen gest~rt. Interessant  ist es 
nun festzustellen, welche dieser drei Zahlen (12, 13, 14) bei abgeleiteten 
Formen anzutreffen ist, und ob wir auch hier die Zah114 als ursprfinglich 
finden. 

Systematisch sind die Ficeae yon MIQUEL (1849), KING (1888), W ~ -  
BVP~ (1902/03, 1904, 1906) und M]:LDBRA~D U. BURR~T (1912) bearbeitet.  
Naeh letzteren Forschern kSnnen vom Urtypus  die beiden Sektionen 
Sycidium und Carica abgeleitet werden. Sycidium zeigt noch die Brae- 
teen fiber den Pedunculus und das ganze Rezeptaeulum verstreut,  die 
Zahl der S t a u b g e f ~ e  ist bereits auf 2 - -3  reduziert. Carica hingegen hat  
noch die Staubgef~Bzahl 6, manchmal 3--6,  doch sind nur noeh 3 Bracteen 
in gleicher HShe am Grunde des Rezeptacutums vorhanden. Die Sektion 
Sycidium MIQ. ist bis jetzt zytologiseh leider noch nicht untersucht. ~ b e r  
die Caricae MIQ. liegen einige karyologische Angaben vor. Ficus carica, 
F. pseudocarica, F. palmata und F. erecta gehSren dieser Sektion an. Nach 
Co ,p IT  (1928) ist die Haploidzahl dieser Species 13. Die yon mir unter- 
suchte Ficus pandurata dfirfte nach den Bracteen - -  3 in gleicher ttShe 
am Grunde des Rezeptaculums - -  und der Blat t form auch zu dieser 
Gruppe geh6ren. Sie hat  ebenfalls haploid 13 Chromosomen. Von dieser 
Gruppe w~re die Sektion Sycomorus GASP. abzuleiten. Die Staubblatt-  
zahl ist auf 2 reduziert. Gleichfalls linden wir noch ein PistiUrudiment in 
den weiblichen Blfiten. Die Bracteen sind noch in der Dreizahl in gleicher 
HShe, doch t r i t t  nun schon Cauliflorie auf. Der Blat t rand ist nur wenig 
eingeschnitten. Die Haploidzahl ist noch 13, wie die yon mir untersuchte 
Art  Ficus sycomorus zeigte. Wahrscheinlich gehSrt auch Ficus Parcelli 
zu dieser Gruppe. ])as Rezeptaculum ist wie bei vorheriger Species welch 
behaart  und zeigt deutlich drei grundst~ndige Bracteen. Die BlOtter sind 
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ebenfalls behaart  und nahezu glattrandig. Die haploide Chromosomen- 
zahl ist wieder 13. Da MILDBRAED U. BURRET mit Sycomorus auch die 
Sektion Neonwrpha in Indien identifizieren, gehSrt auch Ficus glomerata 
ROXBG. hierhin. Sollte die yon CO, PIT als wahrscheinlich angegebene 
Haploidzahl 12 best~tigt werden, so k6nnten wir fiir diese Sektion 
neben der 13er Zahl eine Reduktion auf 12 feststellen. 

