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Mi~NTZINO (1936) hat  in seiner letzten umfassenden Arbeit zum Poly- 
ploiditatsproblem Stellung genommen. Er  weist darauf hin, dab intra- 
spezifisehe Polyploide sieh yon ihren vermuteten Ursprungstypen 
niederen Polyploiditatsgrades durch Zunahme der Gr5Benordnung 
gewisser Organe oder gar im Habitus unterscheiden. Er  beriehtet yon 
4-Typen, die dicker und hSher sind als die entsprechenden 2-Typen bei 
dunklerem Blattgrfin, gr6Beren Blfiten, breiteren und langeren Blattern 
und gr51~eren Samen. Jedoeh nicht immer wirkt sich ein hSherer Poly- 
ploiditatsgrad in der Betonung eines auffalligen Merkmals aus. Wahrend 
gelegentlich kleinchromosomige Polyploide Gigaseigenschaften zeigen, 
gibt es kleinwfichsige Polyploide, bei denen zwischen der Zahl und Gr5Be 
der Organe und der Zahl der Chromosomen keine Beziehungen zu bestehen 
scheinen. Wenn keine Korrelation zwisehen dem Ausbildungsmodus 
der Organe und den Chromosomen angenommen werden kann, so soll 
naeh Mi~NTZINOs Annahme ein Optimum fiir das Anwachsen der Chromo- 
somen bestehen, jenseits dessen die Arten winziger und fiberhaupt weniger 
lebensfahig werden, um uns im Grenzfall als vSllig ]ebensunfahig ent- 
gegenzutreten. 

Dieser Ansicht I~r pflichtet FAGERLIND (1937) bei. Er  weist 
auf I~ANDOLPIIs Zea 8 mays hin, der als wenig lebensfahiger Zwerg 
erscheint. Diese Tatsaehe kann er sieh nur mit Hilfe der Theorie M~NT- 
zings erklaren. Andererseits hat v. WETTSTEIN mit der Zunahme des 
Polyploiditatsgrades eine Zunahme der Zel]engrSBe und gleiehzeitig 
eine Abnahme der Zellenzahl nachgewiesen, so dab hiermit das Gleieh- 
bleiben der K5rpergrS[ie oder gar ihre Abnahme bei zunehmender Chromo- 
somenzahl einleuchtend erklart werden kann. In anderen Fallen seheint 
dagegen die ZellengrSBe mit zunehmendem Polyploiditatsgrad ab-, die 
Zellenzahl dagegen zuzunehmen. So kann die Bedeutung der Polyploidie 
in positivem oder negativem Sinn in die Erscheinung treten. Auch 
scheinen innerhalb der Gattungen Grenzwerte zu bestehen, ober- und 
unterhalb yon denen die Bedeutung der Polyploidie zu- oder abnimmt. 
Ferner weisen beide Forscher darauf hin, dab Chromosomen-Diminution 
oft Kernschrumpfung und Zellverkleinerung naeh sieh ziehe, so dab 
selbst im Fa]l hSheren Polyploiditatsgrades Riesenwuchs nicht in die 
Erscheinung treten kann. Auch besonders groBe Chromosomen kSnnen 
als Ursache fiir Gigaswuchsformen angesehen werden, wie TISCHT.]~ 
(1918) ffir Phragmite8 communis ]. pseudodonax nachgewiesen hat. Ferner 
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finder FAGERLIND, da• die ChromosomengrSBe fast gesetzms mit dem 
Polyploidit~tsgrad abnimmt, so dab die Gesamtmasse der Chromosomen 
durch Polyploidie nieht wesentlieh erhSht wird. Damit miiflte nach dem 
bisher Gesagten in vielen Fallen die Bedeutung der Polyploidie illusorisch 
werden, weft eine besondere Wirkung der Polyploidie zuns auf Gen- 
anh~ufung zurfickgeffihrt werden muB. 

Da es sieh in den beiden angefiihrten Arbciten um grofi angelegte 
Zusammenfassungen eigener Ergebnisse und soleher fremder Forscher 
handelt, so geht aus dem Gesagten deutlich hervor, da~ Polyploidie_ 
innerhalb der Gattungen, zum mindesten aber innerhalb der Familien, 
ganz versehiedenartig wirken kann. Es erscheint also notwendig, dies- 
beziigliehe eindeutige Gesetzm~Bigkeiten, die sieh bei der cytologischen 
Untersuchung einer Pflanzengruppe ergcben haben, zur Sprache zu 
bringen. Weft ieh bei der Behandiung der Gattung Dianthus (RoI~- 
w ~ ) ] ~  1934) auf diese Dinge wenig Weft  legte, die mir fiir das Gesamt- 
problem der Polyploidie jetzt  wesentlicb erscheinen, so mSchte ich in den 
folgenden Ausffihrungen hieriiber einige Worte sagen, welche die bereits 
ver5ffentlichten diesbeziiglichen Gedankengs ergs sollcn. 

Seit 1927 habe ich 71 Arten der Gattung Dianthus in ihren natfir- 
lichen Lebensgemeinschaften untersucht und Kerne sowie Chromo- 
somen der Spatdiakinesen messend miteinander verglichen. Dabei 
land ich die bereits verSffentlichten Gesetzmi~Bigkeiten, die das Poly- 
ploidit~tsproblem angehen. Diese sagen etwa aus, dab mit steigendem 
Polyploiditatsgrad das vegetative Wachstum zu- und das generative ab- 
nimmt. Die diploiden Nelken der Heiden und Hoehgebirge sind zarte, 
empfindliehe Pflanzen, die Kalk und andere Diingermittel des Mensehen 
nieht vertragen. Die 6-Typen dagegen wachsen in jedem Boden wie 
Unkraut, lassen sich durch Ableger vermehren, bilden m~chtige Rasen 
und Polster und verl~ngern ihre Bliitezeit, wobei Bliitenduft und Farbe 
der Petalen zunehmen. In der erwahnten Arbeit behandelte ich in diesem 
Zusammenhang lediglich die Polyploiden, weft mir der ihnen zukommende 
hohe Grad an Vitalits eben nur da aufgefallen war. Die Diploiden der 
einzelnen Gruppen, die durch die Zi~suren der Chromosomcn-Kernraum- 
messung entstanden waren, hatte ich auf ihren Vitalit~tsgrad nicht 
untersucht. Dies soll in den folgenden Zeilen nachgeholt werden. Es 
wird sich zeigen, daJ~ schon mit der GrSl~e der Einzelchromosomen und 
dcm Chromosomen-Kernraumverh~ltnis die Vita]it~t der Arten der 
Gattung Dianthus zunimmt. 

I.  Die Untersuchungsergebnisse der Gattung Dianthus, soweit sie den 
Zusammenhang zwischen Chromosomenmasse- oder Chromosomen- 
Kernraumverh~iltnis einerseits und Vitalitiit andererseits betre//en. 

Um den Vitalit~tsgrad einer Art einigermal]en sicher bestimmen zu 
kSnnen, erscheint es erforderlich, sie nicht nur im Kulturversueh, sondern 
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vor allen Dingen in der freien Na tur  selbst' zu beobachten. Darum habe 
ich in diesem Zusammenhang mit  Vorzug die in der Provinz Schleswig- 
Holstein beheimateten Dianthi miteinander verglichen, weil ich ihre 
Standorte yon Kiel aus leicht aufsuchen konnte. Damit  erreichte ich, 
dab ich vor allen Dingen solche Arten miteinander verglich, die auf 
gleicher geographischer Breite zwischen Ostsee und Nordsee etwa den 
gleichen klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind. 

1. D i a n t h u s  A r m e r i a  L. 

Die Art  gilt wegen des vorliegenden Herbarmaterials  als heimische 
Art  der Provinz Schleswig-Holstein und ha t  in T i s c r m ~ s  Arbeit yon 
1935 unter Nr. 114 Platz gefunden. Sie ist hier allerdings mit  einem 
Ausrufungszeichen versehen worden, wodurch zum Ausdruck gebraeht 
werden soll, daft sie in der Provinz wohl noch nicht bodenst/indig geworden 
ist. Ich mSchte dem hinzuffigen, dab ich sie in den 10 Jahren,  die ich 
mich um die Caryophyllaceen bemfihe, in unserer Provinz trotz eifriger 
Forschung noch nicht gesehen habe. Auch ist yon Mitarbeitern der 
floristischen Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteins in dieser Zeit 
niema/s ein Vertreter dieser Art  gefunden worden. 

Der letzte Nachweis yon D. Armeria in der N/~he yon Kiel an der 
Ostseekfiste s t ammt  aus dem Jahre  1913. Vor rund 60 Jahren  fand 
HEN~INGS ein Exemplar  in der NiChe der Kieler Sternwarte, und aus dem 
Jahre  1868 s t ammt  die berfihmt gewordene Pflanze des schleswig-holstein- 
schen Provinzialherbars,  welche Pt~AgL bei Hohwacht  an der Ostsee 
entdeckte. Ergi~nzen wir diese Angaben durch die bemerkenswerte Tat- 
sache, dab FRITSC~ in seiner ausgezeichneten Flora yon 0sterreich yon 
D. Armeria in bezug auf Vorkommen und Standort  keine genaueren 
Angaben macht,  sondern nur die Tatsache ihres Vorkommens erw~hnt, 
und dal3 H]~GI berichtet, unsere Art  fs sich ,,zerstreut und meist 
einzeln an Waldr~ndern, buschigen Abhi~ngen, sonnigen Hfigeln, in 
lichten W~ldern, Kastanienhainen, Weinbergen und Wegriindern", so 
erhalten wir den Eindruek einer unsteten, bald hier, bald da erseheinen- 
den Art, deren 0kologie schwer zu ergrfinden ist. Wenn sie nirgendwo 
in geschlossenen Bests vorkommt,  kann man auch ihren Anteil an 
der Besiedelungsdichte einer Bodenfls nie richtig bewerten und wird 
sie immer als Adventivpflanze ansprechen, von der nieht sicher an- 
gegeben werden kann, wo sie zu Hause ist oder wo sie ihr Lebensoptimum 
finder. Man wird dann auch nie aussagen kSnnen, fiber welehe besonderen 
Kr~fte und Fiihigkeiten eine solche Art  verffigt. Das Unstete und Haltlose 
hi~ngt offenbar mit  der geringen Lebensdauer zusammen. Wenn die 
Pflanze in ihren vielen Frfichten die sehr zahlreichen Samen zur l~eife 
gebracht hat, stirbt sie ab. Die Wurzel ist in keinem Fall den unwirt- 
lichen Verh~ltnissen im Winter gewachsen. Die perennierenden Pflanzen 
der Umgebung breiten sich dann fiber die Stelle, wo die abgestorbene 
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Pflanze gestanden hat, aus. Wenn der Friihling das frische Griin bringt, 
werden die jungen S~mlinge, soweit sie inzwisehen ihre Wurzeln ins 
Erdreich haben treiben k6nnen, gar leieht iiberwuchert und erstickt. 

