
Vererbungsversuche mit blass(gelb)grtinen 
und buntbl ittrigen Sippen bei Mirab i l i s  Ja lapa ,  

Urt ica  p i l u l i f e r a  und Z u n a r i a  annua .  
Yon C. Correns, Leipzig1). 

Seit acht Jahren habe ich auf die Vererbungserscheinungen bei 
Sippen geachtet, die in ihrem Chlorophyllgehalt irgendwie vom Typus 
abwichen. Die rneisten Beobachtungen wurden an Mirabilis yala2a- 
Sippen angestellt, zwei andere Objekte, Urtica 2ilulifera und Lunaria 
annua, sind am Schlusse dieser Mitteilung wenigstens kurz erw~ihnt. 

Mirabilis yala2a ist in mancher Hinsicht ein sehr ungtinstiges 
Versuchsobjekt. Jede gelungene BestRubung gibt nur eine einsamige 
Frucht; dazu kommt die relativ geringe Zahl yon Friichten, die man 
bestenfaUs von einer Pflanze erh~It, besonders im Jahre der Aus- 
saat, und der groBe Raum, den man zur Aufzucht der S~mlinge nStig 
hat  2). Die Herstellung und Heranzucht einiger Dutzend Mirabilis- 
Bastarde macht mehr Miihe und braucht mehr Platz, als die yon 
vielen hundert SRmlingen in anderen Gattungen. So sind die Ver- 
suche nur aul3erordentlich langsam vorgeschritten. Dazu hat freilich 
auch beigetragen, dab mein Augenmerk in erster Linie auf die Ver- 
erbung der Bltitenfarben gerichtet war, die hier nur gelegentlich zum 
Vergleiche herangezogen werden sollen. So geben auch heute, wo 
ich diesen Bericht zusammenstelle, die Versuche nur ein Bild, das 
noch in vielen Punkten der weiteren Ausfiihrung bedarf. Da sich 

1) Die gleichzeitige Ver6ffentlichung dieser Arbeit mit der folgenden Abhandlung 
E. B a u r s  beruht auf gegenseitiger Verabredung, doch hat keiner yon dem Inhalt  
der Arbeit des andern Kenntnis gehabt. 

3) Ohne die Unterstiitzungen, die ich erst yon der Albrechtstiftung der Universitgtt, 
dann yon der kgl. sgtchsischen Gesellschaft der Wissenschaften erhielt, w~tre es mir 
nicht m6glich gewesen, meine versuche mit Mirabilis-Sippen durchzufiihren. 

Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre. I. I9 
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aber das Interesse auch Ifir Gelb-und Buntbl~ittrigkeit r e g t -  ich 
verweise auf die wichtigen Arbeiten E. B a u r s l )  und J o h a n n s e n s  ~) 
- - ,  halte ich es ffir besser, damit hervorzutreten. 

E. B a u r  hebt wiederholt hervor, dab sich gewig die verschiedenen 
als ,,gelbbliittrig" und ,,buntbl~ttrig" bezeichneten Sippen, in ver- 
schiedenen Verwandtschaftskreisen und auch im selben Kreis, nach 
ihren Vererbungserseheinungen unterscheiden wiirden. Unsere Er- 
gebnisse liefern einen guten Beleg fiir die Richtigkeit dieses Satzes: 
Die ffinf im folgenden studierten Eigenschaften gehSren zu vier ver- 
sch'iedenen Typen. Aus demselben Grunde verzichte ich auch auf 
eine Zusammenstellung und Bespreehung der Literatur fiber Gelb- 
und Buntbl~ittrigkeit fiberhaupt~), die doch nur zum geringsten Teil 
den kritischen Anspriichen yon heute genfigt und erst jfingst yon P. 
J. S. C r a m e r  zusammengestellt wilrde3). AuBer den schon genannten 
Abhandlungen B a u r s  und J o h a n n s e n s  seien noch die De Vr i e s  TM) 
und Beye r incks~ )  hervorgehoben und S h u l l s  6) Beobachtungen fiber 
Vererbung yon ,,budsports!' bei Oezothera. Auch auf E. P a n t a -  
n e l l i s  7) morphologische, und physiologische Studien sei hier hin- 
gewlesen. Soweit ffir unsere Objekte Literatur vorlag, ist sie natiirlich 
zitiert. 