Gehen wir nun wieder zu dem Haupts tamm Sycidiuqn zuriiek. Er  
bildet die gerade Fortsetzung in der Entwicklung yon der urspriinglichen 
Form, dem Urtyp,  w~hrend Carica sehon als weiter abgeleitete Sektion 
zu betrachten ist. Als Seitenzweig yon Sycidium kSnnen wir die Sektion 
Urostigma GASP. betrachten. Die Braeteen sind zwar in Dreizahl am 
FuBe des Rezeptaeulums vorhanden, doch sind sie spiralig angeordnet. 
Nach dieser spiraligen Anordnung erinnern sie stark an den Urtyp,  bei 
dem die Bracteen nicht nur am Inflorescenzstiel, sondern auch am Re- 
zeptaculum spiralig verlaufen. Die reduzierte S taubbla t tzahl - -kons tant  1 
J und die meist ganzrandigen BlOtter sprechen ffir abgeleitete Formen. 
Als Zugeh6rige dieser Sektion konnte ich ~'icus benghalensis L. und tVicus 
querci/olia RoxBo. bearbeiten. Die Untersuchungen der Wurzelspitzen 
ergaben die errechnete Haploidzahl 14. Es liegt mir fern, irgendwelehe 
Spekulationen auf G1~nd dieser Chromosomenzahl einzugehen. Sie sind 
zur Zeit unmSglieh, da v o n d e r  nahezu 600 Arten z~hlenden Gattung 2% 
zytologiseh untersucht sind. Doch ist es immerhi n bemerkenswert, dab 
diese abweiehende Chromosomenzahl nur bei dem Subgenus Urostigma 
gefunden wurde. Diese Gruppe leitet sieh, wie schon erw~hnt, yon der 
Sektion Sycidium ab. Vergegenw/~rtigen wir uns noeh einmal die Stellung 
und die Charakteristika der Sektionen Sycidium und Carica. MILDB~A~D 
U. BVRRET (1912) fanden: ,,Vom Urtypus leiteten sich also als die ur- 
spriingliehsten Formen ab : als ziemlich gerade Fortsetzung das Subgenus 
Sycidium, das sieh die unbestimmte Zahl und verstreute Stellung der 
Bracteen bewahrte, w~hrend die Staubblattzahl eine EinbuBe erlitt, und 
sehon st/~rker abweichend das Subgenus Carica, bei dem zwar die grSBere 
Staubblattzahl erhalten blieb, dagegen die Zahl der Bracteen auf 3 redu- 
ziert und ihre Stellung in gleieher HShe fixiert wurde." 

Es konnte nun naehgewiesen werden, dab die untersuchten Vertreter 
aller Subgenera, die keine spiralige Anordnung der Braeteen mehr zeigen, 
haploid 13 Chromosomen besitzen. Da nun Urostigma mit spiraliger 
Bracteenanordnung die Haploidzah114 hat, diirfte es nieht unwahrschein- 
lich sein, dab w i r e s  hier mit der Grundzahl ffir diese Gattung zu tun 
haben, und dab die Grundform Sycidium auch 14 Chromosomen haploid 
hat. 

Die Conocel~haloideae bilden wahrscheinlich den ]~bergang yon den 
Moraceae zu den Urticaceae. Die untersuchten Vertreter dieser Gruppe 
haben beide haploid 14 Chromosomen. Die Zahl ist bei den ~ltesten 
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Urticaceen nicht allzu selten. Aus der Form mit 14 Chromosomen diirf- 
ten 13chromosomige Species entstanden sein, die wiederum, vielleicht 
durch Restitutionskernbildung, polyploid geworden sind. Mehrfach 
konnten tetraploide Formen der Grundzahl 13 gefunden werden. Parie- 
taria o]]icinalis hat  haploid 7 Chromosomen. Hier besteht nun die MSg- 
lichkeit, dal~ wir eine verminderte Chromosomenzahl vor uns haben; dann 
miifiten Kerne einer 14chromosomigen Pflanze dieser Gattung die gleiche 
.Chromatinmenge aufweisen. Eine Messung der Kernvolumina ve~lrde 
sicher zu aufid~renden Ergebnissen fiihren. Leider ist bis jetzt  eine Parie. 
taria mit 14 Chromosomen nieht bekannt geworden. Die Chromosomen- 
zah113 t r i t t  auch bei den Pileae und Urticaceae auf. Urtica 19iluli]era hat 
sehr wahrscheinlich n = 13; Pilea serpyllacea ist tetraploid und besitzt 
haploid 26 Chromosomen. Diese beiden Gattungen zeigen noch einen 
weiteren Sehritt in der Chromosomenzahldiminution. Bei Pilea grandis 
und Urtica ~rens ist der haploide Chromosomensatz auf 12 herabgesetzt. 
Urtica dioica ist die einzige bekannte Urticacee, die eine tetraploide Form 
des 12er-Typs darstellt. 