Daher scheint die Erhaltung der Art  wesentlich vom Menschen ab- 
zuhs der gelegentlich geschlossene Pflanzenbests durehbricht 
und so ffir Adventivpflanzen geeigneten Boden schafft. Nur so lgBt sich 
das zerstreute Auftreten von D. Armeria in der ns N~ihe mensch- 
licher Gewese erkl~ren. Die Art  ist diploid und hat, wie viele Pflanzen 
mit  einfaeher Erbmasse, zwar starke geschleehtliehe Potenzen, dafiir 
aber auffallend geringe vegetative Ausbreitungsm6glichkeiten. 

Die Reifeteilungen liegen aul~erordentlieh friih, wie ich dies sonst 
nur bei Stellarien beobachten konnte. Die Phasen der Meiosis 16sen 
einander in schnellem Tempo ab, so dal~ die Erfassung der Metaphase 
~uf Schwierigkeiten st61~t. Es liegen diese Beobaehtungen durehaus im 
Sinne M~NTZINGs (1936, S. 294), der ffir eine Verlangsamung der Bliiten- 
eatfaltung in vielen F~llen Polyploidie verantwortlich macht. Auch die 
1934 yon NISmrA~IA am Haler  gemachten Beobachtungen, dal] Pflanzen 
mit niedriger Chromosomenzahl eine geringe K~lteresistenz besitzen, 
wird durch diese Art  in auffallender Weise best~tigt. So verdarb mir 
ein Nachtfrost  im Anfang Mai 1929 meine im Freien gezogenen Kulturen 
yon D. Armeria, ws die polyploiden Nelken die K~lte vertrugen. 

Der Rauminhal t  der Chromosomen in der Spi~tdiakinese betrs nut  
0,385"~t 3. Er  faBt also nur die H~lfte yon dem der folgenden Art. Der 
Kern ist im Verh~ltnis zur Chromosomenmasse mit 262/~ 3 recht groin, 
so dal~ das mit  C/KL bezeichnete Verh~tltnis zwischen Chromosomen- 
masse und dem lichten Kernraum den minimalen Wert  yon 1/732 erhalten 
konnte. Die angefiihrten Gr61~en sind Grenzwerte, wie sie kleiner inner- 
halb der Caryophyllaceen nicht gefunden wurden. Dem entsprechen die 
Unbest~ndigkeit der Art, die geringe Wurzelbildung, die Unfs 
Ausliiufer, Ranken und Blattrosetten anzulegen, die geringe Leucht- 
wirkung der dunke]roten, unscheinbaren Bliiten, die mangelhafte Honig- 
absonderung und das vSllige Versagen des ~iederergs 
Wenn FAG]~RLI~D (1937) als bewiesen annimmt, dal~ Polyploide in der 
Lage sind, Neuland zu erwerben, so kann yon dieser diploiden Art  mit  
Bestimmtheit  behauptet  werden, daIt sie hierzu nicht in der Lage ist, 
wenn sie auch immer wieder den Versuch dazu macht,  was wir aus dem 
sporadischen Auftreten der Art schliel~en k6nnen. Andererseits bringt 
die Pflanze es fertig, alle Phasen yon der Keimung bis zur Samenreife in 
3 Monaten zu durchlaufen. Die in den Blattwinkeln der oberen Bls 
stehenden doldenartigen Wickel blfihen fast geschlossen auf und ver- 
blfihen in wenigen Tagen. Die Merkmale dieser Diploiden sind etwa die 
gleichen, die FAOE~LIND (1937) fiir gewisse N-Typen (Normaltypen) 
aufffihrt und stehen an keiner Stelle mit  seiner Zusammenfassung im 
Widerspruch. 
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~. D i a n t h u s  de l to ides .  

Auch von dieser Art habe ich bereits 1934 die Ergebnisse meiner 
cytologischen Untersuchungen ver6ffentlicht. Ich m6chte sie aber im 
Rahmen dieser Arbeit, die den Vitalit/~tsgrad der Arten behandeln soll, 
nicht entbehren, da sie geeignet  ist, die Steigerung der Vitalit/~t mit  
Zunahme des C/KL zu erweisen. D. deltoides nimmt  in mancher Be- 
ziehung zwischen der schwaeh lebensfi~higen D. Armeria und lebens- 
kr~ftigeren Formen eine vermittelnde Stellung ein. 

Der gauminha l t  der Chromosomen (VC = 0,79re 3) ist fiber doppelt 
so groB wie der von D. Armeria (VC = 0,385#3). Damit  diirfen wir 
annehmen, dag die Summe der Gone, welche in beiden Arten den Nelken- 
typ  bedingen, in D. deltoides mehr als verdoppelt  vorliegt, womit die 
beobachtete Steigerung der Lebensfi~higkeit der Art  in Zusammenhang 
gebracht werden kann. Das cytologische Mag ffir den gesteigerten 
Lebenswillen unserer Art  sehe ich in der Chromosomen-Kernplasma-  
relation, die ich als reichlich doppelt  so grog errand wie bei D. Armeria 
(C/KL = 1/352 gegeniiber 1/732). Diesem Befund entsprieht die Tat- 
sache, da6 D. deltoides mehrj~hrig ist und somit nicht in jedem Winter, 
wenn die Samen gereift sind und die Bliitentriebe verwelken, yore 
eroberten Standort  weichen muG, wie D. Armeria. 

D. deltoides ~ r d  in unserer Provinz als gute Art  der heimatlichen 
Flora zugerechnet, weil sie sowohl auf den Sandfls der letzten Ver- 
eisung als auch im Gebiet der alten Geest gesunde und lebenskr/iftige 
Best/inde aufweist. Wo sie allerdings mit  kalkhaltigem Boden oder gar 
mit  Ton in Beriihrung kommt,  verschwindet sie wieder, wie ieh dies 
bereits 1934 feststellte. Dies Verhalten s t immt mit  den Beobaehtungen 
wohl tiberein, auf die sich ASCH~So~-GRiiBNER und HEGI stiitzen, 
wenn sie als Standorte der Pflanze troekene Wiesen, Raine, Waldr/~nder, 
Sandfelder, F6hrenw/tlder, trockene Flachmoore, Sand- und Kiesb6den 
aufffihren. 

Wenn die Art, wie AscH~so~-G~XB~V,~ ausdriicklich betonen, in 
Norddeutschland auch auf Lehmboden gefunden worden ist, so mug 
demgegenfiber gesagt werden, dag hier in Schleswig-Holstein die Funde 
auf Lehm oder gar Ton immer seltener werden. Augerdem konnte ich 
feststellen, dag solche auf Lehm wachsenden Pflanzen kaum keimkritftige 
Samen hervorbringen. Auch erwies sich ein erheblieher Prozentsatz der 
Pollenmutterzellen bereits in frtihem Entwicklungsstadium als degene- 
riert;  PI]anzen dagegen, die ieh bei t tu sum auf dem kalkarmen Boden 
der Rigeiszeit fand, lieferten normale Teilungen. 

Die Antheren yon D. deltoides bilden rund 63 % Pollen mehr als die 
yon Armeria. Die Fertilit/it hat  also mit  Zunahme der Chromosomen- 
gr6ge ebenfalls zugenommen. Auch ist bei unserer Art  eine Verl/~ngerung 
der Antheren um 44% zu verzeichnen. Die Stadien der Meiosis folgen 
nicht so hastig aufeinander wie bei D. Armeria. Die Metaphase wird 
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infolgedessen h~ufiger und leichter gefunden als bei der vorigen Art. 
Die Bliiten sind im Vergleich mit  D. Armeria geradezu als prahlerisch 
zu bezeiehnen. Der Duft  ist nicht stark, aber wahrnehmbar. Die Grund- 
achse ist verzweigt und treibt nichtbliihende Triebe, was ich bei D. Armeria 
nie sah. Aus abgeschnittenen Stengeln kann unsere Art, wie ]ede andere 
diploide Nelke, keine Wurzeln treiben. Wird sie vom Sande iiberschiittet 
oder yon Fi~kalien fiberdeckt, so geht sie ein, was ich mehrfach beob- 
achten konnte. Das RegenerationsvermSgen, die vegetative Triebkraft  
und die Widerstandskraft  gegen die giftige Wirkung yon Kalk oder 
Stickstoff erscheinen zwar der vorigen Art  gegenfiber erh5ht, sind aber 
doch noch recht schwach ausgebildet. 

Die Stelle, an der ich die Fixierung von D. deltoides vornahm, befindet 
sich etwa 6 km sfidlich von Ratzeburg am Ausgang des Dorfes Schmilau 
am Wege zum nahen KSnigsmoor am Rande eines alten, wenig befahrenen 
Feldweges. Der Boden ist hier mit  einer dichten Schicht verfilzter 
Pflanzen bedeckt, deren Wurzeln aus der torfigen Unterlage absterbender 
Pflanzenteile die n6tigen Bodensalze mit  dem Wasser aufnehmen. 