1) B a u r ,  E., Untersuchungen fiber die Erblichkeitsverh/iltnisse einer nur in 
Bastardform lebensf/ihigen Sippe yon Antirrhinum ma]us, Berichte d. Deutsch. Botan. 
Gesellsch. Bd. NXV (i9o7), S. 442 und: Die Aurea-Sippen yon Anfirrhinum mains, 
Diese Zeitschrift Heft I, 2 (I9o8) S. 124. 

e) J o h a n n s e n ,  ~Ar, I3ber Knospenmutation bei Phaseolus, diese Zeitschrift, 
HeSt i, 2 (19o8) S. I. 

8) C r a m e r ,  P. J. S.. Kritische Ubersicht der bekannten FAlle yon Knospen- 
variation (Natuurkund. Verhandel. v. d. Holland. Maatsch. d. Wetensch. Derde Ver- 
zameling, Deel VI, Derde Stuk, 19o7); dort sind die Beobachtungen und Anschauungen 
De V r i e s '  vollstandig zitiert. Vgl. auch die Einleitung zu der Arbeit P o r s c h s ,  diese 
Zeitschrift Heft  i, 2 S. 69. 

4) De  V r i e s ,  Mutationstheorie, Bd. I S. 597 u. 5. und an anderen Stellen, vor 

allem Bd. II S. 355 u. 5. 

5) B e y e r i n c k ,  M. W., Chlorella variegata, ein bunter Mikrobe, 1Reeueil d. Tray. 

Botan.  N~erland. Vol. I p. 14. 

s) M a c D o u g a l ,  D. T., V a i l ,  A. M., S h u l l ,  G. H., Mutations, Variations and 
Relationships of the Oenotheras. Carneg. Jnst. of Washingt., Publ. No 81, p. 59 

(~9o7). 

7) J P a n t a n e l l i ,  E., Studii sup albinismo nel reguo vegetale, I - -V ,  Malpighia, 
13d. XV(I 9o2)--XIX(19o5) und : Uber Albinismus im Pflanzenreich, Zeitschr. 5. Pflanzen- 

krankh., Bd. XV (19o5). 
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I. Mirab i l i s  Jalapa. 
A. D i e  c h l o r i n a - S i p p e n .  

Untersucht man eine gr613ere Anzahl 3~ira3ilis-Pflanzen der ge- 
w6hnlichen, grfinen Sorten, so fallen oft betr~chtliche Unterschiede 
in der Intensit~t der Griinf~rbung auf. Ich babe ihre Konstanz noch 
nicht eingehender geprfift, ein Versnch jedoch, den ich 19o 4 und 19o 5 
anstellte, spricht dafiir, dab sie wenigstens zu einem sehr grol3en Tell 
individueller, nicht erblicher Natur  sind. 

19o 4 wurde (Ende August) auf dem schon friiher eingeschlagenen 
Wege 1) der Chlorophyllgehalt dreier besonders auff~llig verschiedener 
Pflanzen, einer besonders dunklen, A, einer besonders hellen, C, und 
einer mittleren, B (an vergleichbaren Proben), bestimmt. Sie standen 
auf demselben Beet, waren Enkel derselben zwei St6cke und einmal 
iiberwintert. A verhielt sich zu 13 und C ann~hernd wie IOO zu 75 und 50; 
C fiihrte also nur etwa halb soviel Chlorophyll als A, 13 stand in der 
Mitte. Dabei hatte die L6sung von 13 und besonders die von C gegen- 
fiber der von A einen deutlichen Stich ins Gelbe, der die Vergleichung 
etwas erschwerte. Von allen drei Pflanzen wurde 19o 5 eine dutch 
Selbstbest~ubung entstandene Nachkommenschaft  nebeneinander unter  
m~glichst gleichen Bedingungen aufgezogen - -  yon A 18, von 13 22 
und von C 17 Pflanzen. Die Felder A und B konnten aber gar nicht 
unterschied~n werden, das Feld C war zwar etwas heller, aber lange nicht 
in dem Mal3e, wie die Pflanze C gegeniiber den Pflanzen A und 13. 

Neben diesen oft ganz auffallenden aber jedenfalls also nur zum 
Teil erblich fixierten Schwanknngen um einen Mittelwert herum, der 
als ,,typisches" oder ,,normales" Griin bezeichnet werden mag, 
kommen nun noch Pflanzen mit viel geringerem Chlorophyllgehalt 
vor. Sie geh6ren zu konstanten Sippen, die im folgenden den 
Namen eMoNna fiihren sollen. Frt~her 2) habe ich sie als azlrea-Sippen 
bezeichnet, weil sie in der Literatur unter diesem Namen gehen~). 