Diese abgeleiteten Zahlen finden in den serologischen Untersuchungen 
eine sch6ne Best~tigung. BITZEK (1928) bezeichnet die Urticaceae und 
Pileae als Endglieder in der Entwicklung der Urticaceae. Die Parie- 
tarieae sind nach seinen Untersuehungen urspriinglicher. Fiir die Gat- 
tungen Boehmeria, Elatosteqna, Pellionia und Myriocarlga stehen die sero- 
diagnostischen Untersuchungen noch aus. Vielleicht unterstiitzen auch 
sie die zytologischen Befunde. 

VL Die Chromosomenzahlen der Urticales. 

Um ein iibersichtliches Bild von den Chromosomenzahlen der vier 
Familien zu bekommen, habe ich nachstehcnd (S. 80 ff.) allc bis j etzt unter - 
suehten Species mit ihren haploiden und diploiden Chromosomensgtzen 
aufgefiihrt. Die Reihenfolge der einzclnen Gattungen ist nach dem E~G- 
L~.~schen System vorgenommen worden. Alle Chromosomenzahlcn, die 
ich als sehr wahrscheinlich angegeben habe, sind mit einem Ausrufungs- 
zeichen versehen. 

VII. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. 

1. Aul~er bei Dorstenia psilurus und D. scabra verl~uft die Reduk- 
tionsteilung bei s~mtlichen untersuchten Arten normal. In  der Dia- 
kinese liegen die homologen Chromosomen meist paarweise neben- 
einander. 

2. Das Tapetum ist mehrkernig und typisch sezernierend. Bei den 
Dorstenien quillt das Tapetum zur Zeit der Reduktionsteilung stark an 
und bleibt so in steter Fiihlung mit den Pollenmutterzellen. Die Pollen- 
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Famil ie :  U l m a c e a e  

Unterfamil ie :  U l m o i d e a e  

U l m u s  m o n t a n a  WITH . . . .  

. . . .  v .  P i t t e u r s i i  

h o r t  . . . . . . . . . . .  

U l m u s  c a m p e s t r i s  L . . . . .  

a m e r i c a n a  W I L L D . . .  

Famil ie :  M o r a c e a e  

Unterfamil ie :  M o r o i d e a e  

M o r u s  i n d i c a  L . . . . . . .  

, ,  a l b a  L . . . . . . . .  

, ,  b o m b y c i s  KOIDZ . . . .  

, ,  m u l t i c a u l i s  RAFI~ ? . 
, ,  a c i d o s a  . . . . . . .  

, ,  a t r o p u r p u r e a  ROXEO..  
, ,  K a g a y a m a e  . . . . .  

,, r o t u n d i / o l i a  . . . . .  

85 Gar tenrassen  [ 145 
yon M o r u s  a lbaJ  davon  ]40 

D o r s t e n i a  a r g e n t a t a  H o o k  I. 1 . 
, ,  erec ta  Y E L L  . . . .  

, ,  , ,  v .  v a r i e g a t a  . 

. . . .  t u r n e r a e f o l i a "  

FISCH. et  MEY. = var.  ? 
yon D .  e r e c t a  YELL. 2 , 

, ,  p l u m a r i a e ] o l i a  ? 

FISCH. et  MEY . . . .  
, ,  C o n t r a # r v a  L .  . . 

~ ~ V.  H o u -  

s t o n i ( L . )  BUR. . . 
, ,  C o n t r a # r v a  v .  a r i .  

/ o l a  KR . . . . . .  
, ,  a r i ] o l i a  L A M K .  . . 

, ,  m u l t i ] o r m i s  MIQ. v. 
a r i ] o l i a  BUR . . . .  

, ,  m u l t i / o r m i s  MIQ. v. 
C e r a t o s a n t h e 8  MIQ. 

, ,  n e r v o s a  DESV . . . .  
, ,  d a t a  G A R D N  . . . .  