Die Versuche, unsere Art im Kieler Botanischen Garten einzubiirgern, 
sind mehrfach gescheitert. Nach 1, 2 oder hSchstens 3 Jahren einiger- 
mal~en gesunden Wachstums ging sie ein. Es handelte sich um Pflanzen, 
die ich yon ihren natiirlichen Standorten entnahm und in den Garten 
an geeigneten Stellen anpflanzen lieB. Diese Beobachtung scheint einer 
anderen zu widersprechen, n~mlich der, dab G/irtnereien Formen der 
Art  vertreiben, die sich als recht dankbare Gartenpflanzen in alpinen 
Anlagen erweisen. Diese Formen sind mi~i~iger im Wuchs, bestocken sich 
mehr als die wilden Formen der Heiden und haben grSBere, auffs 
Bliiten, die sich durch erhShte Leuchtkraft  auszeichnen. Ich habe diese 
Formen noch nicht zytologisch untersucht, vermute aber, dab sie 
4-Typen sind, um mich der Ausdrucksweise FAGERLINI)s ZU bedienen. 
Meine Vermutung ful~t auf der Beobachtung GAItCDNEtCs (1931), der 
einen D. 4-Carthusianorum fand, w~hrend die heimischen Formen der 
Karthi~usernelke n = 15 aufweisen. 

Zusammenfassend l~l]t sich von unserer Art  aussagen, dab mit Zu- 
nahme der Chromosomenmasse auf das Doppette und mit einer Steigerung 
des C/KL auf den gleichen Wert  die Vitalits zugenommen hut. Damit 
ist eine Steigerung folgender Merkmale verbunden: Die Wurzel geht 
tiefer in den Boden, sie wird winterfest; die BlOtter werden zahlreicher 
und stehen dichter, so dab ein Ansatz zur Blattrosettenbildung vorhanden 
ist. In  dem ihr zusagenden Lebensraum kann die Art den Kampf  mit 
polyploiden Arten aufnehmen, die nur schwer in ihre Best~tnde einzu- 
dringen verm5gen. Die Bliiten werden grSl~er; sie brechen mehrere 
Wochen frfiher auf als die der einji~hrigen Armeria-Nelke. Die Bliitezeit 
ist verls der Duft  verst~rkt. Die Li~nge der Antheren zur Zeit der 
Metaphase nimmt zu, ebenfalls die Anzahl der angelegten Pollenmutter- 
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ze]len. Der Kern  ist im Verh~ltnis zur GrSl3e der Chromosomen kleiner, 
als dies nach dem Befund bei D. Armeria erwartet  werden konnte. Ab- 
genommen hat  dagegen die H6he des Wuchses. Unsere Art  ist schlaff im 
Habitus,  der bei D. Armeria als straff bezeichnet werden muB. 

3. D i a n t h u s  s i l v e s t r i s  und Form s u b a c a u l i s  WULF. 
Abweichend yon meinem Programm, das lediglich die Behandlung 

schleswig-holsteinischer Ne]ken der geographischen Breite Kiels vorsah, 
bringe ich eine Art  aus den Dolomiten, da diese besonders geeignet ist, 
gewisse Funktionssteigerungen bei zunehmender Chromosomenmasse 
und steigendem C/KL anzuzeigen. 

D. silvestris wurde in den Dolomiten im Rauhbachtal  oberhalb yon 
St. Vigil in einem urti imlichen,  yon Menschen kaum beriihrten Bestand 
angetroffen und cytologisch untersucht. Er  erreichte hier eine H6he von 
40 cm und dariiber. Je  weiter ich die Pflanze den Wildbach hinauf ver- 
folgte, um so kleiner wurde sie, bis sie oberhalb der Faneshiitte am Stid- 
abhang des Limosees an einem nach Siiden geneigten Steilhang kurz vor 
der Vegetationsgrenze in die kurzstengelige Form subacaulis iiberging. 
Hier wurden abermals Fixierungen vorgenommen. Aul~er durch ihre 
Kurzstengeligkeit unterscheidet sich die Form subacaulis v o n d e r  Stamm- 
form silvestris.inodorus noch durch die pr~chtigen, leuchtenden Bliiten 
und die tier braune Kelchr6hre, die an der Sonnenseite oft fast  schwarz 
erscheint. 

Der cytologische Befund best~tigte die nahe Verwandtschaft  der 
beiden Rassen. Die Chromosomengr61]e und der Kernraum zeigten keine 
mel~baren Unterschiede. Das C/KL wurde in beiden F/tllen mit  1:92 
festgelegt. Aber in der Anzahl der gebildeten PMZ zeigten sich insofern Ver- 
schiedenheiten, als die Form an der Vegetationsgrenze 43,5 % weniger PMZ 
ausbildet als die Stammform im 1000 m tiefer gelegenen, yon Hochwald 
rings eingeschlossenem FluI~tal, in dem die Winde flare austrocknende 
Wirkung lgngst nicht in dem Mal3e entfalten k6nnen wie im baumlosen 
Hochgebirge. Die sichtbaren und me]baren  Unterschiede im Ph~notyp 
der beiden Formen scheinen erblich zu sein, weft die im Kieler Garten 
gezogenen Pflanzen beider Rassen flare Form bewahrten. Sie gingen 
allerdings beide bald ein. Beide Formen sind diploid. Sie vertragen 
fruchtbare BSden nicht; an den Standorten befanden sich die Wurzeln 
in torfiger Unterlage. Die Art  meidet offensichtlich die Ns der 
Menschen. 

Die F~higkeit, in h6here Gebirgsregionen vorzudringen, hat  unsere 
Art  mit  D. alpinus, D. glacialis und D. neglectus gemein. Die gesunde 
Lebenskraft  des D. silvestris kommt  durch die hohe Zahl der gebildeten 
PMZ zum Ausdruck, welche mit  670 bzw. 380 selbst die des D. Carthusia- 
norum um das 2,58fache bzw. um das 1,45fache iibertrifft und die yon 
D. deltoides gar um d~s 3,44fache bzw. um das 1,95fache. 
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Selbst die Form der Hochgebirge vermag noch mehr Pollen zu er- 
zeugen als eine der vorher erw~hnten Nelken. Die Fertilit~t hat demnach 
aueh bei dieser Nelke mit  zunehmendem C/KL mel~bare Fortschrit te 
gemacht. Das RegenerationsvermSgen polyploider Nelken ist jedoch 
auch bei dieser Art  zu vermissen. 

Der Boden ist am Standort vollst~ndig durch Wurzeln verfilzt. Das 
Wasser, welches eindringt, kann nicht abziehen. Der Untergrund ist 
daher auch im Hochsommer nach langer Troekenheit feucht. Anpassung 
an ausgesprochenen Wassermangel wie bei D. Carthusianorum haben 
wir hier nicht zu erwarten. Entsprechend der normalen HShe des D. 8il- 
vestris yon 40 cm war an der Fundstelle oberhalb yon St. Vigil der 
Pflanzenwuchs aller hier vorkommenden Arten hSher als am Limosee 
an der Vegetationsgrenze. Beide Stellen waren unbeschattet  und ~urden 
yon der vollen Mittagssonne beleuchtet und erw~rmt. 

Unsere Art  hat  eine Chromosomenmasse yon 4,08 #a zu verzeichnen, 
w~hrend D. deltoides mit  VC ~ 0,79 #a noch nicht den fiinften Tell hiervon 
aufzuweisen hat. ]:)as C/KL mit  1/92 ist gegenfiber dem yon D. deltoides 
mit  1/352 etwa 4real so gro~ wie bei der Vergleichsart. Damit  steht im 
Einklang, dal~ die Summe der Pollenmutterzellen in den Antheren fast den 
3,5fachen Wert  der Vergleichsart bildet. Die Zunahme in der Fertilit~t 
l~uft also fast  mit  der Zunahme des C/KL parallel. Interessant ist die 
Abnahme dieser Zahl im Hochgebirge an der Vegetationsgrenze, wo sie auf 
die Hi~lfte sinkt. Der Kampf  um den Lebensraum wird hier so schwer, 
dal~ das Sparsamkeitsgesetz jeden Luxus verbietet, den die Art  sich 
unter gfinstigeren Bedingungen in einer um 850 m geringeren HShe im 
Windschutz hoher B~ume leisten kann. Demgem~B hat auch die 
Ls der Antheren zugenommen. Selbst bei der Form subacaulis ist 
dies festzustellen. Nach dem gleichen Sparsamkeitsgesetz n immt  auch 
die Honigbildung bei der Hochgebirgsform ab, so da~ sie hier mit  gewissem 
l~echt als geruchlos bezeichnet werden kann (/. inodorus). In  den 
Tiefenlagen weist die Art einen angenehmen Duft  auf und wird hier auch 
yon Schmetterlingen besucht. Andererseits hat die andere Umwelt  
des Hochgebirges die SchSnheit und Leuchtkraft  der Art zu erhShen ver- 
mocht. Vielleicht ist dies eine Wirkung des Lichtes selbst, das in grSBeren 
HShen mehr kurzwellige Strahlen uufweist als in tieferen Lagen. Die 
Rosettenbildung ist in beiden F~llen gut zu erkennen, an der Vege- 
tationsgrenze jedoch besser als unten im Waldgebiet. Die Blfihdauer 
ist gegeniiber der yon D. deltoides machtig erhSht. Ich beobachtete die 
Bestitnde 2 Wochen, ohne dal~ die Farbenpracht  der mit  Bliiten fiber- 
ss Gebirgswiesen nachgelassen hs W~hrend andere Nelken 
diploiden Charakters mit  kleinem C/KL ~ast synchron aufblfihen und 
verwelken, schiebt sieh bei unserer Art  mit  dem 8fachen C/KL einer 
D. Armeria eine Bliitenknospe nach der anderen aus dem Wickel hervor, 
blfiht aus und vergeht, bis nach etwa 3 Wochen die Bliiteperiode unserer 
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Art zu Ende geht. Die Farbwirkung wird bei D. silvestris teilweise vom 
Kelch ausgeiibt, der braunrot anl~tuft, was besonders bei der Hoeh- 
gebirgsform stark in die Erscheinung tritt. Bei Nelken mit kleinerer 
Chromosomenmasse ist dies nicht beobachtet worden. Das vegetative 
AusbreitungsvermSgen der Art, wie kS sich in der Rosettenbildung, in 
der Hi~ufung yon Bl~.ttern und in der VerstKrkung von Blattgriin anzeigt, 
ist bei der Art starker entwickelt als bei D. deltoides, wenn auch night 
in dem Maf~e, wie es naeh der Zunahme der Chromosomenmasse vermutet 
werden k6nnte. Der Habitus ist straff und massig, hie schlaff wie bei der 
vorigen Art. Der Stengel erreieht eine H6he wie bei D. Armeria, ist aber 
fester und widerstandsfKhiger gegen Biegen und Brechen als bei D. Ar- 
meria. Vielleicht l~$t sich hier bereits eine gewisse Erh6hung der Wider- 
standskraft gegeniiber den Ca-Ionen des Bodenwassers festste]len, wie 
wir sie bei polyploiden Arten zugeben miissen. Denn die Art wi~chst ja 
auf Kalkgestein. Allerdings kommen die Wurzeln mit dem Stein selbst 
wohl nie in Bertihrung, da sie sich in Torf befinden, von dem die ttSh- 
lungen des Gesteins angefiillt ist. Immerhin ist anzunehmen, dal3 sich 
der Kalk der W~nde dieser H6hlungen im kohlens~urehaltigen Wasser 
immer etwas 16sen wird. 