,, c o n v e x a  D E  W I L D .  �9 

, ,  y a m b u y a e n s i s  

D E  W I L D  . . . .  

, ,  m u l t i r a d i a t a  EXGL. 
, ,  M a n n i i  H o o K .  . . 
, ,  B a r t e r i  BQR . . . .  
, ,  p s i l u r u s  WELW. s 

1 Siehe Tex t  S. 43, 45. 

H a p l o i d  

14 28 

14 
28 
28! 

14 28 
14 28 

14 28 

14 
14 
14 
14 
14 
14 

verseh.  
16 
14 28 
14 

14 

13 
15 30 

3O 

3O 
16 

16 

16 

16 
12 

12 
12 24 

48 
12 
14! 40 

Siehe Tex t  S. 45. 

D i p l o i d  

28 
28 
2 8  
28 
28 
28 
42 

32! 
32! 
24 

KRAUSE (1930 a, b) 

KRAUSE (1930 b) 
ders. 
ders.  

TAHARA (1910) 
ders. 

OSAWA (1916, 1920) 
ders. 

SI~oTo (1928, 1929) 
OSAWA (1916, 1920) 
OSAWA (1920) 

ders.  
ders.  
ders. 
ders.  
d o t s .  

KRAUSE (1930 b) 
ders.  
ders.  

ders.  

KRAUSE (1930 a) 
ders.  

KRAusE (1930 b) 

ders. 
ders. 

KRAUSE (1930 a) 

d e r s .  

KRAUSE (1930 b) 
ders. 

KRAUSE (1930 a, b) 

ders. 
KR&USE (1930 b) 

ders. 
KRAUSE (1930 a) 
KRAUSE (1930 b) 

3 Siehe Te x t  S. 60. 
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Unterfamilie- Mo.ro idae  
D o r s t e n i a  s cabra  (BUR.) ENGI,. 

M a s s o n i  B U R . . . .  
Unterfamilie:  A r t o c a r p o i d e a e  

C u d r a n i a  t r i loba  HA~CE . . . 
A r t o c a r p u s  C a n n o n i  h o r L  . . 
B r o s i m u m  A l i c a s t r u m  S w . . .  

" F i c u 8  car ica  L . . . . . . . .  
,, p a l m a t a  FORSK. = 

p s e u d o c a r i c a  MIQ.1 .  . . 

, ,  e las t ica  ROXBG . . . . .  
,, r u b i g i n o s a  DESF . . . .  
, ,  erecta THUMB . . . . .  
, ,  g lomera ta  ROXBG. . . 
, ,  S ch l ech t e r i  . . . . . .  
,, p a n d u r a t a  HANCE 2 . . 
, ,  P a r c e U i  VV.ITCH . . . .  
,, a l t i s s i m a  BLU~. . . . .  
, ,  t r i a n g u l a r i s  WARB. . . 
, ,  s y c o m o r u s  L . . . . . .  

, ,  b e n g h a l e n s i s  L . . . . .  
, ,  q u e r c i l o l i a  ROXBO . . . .  

Unterfamilie:  Conocepha lo ideae  

C e c r o p i a  pe l t a ta  L . . . . . .  

, ,  p a l m a t a  W I L L D . . .  

Familie:  C a n n a b i n a c e a e  
H u m u l u s  l u p u l u s  L . . . . . .  

Haploid Diploid 

Familie: 

, ,  j a p o n i c u s  SIEB. et  
Zucc . .  10 

. . . .  c~ 9 ; :  

C a n n a b i s  s a t i v a  L . . . . . .  10 

Urt i caceae  

U r t i c a  u r e n s  L . . . . . . .  16 
. . . . . . . . .  12 

1 Siehe S. Text  64. s Siehe Text  S. 65. 

Planta Bd. 1S. 

4O 
4O 

28 
28 
26 

13 26 

13 26 
26 
26 
26 
24! 
26! 
26 
26 
26 
26~ 
26: 
28 
28 

26 
28 
28 

10 20 

2O 

17 
16 

20 

24 

KRAUS~. (1930 b) 
ders. 

SI~OTO (1928, 1929) 
KItAvSE (1930 b) 
KRAUSE (1930 a) 
Co~Drr (1928) 

ders. 
ders., KRAVSE (1930b) 

CONDIT (1928) 
ders. 
ders. 

KRAUSE (1930 a) 
KRAUS• (1930 b) 

ders. 
ders. 
ders. 
ders. 
ders. 
ders. 

KRAUSE (1930a) 
KRAUSE (1930b) 

ders. 

TOUR~OIS (1914) 
WINGZ (1914, 1923) 
WETTSTSIN (1925) 
SI~OTO (1928, 1929) 

TOURNOIS (1914) 
WI~GE (1917, 1923) 
SI~OTO (1928) 
KIHARA (1928, 1929) 
TUSCH~JAKOWA (1929) 
SI~OTO (1929) 
WINGV. (1929) 
S~RASBURO~R (19 I0) 
TOURNOIS (1914) 
MAcPH~.E (1924) 
HIRATA (1924, 1929) 
DE LITARDI~.RE (1925) 
BRESLAWETZ (1926) 
SI~OTO (1929) 

STRASBUR(}ER (1910) 
M~UaMAN (1924, 1925) 

6a 
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Familie: Urticacea, 
Urtica dioica L . . . . . . .  

,, p i lu l i / era  L . . . . .  

Dodar t i i  L . . . . . .  
P ilea serpyllacea HooK. etAR~. 

= serpyl l i /ol ia h o r t . . .  
,, grandis  WEDD . . . .  : 

Helx ine  Soleiroli i  REQ . . . .  
Pe l l ion ia  Daveauana  N. E. BR. 

,, pulchra N .  E.  BI~. . 
,, begoniae/olia hort. . 

E la to , t ema sessile FoisT. . . 
~ ~ �9 . 

,, s i n u a t u m  HASSK. 
a c u m i n a t u m  BRON(~Y.. 

Boehmer ia  n ivea  HOOK . . . .  
,, biloba W~DD. 

= Urticabilobahort .  

P i p t u r u s  p r o p i n q u u ,  WEDD. 
= Boehmer ia  argentata 

GUILLEM . . . . . .  

Myrio~rpa den,ifl~a B ~ H .  
Par ie tar ia  o/ / ic inal is  L . . . .  { 

. . . .  v.  angust i -  I 
lolia 

,, j u d a i c a  L . . . .  

Haploid Diploid 

16 
24 

13! 

13 

16 

16 

7 
13 

STRASBURGER (1910) 
MEURMAN (1924, 1925) 
HmTZ (1926) 

ders. 
KRA~S~. (1930 b) 
H~ITZ (1926) 

48 

24 

24 

52 
24 
2O 

26 
52 

KRAUSE (1930 b) 
ders. 
ders. 

KRAUSE (1930 a) 
KRAUSE (1930 b) 

ders. 
STRASBURGER (1910) 
KRAUSE (1930 b) 

ders. 
STRASSV~O~ (1910) 
KRAUSE (1930 b) 

H~.ITZ (1926) 
K~AUS~. (1930 b) 

ders. 
ders. 

K~AuSE (1930 a) 

ders. 
ders. 

kSrner werden nach dem ,,furrowing"-Schema gebildet. Sie sind mit Aus- 
nahme derjenigen der Gattung D o r s t e n i a  glatt. 

3. Die haploide Chromosomenzahl ist fiir die Gattung U l m u s  ~ 14. Die 
M o r o i d e a e  besitzen die gleiche Chromosomenzahl. Bei den meisten F i c e a e  

ist diese auf 13 gesunken. Die U r t i c a c e a e  zeigen eine weitere Chromo- 
somenzahldiminution bis auf 10. Tetraploide Formen wurden von den 
Zahlen 14, 13 und 12 gefunden. 