Ss Merkmale, die uns bei der vorigen Art entgegengetreten 
sind, erscheinen uns bei D. silvestris bzw. f. subacaulis in verstitrkter 
Form. Andere treten uns hier zum erstenmal entgegen. 

4. D i a n t h u s  C a r t h u s i a n o r u m  L. 

D. Carthusianorum ist der dritte Vertreter tier Gattung Dianthus in 
unserer Provinz, dessen Vitalit~it eingehend und im Zusammenhang mit 
dem eytologischen Befund untersucht wurde. Der Rauminhalt  der 
Chromosomen ergab sich als 7,7real so grol~ wie der des D. deltoides und 
21,2mal so grol3 wie der des D. Armeria. Die Art ist diploid und verffigt 
nicht fiber die erstaunliche Anpassungsbreite der polyploiden Dianthi; 
sie iibertrifft aber die vorangehenden Arten in der Masse ihrer Chromo- 
somen zum Tell erheblieh. So ist es zu verstehen, dal3 D. Carthusianorum 
es vermoeht hat, sieh den fiberaus schwierigen Lebensbedingungen im 
Diinengebiet der Nordseeinsel Amrum anzupassen und hier zu behaupten. 

Die Pflanze wiiehst zwar an solehen Stellen, wo sic nieht vom Meer- 
wasser bespfilt werden kann. Aber Blfiten und Bl~ttter schmecken hier 
wie alle Diinenpflanzen der Insel stark nach Kochsalz, und destilliertes 
Wasser, in das man einige Bliiten der Pflanze hineingelegt hat, liefert 
mit Silbernitrat eine starke Chlorreaktion. Der Diinensand, in dem die 
Pflanzen waehsen, ist sehr arm an Bodensalzen au6er NaC1, das durch 
den Wind vom Meer in die Dfinen hineingetragen und an den Pflanzen 
besonders nachts bei der Taubildung abgesetzt wird. 

Als ieh die Arbeit von 1934 abschloB, war auf Amrum nur ein Fleck- 
ehen bekannt, wo die Art einigerma6en h~ufig vorkam. Es war allerdings 
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beobachtet worden, dab einige Vertreter dieses Dianthus mit Rasensoden 
nach Norddorf verschleppt worden waren. Nach meinen Beobachtungen 
im vorigen Jahr  und naeh denen von Herrn W. CH~ISTIA~SEN hat  sich 
die Art aber siidlich des Dorfes in den letzten Jahren m~chtig ausgebreitet, 
so dal~ bereits mehrere Weiden mit  ihr fibers~t sind. Dies sind ebene, 
mit  I)finensand dick belegte, zumeist mit  Rumex acetosella und Jasione, 
bzw. Weingaertneria bewachsene, vor Jahren umgebrochene Heide- 
fls die man mit  Serradella und Spergel zu besetzen versucht hat. 
Hier gedeiht D. Carthusianorum ausgezeichnet und breitet sich zur 
Freude der Pflanzenfreunde m~ichtig aus. I m  letzten Jahr  hat Herr  
CHl~ISTIA~SE~ sie sogar am Bahndamm zwischen St. Michaelisdonn und 
Meldorf an der Westkfiste der Provinz beobachtet. Es ist also mit  einer 
weiteren zahlenm~Bigen Zunahme der I~elke in der Provinz zu rechnen. 
Wenn die Ausbreitung der Art an den beschriebenen Standorten auch 
zumeist mit  Bodenbewegungen, die durch Menschenhand verursacht 
wurde, im Zusammenhang steht, so ist hieraus doch auf einen gesteigerten 
Lebenswillen zu schlieBen, weft sich eine Reihe kamPfkr~ftiger Unkrauter  
ghnlich verh~lt. 

Diesem gesteigerten Lebenswillen der Art entspricht das hohe C/KL, 
welches das von D. deltoides um das 4,75fache fibertrffft. Hiermit  stehen 
auch die kr~ftige Wurzelentfaltung und die Bildung Yon SchSl]lingen im 
Zusammenhang, sowie die Widerstandskraft  gegenfiber den Winter- 
schs und das hohe Alter, das die einzelne Pflanze erreichen kann. So 
habe ich in meinem eigenen Garten in Kiel einen D. Carthusianorum aus 
Amrum bereits 7 Jahre  in kr~iftigem Zustand stehen, w~ihrend ein 
D. deltoides, den ich aus der N~ihe yon Husum in den Botanischen Garten 
yon Kiel verpflanzte, bereits nach einigen Jahren einging, trotz der 
sorgsamen Pflege durch sachkundige Gs 

Die in Schleswig-Holstein beobachtete hShere Anpassungsf~thigkeit 
unserer Art  steht im Einklang mit den allgemeinen Standortsangaben 
yon ASC~E~So~-GRXB~'E~ betreffend D. Carthusianorum, zu dem die 
yon mir  untersuehte Form gehSrt: ,,Meist an trock enen und sandigen 
Orten, in den Ebenen und niederen Lagen im mittleren und nSrdlichen 
Gebiet die verbreitetste l~asse, aber auch in Gebirgen, dort auf trockenen, 
mageren W i e s e n . . . "  ; und HEGI schreibt von ihr: ,,Ziemlich h~iufig, doch 
nicht fiberall, auf sandigen Hfigeln, in trockenen Wgldern, auf Heide- 
wiesen, Sandsteppen, an sonnigen Grash~ingen,~D~mmen, Eisenbahn- 
ds Ackerr~indern, F e l s e n . . . "  Auch HEd~s Angaben fiber die 
,,ausdauernde und dichtrasige" Wuchsform unserer Art und fiber die 
,,kriechende und s Grundaehse", die ,,sterile and blfihende Sprosse" 
treibt, bilden eine ausgezeichnete Erg~nzung zu dem, was oben und ein- 
gangs yon unserer Nelke gesagt wurde. Die ErhShung der Lebenskraft 
unserer Art, verglichen mit  derjenigen der beiden vorher behandclten 
Dianthi, finder ihren zahlenm~Bigen Ausdruck im durchschnittlichen 
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Durchmesser und der L~nge des Antherenraumes mit  23,6/z gegeniiber 
19,3/~ und 520p gegeniiber 420# bei D. deltoides und 21,4u bzw. 300/~ 
bei D. Armeria. 

Die Anzahl der in einem Antherenfach zur Ausbildung gelangenden 
PMZ betr~gt bei unserer Art  260 im Vergleich mit  D. deltoides, wo nur 
195, und mit  D. Armeria, wo nur 120 im gleichen Raum angelegt werden. 
D. Carthusianorum fibertrifft den D. deltoides also im Durchmesser des 
Antherenfaches um 22,2%, in der L/~nge des Antherenfaches um 23,8% 
und in der Zahl der im Fach angelegten PMZ um 33,3%, und D. Armeria 
wird in den gleichen GrSBen um 10,25, 72,5 und 116,5% fibertroffen. 
Da die C/KL der 3 Nelken D. Armeria, D. deltoides und D. Carthusia- 
norum sich verhalten wie 1 : 2 : 10, so ist zu schlieBen, dab mit  steigendem 
Chromosomen-Kernraumverh/~ltnis die Lebenskraft  zwar zunimmt, 
aber keineswegs in einfacher, tinearer Funktion. 

Die durch Mi)NTZING herausgestellte langsamere Reifung polyploider 
Blfiten wurde hier fiir Nelken mit  grSBerer Chromosomenmasse beob- 
achtet.  So muBte D. Carthusianorum einen Monat sp/iter fixiert werden 
als D. deltoides. Aber die erstaunliche Regenerationsf/~higkeit der poly- 
ptoiden Nelken und ihre Anpassungsf/~higkeit an n/~hrstoffreiche B6den 
gehen auch dieser diploiden Pflanze ab, wie ich in !angj/~hrigen Zucht- 
versuchen beobachtet  babe. 

Der Lebensraum, den unsere Art  sich auf der Nordseeinsel Amrum 
erobert hat, befindet sich auf dem Ausl/s e inera l ten  Dfine. Der Sand 
liegt hier nicht sonderlich fief, so dab der Diinentalboden der alten Geest 
yon den Wurzeln der Pflanzen erreicht werden kann. Die ~ 'urzeln 
stehen aber den grSBten Tell ihrer Liinge im trockenen Sand und besitzen 
die F/~higkeit, diesem die geringsten Spuren an Wasser zu entziehen. 
Dabei mull auch der nicht geringe osmotische Gegendruck, welchen das 
mit  dem Regen aus der Luft  mitgerissene Kochsalz erzeugt, fiber- 
wunden werden. 