4. Die haploiden Chromosomenzahlen der Gattung D o r s t e n i a  sind 12, 
13, 14, 15, 16, 20. Die Grundform besitzt 14 Chromosomen haploid. Die 
abgeleiteten Formen zeichnen sich in Amerika durch Chromosomenzahl- 
erh6hung um 1 und 2, in Afrika durch Chromosomenzahlerniedrigung um 
1, 2 und 47 aus. 

5. Die yon ENOL~R (1898) ZU der Sektion C o s a r i a  gez~hlten D o r s t e n i a  

b e n g h u e l l e n s i s  W~LW., D .  H i l d e b r a n d t i i  ENOL. und D .  c a u d a t a  ENOL. be- 
sitzen einen gespaltenen Griffel und geh6ren somit zu der Sektion Eu- 
d o r s t e n i a .  



~ater  besonderer Beriicksichtigung der Gattung Dorstenia. 83 

Die  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  f e r t i g t e  ich  in  de r  Ze i t  v o n  J u l i  1928 bis  J u n i  
1930 i m  B o t a n i s e h e n  I n s t i t u t  de r  U n i v e r s i t i i t  K i e l  an.  

M e i n e m  h o c h v e r e h r t e n  Leh re r ,  H e r r n  Prof .  Dr .  TISCHLER, m 6 e h t e  i ch  
f i i r  se in  s te t s  reges  I n t e r e s s e  a n  m e i n e r  A r b e i t  u n d  fi ir  die  m i r  r e i eh l i chs t  

z u r  Ve r f i i gung  g e s t e l l t e n  Mi t t e l  des  I n s t i t u t s  m e i n e n  v e r b i n d l i c h s t e n  
D a n k  sagen.  Aul~erdem is t  es m i r  e in  Bedi i r fn i s ,  H e r r n  P r i v a d o z e n t  

Dr .  JA~ETZKY fiir  seine z a h l r e i c h e n  A n r e g u n g e n  z u r  F S r d e r u n g  m e i n e r  
A r b e i t  m e i n e n  h e r z l i c h e n  D a n k  a u s z u s p r e c h e n .  

Li tera turverze i chn i s .  
Die im vorstehenden Verzeichnis nicht aufgefiihrten Literaturangaben fiber die 
bisherigen zytologischen Studien bei den Urticales sind aus den Tabulae Biologicae 

4 (1927) ersichtlich. 
1. Aseherson, P. u. Graebner, P.: Synopsis der mitteleurop~ischen Flora 4, 