Der Nachweis, dal] unsere Art  dem D. Armeria und D. deltoides an 
Vitalits fiberlegen ist, ergab sich als ziemlich einfach. DaB sie aber auch 
dem D. silvestris iiberlegen ist, ist schwerer zu erweisen, da beide Arten 
in so verschiedenen Gebieten leben, wie Diinensand und Hochgebirge 
sie darstellen. Immerhin  ist folgendes zu beachten. Wenn auch zu- 
gegeben werden muB, dab D. silvestris sieh mit  geringen Spuren des fiir 
diploide Nelken scheinbar giftigen Ca auseinanderzusetzen hat, so wird 
doeh die Oberwindung des hohen osmotischen Druckes, den l~aC1 im 
Bodenwasser erzeugt, und die Anpassungsf/~higkeit den trockenen Dfinen- 
sanden gegeniiber mit  der gr6Beren Chromosomenmasse und dem 
gr6Beren C/KL in Verbindung gebracht werden mfissen. Auch die Tat- 
sache, dab sich D. Carthusianorum im Kieler Garten gut kultivieren l/s 
was man vom D. silvestris ganz und gar nicht behaupten karm, wird mit  
der Erh6hung des C/KL zusammenhiingen. Ferner deutet die stark rote 
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Farbe unserer Art auf eine Verstiirkung des Farbfaktors gegenfiber 
D. deltoides wie auch dem D. silvestris gegenfiber hin. Aueh die Fs 
keit, in die Ebene hinabzusteigen, wird bei D. silvestris vermil~t, eine 
F~higkeit, durch die sich D. Carthusianorum geradezu auszeiehnet, 
wobei er aueh die nStige Anpassungsf~higkeit fiir das Gebirge aufweist. 
Nur  ins Hochgebirge geht unsere Art  nieht hinauf. In  dieser F~higkeit 
ist D. silvestris, f. subacauli8 dem D. Carthusianorum iiberlegen. Die 
Festigkeit im Wuchs ist bei beiden Arten gleich. Die GrSfie der Blfite 
ist die gleiche. Die Bltihdauer der einzelnen Blfite sowohl als auch der 
ganzen Pflanze zeigt bei beiden Arten keine nennenswerten Unterschiede. 
Dal~ D. Carthusianorum frfiher mit  der Blfite beginnt als D. silvestris, 
hi~ngt sicher mit  den verschiedenen Standorten zusammen, da im Hoch- 
gebirge alle Pflanzen frfiher blfihen als in der Ebene. Der Kelch ist bei 
unserer Art  braun und trockenh~utig; dies scheint als eine Steigerung des 
bei D. silvestris beobachteten Merkmals der rotbraunen Kelehfarbe auf- 
geraint werden zu mfissen. Damit  diirfen wir zugestehen, dal~ unsere 
Art auch dem D. 8ilvestris iiberlegen ist, wenn auch der Unterschied im 
C/KL nur 20% betr~gt. 

5. D i a n t h u s  s u p e r b u s  L. 
Dianthu8 superbu8 ist die letzte Nelke der Provinz, die hier behandelt 

werden soll. Die Chromosomen dieser Art sind sowohl ihrem Durehmesser 
wie ihrer Gesamtmasse naeh allen vorher behandelten Nelken fiberlegen. 
VC mit  9 #  3 iibertrifft das yon D. Carthusianorum mit 6,1/~a um 47,5%. 
Auch der Kernraum ist grSBer als bei der Vergleichsart, so dal~ die C/KL 
der beiden Arten sich wie 1,29:1 verhalten. In  diesem Zusammenhang 
ist es yon Belang festzustellen, dab D. superbus in seinem Ausbreitungs- 
vermSgen jede andere diploide Ne lke  iibertrifft. I m  Einklang hiermit 
steht ein AnpassungsvermSgen an verschiedene Lebensr~ume. H~GI 
beriehtet, dal~ die Art  bei Gmeineck in Ki~rnten bis 2400 m ins Gebirge 
hinaufsteigt. In  ihrer Anpassung ans Gebirge wird sie sicher von 
den hoehalpinen Gletschernelken: D. alpinus, D. neglectus und D. sil- 
vestris L ~ubacaulis iibertroffen, die zwar alle eine geringere Chromo- 
somenmasse besitzen, daffir aber nur fiber eine sehr eingeschr~nkte 
Anpassungsbreite verfiigen, auBer D. silvestris, der in ss HShsn- 
lagen der Alpen zu Hause ist, in die Ebene jedoch auch nicht hinab- 
zusteigen vermag. D. superbus hat  aber dariiber hinaus die Fs sieh 
troekenen und feuehten Wiesen, dem Torf, Waldrs Teichen und 
lichten Waldstellen anzupassen. Es werden Wiesenmoore yon HEoI 
beschrieben, auf denen unsere Art  mit  ihren prs Blfiten grSi~ere 
Fl~ehen einnimmt. Andererseits findet sie sich bei uns in Holstein in 
lichten Eiehenkrat ts  und in den Alpen auf trockenen, mageren und 
steinigen Wiesen. Soweit ich beobachtet  habe, verffigt sie in der Provinz 
fiber die F~higkeit, sich in zwei v511ig verschiedenen Lebensr~umen 
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zurechtzufinden, in trockenen Heiden und sumpfigen Moorwiesen. Diese 
F/ihigkeit ist erstaunlich. Denn es ist zwar ein bekanntes Merkmal der 
Ne]ken, dab sic trockene, lichte Bodenverh~ltnisse bevorzugen; es ist 
aber eine auff~llige Erseheinung, daft eine diploide Nelke in die Moore 
wandert,  und zwar dieselbe Nelke, die man yon trockenen, mageren 
Standorten her kennt. 

Bisher war mir in der Provinz nur der Standort  des D. superbus im 
Sarzbfitteler Kra t t  auf dem troekenen, sandigen Geestriicken 5stlieh 
yon Meldorf am westlichen Geestrand unserer Provinz bekannt.  Diesen 
D. superbus untersuchte ich cytologisch und land n - - 1 5 .  Nun hat  
Herr  W. CHRISTIA~'S]~X im Oldenburger Brueh in der Nghe der Ostsee 
einen neuen Bestand dieser in der Provinz so seltenen Pflanze ausgemacht. 
Sie steht hier zu etwa 80 Exemplaren an den alten, lgngst nicht mehr 
ausgehobenen GrKben einer Moorwiese, deren Grundwasser bis dicht 
unter die Oberfl/~che heranreicht. Der Boden ist sehwarz kriimelig, wie 
die zahlreichen Maulwurfshaufen beweisen; er ist also reich an Humus,  
im Gegensatz zur Geest, wo die Pflanze im reinen, eisenhaltigen, gelben 
Sand steht. Die Wiese wird wegen der reichen Grasbestgnde zwisehen 
den Grgben regelms gems und grenzt dicht an G/~rten, die zur 
Stadt  Oldenburg gehSren. Die Einwanderung yon Unkrgutern in dies 
Gebiet ist also selbstverst~ndlich. ~be rhaup t  macht  hier der Pflanzen- 
bestand den Eindruck starker StSrung dureh den Menschen. Zwischen 
den Grgben w~chst D. superbus nicht mehr, abgesehen von einigen 
krimmerliehen Stricken. Unsere Art vertr/igt offensichtlich den regel- 
mgBigen Sehnitt nicht. Das Vieh, welches hier im Sommer weidet, fril~t 
die Pflanze nicht, was mir die Besitzer der Moorwiese bests Die 
Wiese ist erst verh~ltnism&ftig jungen Datums. Sie verdankt  ihre Ent-  
stehung den Eingriffen des Menschen, der hier Torf gestoehen hat  und 
sp/~ter nach Abtragung der Brenntorfschicht den Torfstich wieder ein- 
ebnete, indem er die lockere, gelbe Torfmasse der Oberfls 
in die Tiefe der LScher hineinwarf und dann, so gut es ging, Erde darriber 
schfittete. Fest an diese Wiese grenzt noch ein alter, nicht eingeebneter 
Torfstieh. Hier wachsen nur wenig Dianthi. Vielmehr h a t  unsere Pflanze 
ihren Haupts tandor t  am Rande von Gr~ben, die nach Einebnung der 
MoorlScher gezogen wurden. Somit erhalte ich den Eindruck, daft die 
Art hier einwanderte, nachdem der Mensch ans~ssig geworden war und 
die Brennbarkeit  des Torfs erprobt  hatte. Wenn ~dr die Zeit der end- 
griltigen Besiedlung unserer Provinz auf etwa 2000 v. Chr. Geburt  an- 
setzen, so haben wir Grund zu der Annahme, daft D. superbus hier erst 
sp~ter einwanderte. Die jetzt  im Riickzug begriffene Pflanze scheint 
einst eine weitaus gr6ftere Verbreitung gehabt zu haben. 

Dies s t immt durchaus mit  den Angaben ~lterer Autoren riberein, 
welche angeben, daft die Prachtnelke unl~ngst in unserer Provinz nicht 
so selten gewesen sei, wie ~ugenblicklich. So hat mein Vater sie noch 
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als Kind bei Hohenwestedt,  auf dem Mittelriicken der Provinz gesehen. 
Der alte, von ihm bezeichnete Standort hat  allerdings li~ngst der Kul tur  
weichen miissen, ebenso wie auch der Standort im Oldenburger Bruch 
durch Ausheben der Gr~ben vernichtet  werden wird, wenn es nicht den 
Bes t rebungen der Arbeitsgemeinschaft fiir Floristik in letzter Stunde 
gelingt, das Verh~ngnis yon dieser bei uns so seltenen Pflanze abzuwenden, 
indem das Bruch unter staatlichen Schutz gestellt wird. 

Es verdient festgestellt zu werden, dab D. superbus den Schnitt 
nicht vertri~gt, im Gegensatz zu Lychnis /los cuculi, mit der unsere Art 
recht nahe verwandt  zu sein seheint und mit  der sie im Oldenburger 
Bruch den Standort  teilt. Der dureh meinen Vater, CHRISTIAN I~OH- 
WEDge, bekanntgewordene Fundort  bei Dellbriick im Sarzbiittler Kra t t  
und an der alten LandstraBe, die siidlich der yon Meldorf fiihrenden 
Chaussee sich entlang zieht, ist aueh dem Untergange geweiht, obgleich 
die Bewohner des Dorfes die Pflanze, an der sie selbst ihre Freude haben, 
in erffeulicher Weise schiitzen. Meine im Herbst  1936 durehgefiihrten 
Z~hlungen haben ergeben, dab der Bestand gegeniiber 1933 erheblich 
abgenommen hat. Das gilt fiir beide Standorte auf der Geest gleichzeitig. 
Da auf Veranlassung des friiheren Landrats,  Dr. KRACHT, das stark zu- 
gewachsene Kra t t  von Sarzbiittel im vorletzten Jahre  gelichtet wurde, urn 
der Pflanze den Existenzkampf zu erleichtern, ist vielleicht auf ein 
Wiederaufleben der Best/tnde zu hoffen. I m  letzten Jahr  land ich uller- 
dings im Kra t t  nut  noch 10 Pflanzen in kiimmerliehem Zustand und an 
der Landstral~e gar nur 2. 

Wenn D. superbus aueh nachgewiesenermaBen eine hohe Anpassungs- 
fi~higkeit innerhalb der beiden beschriebenen Lebensr~ume besitzt, so 
vertrs  er doch Diingemitte], vor allen Dingen den Kalk  und den Stick- 
stoff, nicht. Dies s sich darin, dab bei Pflanzen, die auf Kalk  
wachsen, die Antheren degenerieren, was ich durch cytologische Unter- 
suchungen feststellen konnte. Auch scheinen die an unsere Pflanze ange- 
10al~ten Insekten, die langriisseligen Schmetterlinge, zu fehlen. Es kommt  
auf der Geest allerdings der Schwalbenschwanz (Papilio Machaon) 
gelegentlich vor, dessen l%~upe ich an Pimpinella saxi/raga feststellen 
konnte. Aber der Taubenschwanz, dem die Bestitubung unserer Art zu- 
meist zugeschrieben wird, scheint hier zu fehlen. Jedenfalls ist er so selten, 
d~B eine Best~ubung durch ihn nicht hinreieht, um die nStige Samen- 
bildung zu erwirken. Die Bliiten der Pflanze sind yon kleinen K/~fern 
besueht, welehe bier Pollen rauben. Bei dem sp~rlichen Wuehs der Pflanze 
werden diese winzigen Tiere nicht in der Lage sein, die Arbeit auszufiihren, 
die den grSl~eren Insekten zukommt.  

I m  Sarzbiitteler Kra t t  und am alten Dellbriigger Krat tweg wgchst 
D. superbus im Schatten lichter Eichen, die mit  zahlreichen Faulbaum- 
str/iuchern untermischt und yon niedriger Wuchsform sind. Alte Best~nde 
yon Pteris aquilina und Polypodium vulgate nehmen den grSfiten Tell des 
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Lichts ffir sich in Ansprueh, halten aber den Blick der Menschen yon der 
selten sehSnen Pflanze ab. 

GemgB der eingangs erwghnten Vergr6gerung der Gesamt-Chromo- 
somenmasse unserer Art und ihres C/KL li~Bt sich eine weitere Steigerung 
yon Merkmalen oder Eigenschaften gegeniiber den verwandten Diploiden 
mit  geringerer Chromosomenmasse und kleinerem Chromosomen-Kern- 
raumverhgltnis feststellen. Abgesehen yon den Arten der giganteus- 
Gruppe erseheint der Wuehs bier am h6chsten. Das Bl~tterwerk zeigt 
seine volle Entfaltung. Die Vergstelung der oberirdischen Sprosse er- 
f~hrt m~chtige AusmaBe. Das Blattgriin ist voll und satt. Das in den 
Zellen gebildete Saponin ist so wirksam, dag selbst gr6~ere Tiere, wie 
Kaninchen, die Bls nicht fressen, w~hrend andere Nelken gelegentlieh 
yon diesen Nagern angegangen werden. Die Blfiten entfalten bei dieser 
Diploiden ihre schSnste Praeht ;  der bekannte Name Prachtnelke fiir 
unsere Art  fibertreibt nicht. Die Steigerung des Bliitendurchmessers 
gegeniiber der vorigen Art ist erstaunlich. Weil die Wirkung der Farbe 
proportional der Fls anzusetzen ist, so n immt sie mit  dem Quadrat 
des Halbmessers zu. Da der Bliitendurchmesser gegentiber dem yon 
D. Carthusianorum etwa nm das Doppelte zugenommen hat, so verfiigt 
unsere Art  fiber die 4fache Leuchtwirkung der Blfite. Damit  kann die 
Blfihperiode ganz erheblieh verls werden, weil der Gesamteffekt 
aller verfiigbaren Blfiten zum Anlocken der Insekten nieht mehr erforder- 
lich ist. Wenn dennoeh der Erfolg dieses gewaltigen Einsatzes an wert- 
roller Substanz nur reeht dfirftig erscheint, da sich, wie der Versueh 
beweist, nur  wenig keimffi, hige Samen bilden, so ist dies mit  dem Mangel 
an geeigneten Standorten und Insekten zu erkl~ren. Jedenfalls kann die 
~berlegenheit  in der Anpassung an versehiedene Standorte als allgemein 
anerkannte Tatsaehe gelten. 

Die Kul tur  der Art  im Kieler Botanisehen Garten hat bewiesen, 
dag sie gegen die yon Menschen herrfihrenden Einflfisse widerstands- 
fghiger ist als irgendeine der vorher besproehenen Arten, Eine D. superbus- 
Staude aus dem Sarzbfitteler Kra t t  hat  sich bereits 10 Jahre  im Kieler 
Garten seheinbar ganz wohl geffihlt und hat  ji~hrlich durch Bestockung 
der Wurzel an Umfang zugenommen. 

6. D i a n t h u s  a r e n a r i u s  L. 

Die bisher verfolgten Gedankeng~nge, soweit sie die Gattung Dianthu8 
und die Abh~ngigkeit der Arten yon der Chromos0meamasse und dem 
C/KL betreffen, sollen ihren Absehlug finden dureh eine Betrachtung des 
polyploiden D. arenarius, der etwa auf gleieher geogr. Breite in den Ost- 
seeprovinzen beheimatet  ist. 

Die Art  ist tetraploid und hat  n = 30 Chromosomen. Der Dureh- 
messer der Einzelchromosomen ist mit  0,774# etwas kleiner als bei 
D. superbus mit  0,832/~; aber die Gesamtmasse der Chromosomen ist 
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wegen des h6heren Grades der Polyploidie mit  13,4/~ ~ gegen 9 #  3 um 
49% gr6Ber als bei D. superbus. Die Zunahme der Chromosomenmasse 
betrs trotz genauer Verdoppelung der Einheiten nicht, wie erwartet  
werden konnte, das Doppelte gegeniiber der Ausgangsart, sondern etwa 
nur die H/~lfte, weft die Einzelchromosomen kleiner erscheinen als bei 
der Vergleichsart. Da die Einzelchromosomen nach Gr6Be und Form 
denen des D. superbus gleiehen, besonders aber, weil das C/KL dem 
entsprechenden Wert  des D. superbus sehr nahekommt, diirfen wir an- 
nehmen, dab D. arenarius sich aus Vorfahren des D. superbus dureh Auto- 
polyploidie abgeleitet hat. Wenn diese Annahme richtig sein soll, muB 
nachgewiesen werden, dab D. superbus und D. arenarius in wesentlichen 
kSrperliehen und physiologischen Merkmalen iibereinstimmen. Den 
ersten Teil dieses Beweises glaube ieh in meiner Arbeit von 1934 erbraeht 
zu haben und kann mich hier auf die kurze Bemerkung beschr/s 
dab beide Arten, abgesehen yon der Bliitenfarbe, einander so /~hnlich 
sind, dab nur der Kenner sie zu unterscheiden vermag. Es ist dieser 
Arbeit vorbehalten, darauf hinzuweisen, dab beide Arten aueh in den 
wesentlichsten physiologischen Merkmalen iibereinstimmen, dab D. 
arenarius seiner Ausgangsform in gewissen Dingen iiberlegen, in anderen 
wieder unter]egen ist und dab dies Verhalten auf den Untersehied im 
Grad der Polyploidie zuriickgefiihrt warden kann. 

D. arenarius hat  mit  210 gegen 295 PMZ bei D. superbus 29,4% Pollen- 
mutterzellen weniger als die Vergleiehsart. Damit  erscheint die tetra- 
ploide Nelke, wenn sie mit  ihrer mutma$1iehen Stammform verglichen 
wird, im Nachteil. Da der Duft  des D. arenarius st/~rker und angenehmer 
ist als der des D. superbus, so kann dieser Nachteil der Art zum Vorteil 
gereiehen, wenn dureh Duft  und Honig Insekten angeloekt warden, 
welehe die Best/~ubung der Bl~iten besser gew/s als dies bei 
D. superbus der Fall ist. Die Verh/~ltnisse seheinen nun in der Tat  so zu 
liegen, wie eben angedeutet wurde. Da D. superbus, wie ieh beobaehtete, 
in Schleswig-ttolstein fast  aussehlie$1ich yon pollenraubenden Kgfern 
besueht wird, welche die Fremdbestaubung kaum bewerkstelligen kSnnen, 
w/thrend langriisselige Sehmetterlinge, wie die Macroglossa-Arten, denen 
HEGI die Best~ubung zuschreibt, so gut wie gar nicht vorkommen und 
auch nieht durch andere Schmetterlinge ersetzt sind, so liegen die Ver- 
h/~ltnisse far  D. arenarius wesentlieh giinstiger, da er in den Sanden 
ostpreu$ischer Kiefernw/~lder und Diinen lebt, die dem Wind freien Dureh- 
zug gestatten und den Sphingiden bessere Lebensbedingungen bieten 
als Sehleswig-Holstein. Weil D. arenarius gerade dann seine Bliiten 
entfaltet,  wenn die Sphingiden fliegen, also im Juni  und Juli, so ist es 
zu erkl/s dal] die Art  in ihrer Heimat  gesunde, lebenskraftige Best~tnde 
bildet, w/~hrend D. superbus, der in der Provinz erst im August bis Septem- 
ber und Oktober bliiht, hier immer weiter zuriickgelit, weft seine Bliite- 
zeit im Norden und Westen auBerhalb der Flugzeit der langriisseligen 

P l a n t a  Bd.  27. ~r 
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Schwiirmer liegt. Wir erkennen also, dal~ mit der Abnahme an Pollen- 
mutterzellen durch Zunahme an Honig und I)uft  wirklich eine bessere 
Best/iubungsmSglichkeit geschaffen zu sein scheint, die im Zusammen- 
hang mit der Vorverlagerung der Blfitezeit der Erhaltung der Art besser 
dient als die Einrichtungen der Blfite yon D. superbus. Der tetraploide 
D. arenarius erscheint also dem diploiden D. superbus gegenfiber in der 
Physiologie der Blfiten im Vorteil. 