545--627. Leipzig 1908--13. - -  2. Baillon, H. :  Histoire des plantes 6, 136--216. 
Paris 1877. - -  3. Bentham, G. et Hooker, J .  W.:  Genera plantarum 3, 341--395. 
London 1883. - -  4. Blake, S .F . :  New plants from Guatemala and Honduras.  
Contr. U. A. Nat.  Herb. 24, 2 (1922). - -  5. Bitzek, E.:  Der Centrospermenast der 
Dikotylen. Bet. Arch. 22, 257--382 (1928). - -  6. Bridges, C. B.: Aberration in 
chrom, eugenics, genetics and the family. Sci. papers sec. int. congr, of Eugene- 
tics 1. Baltimore 1923. - -  7. Britton, N. Lord:  Studies of West  Indian plants .XII .  
Bull. Torrey bet. Club 51, 7- -10  (1924). - -  8. Bureau, Ed.: Moraeeae. Prodr. 
DE CA~D. 17, 211---279. Paris 1873. - -  9. de Candolle, Alph.: Cannabineae. Prodr. 
16, 1, 28--31. Paris 1869. - -  10. ChifIlot, J . :  Sur les variations de la forme du 
r6ceptaele chez D. Massoni sous l 'influence de bouturages et de pincements r6it~r6s. 
IV. Conf. int. de g6n6tique 1911, 447--449. Paris 1913. - -  11. Clausen, J . :  Gene- 
tical and cytological investigation of Viola tricolor L. and Viola arvensis MURR. 
Hereditas 8, 1--153 ( 1 9 2 6 ) . -  12. Condit, J. J . :  Cytological and morphol.  
studies in the genus Ficus. Univ. California Public. Bet. 11, 233--244 (1928). - -  
13. Delaunay, L. N.: Phylog. Chromosomenverkiirzung. Z.f .  Zellforschg. 10, 338 
--364 (1926). - -  14. Eiehler, A. W.: Bliitendiagramme. Leipzig 1875--78. - -  
15. Endlieher, St.: Genera plantarum, 275--286. Vindobonae 1836--40. - -  
16. Engler, A.: Moraccae africanae. Monogr. afrik. Pflanzenfamilien u. -gattungen 
1--50. Leipzig / 8 9 8 . -  17. Moraceae africanae. I I .  Bet.  Jb.  33, 114 ( 1 9 0 4 ) . -  
18. Uber floristische Verwandtschaft zwischen dem tropishen Afrika und 
Amerika.  Sitzgsber. preul~. Akad. Wiss., Physik.-math. K1. 1, 203--204. 
Berlin 1 9 0 5 . -  19. Engler, A. u. Gilg, E.:  Syllabus der Pflanzenfamilien, 7. Aufl., 
S. 164--168. Berlin 1912. - -  20. Engler, A. U. Prantl, K. :  Die nat/irlichen Pflan- 
zenfamilien, 1. Anti., I I I ,  1, 59--118. Leipzig 1894. - -  21. Fries, R. E.:  Zur 
Kenntnis  der afrikanischen Dorstenia-Arten. Ark. Bet.  13, l ,  1--20 (1913 bis 
1914). - -  22. Wissonschaftliche Ergebnisse der schwedischen Rhodesia-Kongo- 
Expedit ion 1911--12. Bet. ForseI~g 1, Erg.-H.  135. Stockholm 1921. - -  23. Goe- 
bel, K. :  Organographie der Pflanzen, I. Aufl., S. 252--253. Jena  1913. - -  24. 
Schleuderfrfiehte bei Urticifloren. Flora 108, 327--336 (1915). - -  25. Go- 
lenkin, M.: Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Inflorescenzen der Urti-  
caeeen und Moraceen. Ebenda 78, 97--132 (1894). - -  26. Hegi, G.: Illu- 
strierte Flora yon Mitteleuropa 3, 117--145. Miinchen 1906. - -  27. Heilborn, 0.: 
Chrom.-numbers and -dimensions, spec. formation and phylogeny in the genus 
Carex. Hereditas 5, 129--216 (1924). - -  28. $aretzky, R.:  Histolog. und karyolog. 
Studien bei Polygonaceen. Jb.  f. wiss. Bet. 64, 358--490 (1928). - -  29. Die 
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Chromosomenzahlen in der Gattung Matthiola. Ber. dtsch, bot. Ges. 47, 82--85 
(1929). - -  30. Kihara,  H. :  The sex-chrom, of Humulus ]aponicus. Jap.  J .  of Genet. 
4, 55--63 (1929). - -  3i .  King, G.: The species of Ficus of the Indo-Malayan and 
Chinese Countries. Ann. Roy.  Bot. Gard. Calcutta, S. 1--51. Calcutta 1889. - -  