Ferner ist der polyploide D. arenarius dem diploiden D. superbus in 
der Ver/istelung seiner Grundachse fiberlegen, wodurch die Polsterbildung 
der Art ermSglicht wird. Gerade diese Geschlossenheit der Best/~nde, 
welche durch blfihende und nichtblfihende Stengel bewirkt wird, erweist 
sich als effolgreiches Mittel, unliebsame Nachbarn fern zu halten. Der 
Rasen des D. arenarius ist so dicht, dab Keimlinge und jfingere Pflanzen 
yon der geschlossenen Masse stark schattender Triebe erstickt werden. 
Diese geschlossenen Best/~nde des D. arenarius liefern der Pflanze 
noch einen weiteren bedeutsamen Vorteil. Die Knospen der massigen 
Polst~r blfihen fast gleichzeitig auf und bilden ein weil3es, duftendes Meer, 
wodurch die geeigneten Besucher besser angelockt werden, als wenn 
zu einer Zeit, wo die N/ichte schon kalt  werden, im Schatten yon Eichen 
hier und da eine einzelne D. superbus-Blfite ihren Duft aushaucht. 

Dazu kommt eine Anpassungsbreite, welche die des D. superbus 
welt in den Schatten stellt. W~hrend dieser auf Torfwiesen, Moor- und 
Krat tb6den zu linden ist, also auf BSden, welche in entsprechender Auf- 
bereitung mit der Zeit an Korn und Wiesengras hinreichende Ertr/ige 
liefern, hat  sich D. arenarius dem weil]en Diinensand angepal~t und hut  

�9 es hier bis zu der Vollkommenheit yon Carex arenaria, Elymus arenarius 
und Psamma arenaria gebracht. Alle 3 Vergleichspflanzen sind polyploid. 
Damit ist gezeigt, dal~ bei der Besiedelung des reinen, dfirren und zum 
Tell salzhaltigen Sandes die Polyploiden den Diploiden fiberlegen sind. 
Der grol~e Vorteil der Polyploidie gegenfiber den Diploiden bei der Be- 
siedelung schwieriger Lebensri~ume kann kaum klarer in die Erscheinung 
treten,  als beim Vergleich yon D. arenarius mit ihrer mutmal~lichen 
Stammform D. superbus. Wi~hrend D. arenarivs Schritt ffir Schritt die 
Dfinen der Ostsee und andere Sande erobert, wird seine mutmaBliche 
Stammform vom polyploiden Konkurrenten unaufhaltsam beiseite ge- 
dr~ngt. 

Auch erscheint die Widerstandskraft des D. arenarius gegen die Gifte, 
die der Mensch durch seine Dfingestoffe in den Boden hineintri~gt, dem 
D. superbus gegenfiber erh5ht. Der nachweislich seit fiber 30 Jahren 
im Kieler Botanischen Garten befindliche Rasen yon D. arenarius steht 
hier zwar auch im Sand wie in seiner Heimat;  aber die Unterlage ist im 
Botanischen Garten bedeutend besser als sie je in den ostpreuBischen 
Sanden sein kann. Da der Rasen Jahr  fiir Jahr  in gleicher ~ppigkeit  
bliiht und Degenerationserscheinungen in seinen Antheren nicht beob- 
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~ehtet werden konnten, erscheint die obige Annahme gerechtfertigt. Vor 
2 Jahren wurde ein D. arenarius-Rasen im Alpinum in gute Gartenerde 
gesetzt. Der Rasen hat sich inzwisehen m~chtig entfaltet und bereits 
2mal reich gebliiht. Das h/itte sieh keine diploide Nelke gefa]len lassen. 

Was nun die Verbreitung der Art angeht, so erscheint sie auf den 
ersten Blick dem D. 8uperbus unterlegen, da sie lediglieh im Ostseegebiet 
naehgewiesen worden ist. Es ist aber sehr wohl mSglich, dal] sie im 
europ/~ischen und asiatisehen Rul~land unter anderem Namen auftritt,  
da sie eine l~eihe schwer zu unterseheidender Arten und l~assen bildet, 
wie D. gla~lcus Blockii und D. acicularis Fisch. In 0sterreich-Ungarn 
und auf dem Balkan geht D. arenarius in Formen des D. petraeus fiber, 
die, in einen Garten gepflanzt, einander sehr/~hnlich werden. Es besteht 
deshalb eine gewisse Berechtigung, alle tetraploiden Formen aus diesen 
beiden Verwandtsehaftskreisen als Gesamtart D. arenariu8 der Gesamtart 
D. ~uperbus gegeniiberzustellen. Da nun aber W~LLIAMS dem Formen- 
kreis des D. arenarius a]lein ein Areal zuschreibt, das im Norden yon 
Finnland, im Sfiden von Dalmatien, im Osten vr Baikalsee und im 
Westen yon Hannover begrenzt wird, und das Verbreitungsgebiet des 
D. petraeus auf 0sterreich, Galizien, Bulgarien und Rum&nien ausdehnt, 
so erscheinen diese Formenkreise zusammengenommen denen des D. 
superbus in ihrer geograpbischen Verbreitung mindestens gleichwertig, 
wen~ nieht fiberlegen. 

Beim Vergleich der Vitalit~t des tetraploiden D. arenarius mit der des 
diploiden D. superbus wfirden wir dem D. arenarius nicht gerecht, wenn 
wir nicht das verschiedene stammesgeschichtliehe Alter der beiden Ver- 
gleiehsarten in Betraeht zSgen. Da sich D. arenarius als tetraploide Art 
aus einer diploiden Stammform entwickelt haben mull, so ist das phylo- 
genetische Alter der Stammform h5her anzusetzen als das der abgeleiteten. 
Nun ist aber die Ausbreitung einer Art eine Funktion der Zeit. Es ist 
daher selbstverst/~ndlieh, daI3 dem D. superbus ein bedeutender Zeit- 
vorsprung bei seiner Ausbreitung fSrderlieh gewesen ist. 

Dureh VergrSfterung der Chromosomenmasse, die in diesem Fall 
durch LTbergang zur Polyploidie erwirkt worden ist, sind dem dip|olden 
D. superbus, der vermuteten Stammform, gegeniiber eine ]~eihe yon 
Anderungen im Bau und in den Lebensverrichtungen der Art hervor- 
gerufen worden, die nieht einfach als Verst/irkungen yon Merkmalen 
aufzufassen sind, wie sie bei Arten mit niederem C/KL und geringerer 
Chromosomenmasse aufgezeigt werden konnten. ~V/s bisher eine 
stufenweise Zunahme in der Ausbildung yon Merkmalen verfolgt wurde, 
beobachten wir hier ein sprunghaftes Auftreten anderer Merkmale, die 
nicht ohne weiteres als Fortsetzung primitiver Anlagen angesehen werden 
kSnnen. Die Wurzel bildet starke Ausl/s und Ver/~stelungen, die zur 
]~asenbildung ftihren, als ein ~ul~erliches Kennzeiehen aller polyp]oiden 
Nelken. Diese Rasenbildung, die mutativ entstanden zu sein scheint 

34* 
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und mit dem Merkmal der Polyploidie zusammenh~ngen wird, bietet 
zwei wesentliche Vorteile. Erstens vermag soleh ein dichter Rasen jede 
Pflanze, die nicht fiber dasselbe Merkmal vefffigt, im Keim zu ersticken. 
Hochvitale Unkr~iuter wie die polyploiden Poa annua oder Sonchus 
arvensis gehen bald ein, wenn sie durch Zufalt unter einen solchen Rasen 
geraten. Zweitens halten solche Polster das atmosphi~rische Wasser aus- 
gezeichnet fest, was bei unserer Art ftir ihre Anpassung an die Diinen 
yon hoher Bedeutung sein mu{~. 

Ferner ist der Blfitendurchmesser der Art erheblich kleiner als bei 
D. superbus. D. arenarius ist also in diesem Merkmal zurfickgegangen. 
Der Duft  hat  dagegen erheblich zugenommen. Anderseits ist die rate 
Farbe der Petalen verschwunden, die des Kelches aber verst~rkt. Fast  
s~mtliche Bliiten des Rasens brechen gleichzeitig auf und verbreiten 
einen wunderbaren Duff und einen m~tchtigen Leuchteffekt, Merkmale, 
die wir in der vermuteten Stammform nicht vorfinden. Die Stengel 
]iegen nieder, wohl in Anpassung an die harten Winde der See, w~hrend 
D. superbus hoeh aufragt. Die Bli~tter sind schm~l und dicht und stehen 
in gedr~ngten I~osetten; bei D. superbus sind sie weich und breit und 
weitls am hohen Stengel verteilt. Aueh die voltendete Anpassung 
an den weil3en Sand der See t r i t t  bei unserer Art unvermittelt  hervor 
und ist unter den polyploiden Dianthi einzigartig. Lediglieh der 
Blfitenbau ist der gleiche geblieben wie bei D. superbus. Die geschlitzten 
Petalen, der drfisige Schlund mit dem eigenartig olivengrfinen Fleck, 
der lange Kelch mit seiner braunroten Farbe, der typische Duftstoff, 
der locker dichasische Blfitenstand und andere Merkmale erinnern so 
deutlich an D. superbus, dal] man eine verkleinerte Form der groBen 
Verwandten vor sich zu haben glaubt. I m  Gegensatz zu den Beobach- 
tungen, die wir an den zuerst besprochenen diploiden Nelken gemaeht 
haben, linden wir hier entweder ganz neue oder verringerte Merkmale. 

I I .  Kurze tabellarische Zusammen/assung der Untersuchungsergebnisse. 

D. Armeria. Einj~hrig, unbesti~ndig, geringe Wurzelbildung. Blatt- 
werk schwach entwickelt; Stengel krautig, wenig fest. Blfiten klein, 
ohne Leuchtwirkung und Duft. Samen yon hoher Keimkraft .  Gleich- 
zeitige Entfaltung vieler, kleiner Blfiten. Ranken und Blattrosetten 
fehlen. Wiedererg~nzungsverm6gen gleich null. Hohe Wachstums- 
geschwindigkeit. Vitalit~t ganz gering. VC z 0,385,u 3 ; C/KL ~-- 1/732. 