32. Krause, 0 . :  a) Cytologische Studien bei den Urticales. Ber. dtsch, bot. Ges. 
48, 9--13 (1930). - -  33. b) Vorliegende Arbeit.  - -  34. Loseh, H. :  Beitr$ige zur ver- 
gleichenden Anatomie der Urticineenwurzeln mit  Rficksicht auf die Systematik. 
Diss. GSttingen 1 9 1 3 . -  35. Malligson, F. :  Sero-diagnostische Untersuchungen 
fiber die Verwandtschaften innerhalb des Centrospermastes des Pfianzenreiches.  
Bot. Arch. 1, 2 - -20  (1922). - -  36. Mildbraed, J.  u. Burret, M.: Die afrika- 
nisehen A r t e n d e r  Gattung Ficus L. Bot. Jb.  46, 163--269 (1912}. - -  37. MI- 
quel, F. A. W.: Over de afrikaansehe Vijge-Boomen. Verhandelingen van bet K.  
Nederlandsehe Inst i tut ,  KI. I, 3. Reeks, 1, 112--150. Amsterdam 1848--50. - -  
38. Miya|i,  Y.: Studien fiber die Zahlenverh~tltnisse der Chromosomen bei 
der Gattung Viola. Cytologia 1, 28--58 (1929). - -  39. Modilewsky, J . :  Zur 
Samenentwicklung einiger Urtieifloren. Flora 98, 423--470 (1908). - -  40. Mo- 
l|seh, H.: Asehenbild und Pflanzenverwandtschaft .  Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, 
Math.-naturwiss.  Kh  I,  129, 261--294 (1920). - -  41 .0sawa,  J . :  Cytological and 
experimental  studies in Morus with especial reference to triploid mutants.  B u l l  
Imp.  Serie. Exp. Sta. J apan  1, 318--369 (1920). - -  42. Penzig, 0 . :  Pflanzen-Tera- 
tologie 2, 291--298. Genua 1894. - -  43. Planchon, J . E . :  Ulmaceae. Prodr. 
D~. C ~ .  17, 151--210. Paris 1873. - -  44. Seheel, M.: Karyologische Studien bei 
derGattungSalvia. ( ImDruek) .  - -  45. Schneider, C. K. :  Handbueh der I~ubholz-  
kunde 1, 228. Jena  1906. - -  46. Sinoto, Y.: Heterochrom. in some dioecious 
plants. Botanic. Mag. 39, 305 (1925). - -  47. Solcreder, H. :  System. Anatomic der 
Dieotyledonen, S. 860--876. Stut tgar t  1899. - -  48. Strasburger, E.:  Sexuelle und 
apogame Fortpflanzung bei Urticaceen. Jb.  f. wiss. Bot .  47, 245--288 (1910). - -  
49. Tisclfler, G.: Untersuehungen fiber den Stgrkegehalt  des Pollens tropischer 
Gew~chse. Ebenda 47, 234 (1910). - -  50, Allgemeine Pflanzenkaryologie. Berlin 
1921--22. - -  51. Tabulae Biologieae 4, 20 (1927). - -  52. Uher die Verwendung 
der Chromosomenzahlen ffir phylogenetisehe Probleme der Angiospermen. Biol. 
Zbl. 48, 321--345 (1928). - -  53. Verknfipfungsversuche yon Cytologie und Syste- 
mat ik  bei den Blfitenpflanzen. Ber. dtseh, bot. Ges. 47, (30)--(49) (1929). 
54. Tusehnjakova, M.: Untersuchungen fiber die Kernbesehaffenheit  einiger di6zi- 
scher Pflanzen. Planta  7, 427--443 (1929). - -  55. Warburg, 0.: Moraceae 
afrieanae, I I .  Ficus. Bot. Jb.  20, 152--175 (1895). - -  56. Warburg, 0. et 
de Wildeman, E.:  Les Ficus de la flore de l ']~tat Ind6pendant  du Congo. Ann. 
du Mus6e du Congo, Bot. 6, 1--36. Bruxelles 1904. - -  57. Weddell, H.-A.: Mono- 
graphic de la famille des Urtic~es. Archives Mus. Hist. nat.  9, 2--591 (1856--57). 
- -  58. Urticaeeae, Prodr. D~ CA-~D. 16, 32--235. Paris 1869. - -  59. yon Wettstein, 
F.: Handbuch der systematischen Botanik, 3. Aufl., S. 553--560. Leipzig u. Wien 
1924. - - 6 0 .  de Wildeman, E.:  Ann. du Mus6e du Congo Bot. 4, 1--24. Bruxelles 
1902. - -  61. Plantae Bequaertianae 2, 194--196. Bruxelles 1922. - -  62. Wingc, 
0. :  On the nature of the sex ehrom, in Humulus. Hereditas 12, 53--63 (1929). 