D. dettoides. Ein-, zwei- bis mehrj~hrig. Erheblich best~ndiger. 
Wurzelbildung besser. Blattwerk starker entwickelt. Stengel krautig, 
aber fester, an den Boden geschmiegt, Blfiten gr61~er; Leuchtwirkung 
der einzelnen Blfiten starker betont. Bliihperiode und Blfihdauer der 
Einzelbliite verl~ngert. Duftwirkung der Blfite erh6ht. Geringe Blatt- 
rosettenbitdung. Wiedererg~nzungsverm6gen gering. Fertilit/~t erh6ht. 
H~lt den erk~Lmpften Standort lest; vertrggt Lehm oder TonbSden 
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schlecht. Empfindlich gegen Ca und N. Zunahme der Antherenl/~nge; 
Abnahme der Stengell/inge. VC : 0,79/z 3. Zunahme um 105% gegen- 
fiber dem V/C der vorigen Art. C/KL : 1/352. Zunahme um 118%. 

D. silvestris. Mehrj/~hrig, aber nicht ausdauernd. An seinen natiir- 
lichen Standorten recht best/~ndig, vertr/igt aber die Eberm schlecht. 
Wurzelbildung weiterhin verbessert; ebenso das Blattwerk. Stengel 
straff und lest, aufrecht, bedeutend hSher als bei voriger Art. Blfiten 
stark vergrSl3ert; Leuehtwirkung und Duft weiterhin erhSht. Fertilit/~t 
maximal. Stiirkere Blattrosettenbildung, ohne Ranken und Rasen- 
bildung. Empfindliehkeit gegen Ca und BY geringer. Wurzeln im Torf 
kleiner KalksteinhShlen. Geht bis an die Vegetationsgrenze, wo er kurz- 
stengelig wird und der Duff mit der Fertilit/~t abnimmt. Vertr/tgt Lehm- 
bSden nicht. Blfitedauer weiterhin erh5ht. Wiedererg/~nzungsverm5gen 
noch gering. Zunahme der Antherenl/~nge. VC : 4,08# ~. Zunahme 
gegenfiber dem der vorigen Art um 415%. C/KL : 1/92. Zunahme dem 
der vorigen Art gegeniiber um 280%. 

D. Carthusianorum. Gelegentlich mehr als 7j/ihrig, aber nicht aus- 
dauernd. Bewohnt die Gebirge und die Ebene. Pal3t sich an kiesige 
Wegr/~nder, sandige Felder, troekene Gebirgsh/~nge und selbst an weil3en 
Dfinensand an. Winterhart.  Wurzelbildung weiterhin vervollkommnet. 
Blatt~verk wie bei voriger Art. Ebenso der Stengel. Bliitenstand gedritngt 
doldig, Bliitendurchmesser gegeniiber der vorigen Art etwas verkleinert. 
Leuchtwirkung des gesamten Bliitenstandes erhSht. Empfindlichkeit 
gegen Ca und N sinkt welter ab. Wurzeln nicht im Torf, sondern im 
sandigen Boden. Fertilit/~t und L/~nge der Antheren nimmt der vorigen 
Art gegeniiber ab. Vertr/~gt etwas NaC1. St/irkeres AusbreitungsvermSgen. 
Grundachse ~stig mit kriechenden, sterilen Sprossen; Ubergang zu 
dichtrasiger, ausdauernder Wuchsform. In guten, n/~hrstoffreichen B5den 
verfault sie. VC ~ 6,1/z 8. Zunahme dem der vorigen Art gegeniiber um 
49,5%. C/KL= 1/73,7. Zunahme dem der vorigen Art gegeniiber um 26%. 

D. superbus. Gelegentlich mehr als 10j/~hrig, aber nicht ausdauernd. 
Bewohnt die Gebirge und die Ebene, Wiesen, W/~lder, Heiden und 
Siimpfe. Winterhart. Wurzelbildung erinnert an die polyploider Dianthi. 
Blattwerk bedeutend vollkommener als bei voriger Art. Stengell/~nge 
und Festigkeit maximal. Bliitenstand locker dichasiseh. Leuchtwirkung 
der Einzelbliite maximal. Bliitendurchmesser ebenfalls. Verl/ingerung 
der Bliihperiode fiber 2 Monate. Empfindliehkeit gegen Bodensalze 
sinkt welter ab. Wurzelt im Torf oder im Heidesand. Fertilit~t nimmt 
gegeniiber der vorigen Art schwach zu. AusbreitungsvermSgen weiterhin 
verst/s Astigkeit der Grundachse nimmt weiter zu. l~egenerations- 
vermSgen und Wurze]bildung kriechender Sprol3teile nicht beobachtet. 
Verfault in guten BSden. VC ~ 9u3; Zunahme gegenfiber dem der 
vorigen Art um 47,5 %. C/KL ----- 1/57, 1. Zunahme dem der vorigen Art 
gegeniiber um 28,8%. 
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D. arenarius. Mehr als 30js Ausdauernd. AngepaBt an die 
weil~en Dfinensande der Ostsee, vertr~gt aber Ca- und N-haltige BSden 
sehr gut, ohne zu faulen. Winterhart. Wurzeln kr~ftig entwickelt. 
Starke Ver~stelung der Grundachse. Bildet dicht geschlossene Rasen. 
Starkes RegenerationsvermSgen. Die nieht bliihenden Triebe schlagen 
in geeigneter Erde Wurzeln. Li~nge und Festigkeit der Stengel nehmen ab. 
Stark entwickeltes Bl~tterwerk. Bltitenstand locker dichasisch wie bet 
voriger Art. Fast alle Blfiten eines Rasens blfihen synchron. Gewaltige 
Leuchtwirkung der geSffneten Blfiten. Starke Verkfirzung der Blfih- 
periode. Starke Verkfirzung der Reifezeit der Blfite. Wurzelt in Sand 
und in guter Erde. Fertilits nimmt gegenfiber der vorigen Art ab. Die 
GrSl3e der Blfite nimmt ab. Der ])uft nimmt stark zu. VC = 13,4# a. 
Zunahme der vorigen Art gegeniiber um 49%. C/KL ~-- 1/55,3; gegen- 
fiber der vorigen Art schwach vergrSBert. Die Art ist polyploid, n = 30. 

Ergebnis. 
5 diploide und eine tetraploide Nelke mit steigender Chromosomen- 

masse und steigendem Chromosomen-Kernraum-Verh/~ltnis wurden auf 
ihre Vitalit/~t hin untersucht. Gesichert erseheint, dal~ bet den 5 Di- 
ploiden eine stetige Zunahme der Vitalit/~t zu beobachten ist. Mit dem 
13bergang zur Polyploidie nimmt die Vitalit~t sprunghaft zu. Bedingt 
ist die Vitalitgtszunahme durch eine stetige Vervollkommnung der Wurzel, 
die sich aus unscheinbaren Anf/~ngen stetig zu einer widerstandsf~higen 
und leistungsf/s tiefgreifenden und stark verzweigten Pfahlwurzel 
entwickelt. Begleitet ist diese Ausbildung der Wurzel yon einer Steigerung 
der Fis den Wurzelhals zu bestocken und Ausl/s zu bilden, 
die in der angefiihrten Reihenfolge immer dichter zusammentreten und 
schliel]lich geschlossene Rasen bilden. Aueh die Ausbildung des B1/~tter- 
werks nimmt in der gegebenen Reihenfolge zu. Mit Ausnahme yon 
D. silvestris, der ja einem ganz anderen Lebensraum angehSrt, insofern 
als er in alpinen bis hochalpinen Lebensgemeinschaften anzutreffen ist, 
1/iBt sich bet den Diploiden eine Zunahme des Bliitendurchmessers, der 
Leuchtwirkung der Bliite, des Duftes, der Fertilit~t, der Antherenl/s 
und Stengells feststellen. Auch rfickt die Bliitezeit der Arten immer 
wetter hinaus, und die Empfindlichkeit gegenfiber den Diingemitteln 
1/~l]t naeh, je mehr die Chromosomenmasse anw/~chst. 

M.it dem l~bergang zur Polyploidie tritt als neues, unter den Diploiden 
unbekanntes Merkmal, ein ausgesprochenes Wiedererg/~nzungsvermSgen 
hervor, das sich darin/~uBert, dal] Ranken und abgerissene Stengelteile 
unter giinstigen Bedingungen Wurzeln schlagen und so eine vegetative Ver- 
mehrung der Art bewirken. Solche Pflanzen wuchern; sie mfissen j/~hr- 
lich zurfickgeschnitten werden, weil sie den ihnen zugewiesenen Platz 
fiberschreiten. Gleiehzeitig sinkt die Fertilit/~t ab. Mit abnehmender Pollen- 
zahl wird aber die Leuehtwirkung der Bliiten gesteigert, der nStige 
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I n s e k t e n b e s u c h  g e f 6 r d e r t  u n d  d ie  S a m e n b i l d u n g  gt inst ig  beeinf luBt .  
Das  p lS tz l i che  H e r v o r b r e c h e n  e iner  neuen ,  f i ir  die  V i t a l i t ~ t  de r  A r t  so 

b e d e u t s a m e n  E i g e n s c h a f t ,  m i t  d e m  U b e r g a n g  zu r  P o l y p l o i d i e  i s t  m i t  
de r  Vergr61~erungs d e r  C h r o m o s o m e n m a s s e  u n d  des  C h r o m o s o m e n - K e r n -  
raum-Verh/~ l tn i sse  n i c h t  s i c h t b a r  v e r b u n d e n .  D iese  A n n a h m e  w i r d  da-  
d u r c h  u n w a h r s c h e i n l i c h  g e m a c h t ,  dal~ das  C / K L  n u r  u n m e r k l i c h  zu-  
g e n o m m e n  ha t .  D e r  m u t a t i v e  V o r g a n g  des  l~berganges  z u r  Po lyp lo id i e  
schliel~t d o c h  woh l  noch  u n g e k l ~ r t e  Begle i tumst /~nde  in  sich. U m  diesen  
l e t z t e n  S a c h v e r h a l t  zu  zeigen,  w a r  de r  Verg le i ch  m i t  e iner  po lyp lo iden  
N e l k e  n6t ig ,  z u m a l  sic als A b l e i t u n g  d e r  l e t z t e n  D i p l o i d e n  a n g e s e h e n  

w e r d e n  daf t .  
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