1) ~ber  die dominierenden Merkmale der Bastarde, t3erichte d. Deutsch. Botan. 
Gesellsch., Bd. X X I  (i9o3) p. 14o. Ich babe nun auch den H o p p e - S e i l e r s c h e n  
Colorimeter mit den1 A1 b r  e c h  t schen Glaswfirfel zur I~ontrolie verwenden k6imen 
(dank dem freundlichen Entgegenkommen meines Kollegen Prof. Dr. S i e g f r i e d  
ohne abweichende Resultate zu erhalten. 

3) ~ber  Bastardierungsversuche mit Mirabilis-Sippen, Berichte der Deutschen 
Botan. Gesellsch. Bd. X X  (19o2) p. 598. 

3) De  V r i e s ,  Mutationstheorie, Bd. I p. 6Ol. Die ,,Tom Thumb"-Sorten des 
Handels geil6ren zum Tell hierher, zum Tell werden variegata-Sippen darunter ver- 
standen. 

19" 
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IcE mEchte aber jetzt den aurea-Namen auf jene Sorten beschr~nken, 
bei denen der alkoholische Blattauszug gegeniiber dem der typischen 
Soften relativ viel mehr Xanthophyll und Carotin enthiilt 1), w~ihrend 
bei den Soften, die ich jetzt chlorina nennen will, die Quantit~it des 
Chlorophylls u n d  des Xanthophylls sowie der Carotine abgenommen 
hat, ohne seer au f f~ l l i ge  Verschiebung im Verh~itnis der griinen und 
gelben Bestandteile zueinander. Dabei wird sich nach den Farb- 
stoffen allein wohl nut  eine kiinstliche Grenze zwisehen cMorina- und 
aurea-Sippen ziehen lassen. Eine sch~irfere Trennung ermEglicht viel- 
leicht das Verhalten bei Bastardierung mit den typisch gr/inen Sippen; 
Ba u r s  aurea dominiert, oder hat  doch einen sehr starken EinfluB auf 
die ,.,griine" Anlage des anderen Elters; racine cMorina-Sippen sind 
rezessiv, wie wir bald sehen werden. 

Die alkoholische LEsung aus den cMorina-Bl~ttern ist bei gleicher 
Konzentration etwas mehr ge lb l i chg r i i n ;  das ist abet auch bei den 
hellergriinen Pflanzen der typischen Sippen des Fall, wenn man sic 
mit dunklergr~inen Pflanzen vergleicht (S. 293 ). Bei einer auch unter 
dem Namen ,,aurea" im Handel gehenden chlorina-Sippe des Tro2aeolum 
majus babe ice selbst diesen kleinen Unterschied in der Nuance nicht 
meet  sicher beobaehten kEnnen, auch nicht mit dem H o p p e - S e i l e r -  
schen Colorimeter. 

Die cMorina.l~lanzen sehen ja wirklich mehr gelbgrfin aus, das 
h~ngt aber zum groBen Tell nut  yon der geringeren Konzentration der 
Farbstoffe ab, denn aueh der alkoholische Auszug aus den typisch 
griinen Bl~ittern wird gelblicher griin, wenn er verd~nnt wird. 

Bei unserer Mirabilis yalapa cMorina enth~lt eine gleichgrol]e Blatt- 
fliiche nur etwa 2s/100 bis a0/100 der Farbstoffmenge in den typisch griinen 
Bl~ittern; bei deren starken Schwankungen muB man zum Vergleiche 
Bl~itter einer mittelstarkgriinen Pflanze oder besser ein Gemisch aus 
Bl~ittern verschiedener derartiger Pflanzen extrahieren. - -  Fig. I kann 
einen Begriff vom Unterschied zwischen einem cMorina-Blatt (B) und 
einem mittleren (D) oder besonders stark griinen (C) typica-Blatt 
geben. 

Was ich von cMorina-Sippen aus dem Handel erhalten babe, Eat 
durchg~ngig Z w e r g w u c h s ,  d, h. im elsten Jahr werden die Biische 

x) So bei der von B a u r  (Berichte d. Deutsch. Botau. Gesellschaft, Bd. XXV, 
S. 442) untersuchten  aurea-Sippe yon Antirrhinum ma/us, wo (hack Unter~uchungen 
F, K r ~ , n z l i n s  ) ,,die Chlorophylle in wesentlich geringerer Menge vorhanden sind, 
als in den gri~nen Sippen, w~hrend die gelben Farbstoffe, Xanthophyl le  und Carotine. 
in normaler  oder nur  wenlg verminderter  Metlge vorkommen"  (1. c. S. 45I). 
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E 

l e | 9  

Fig. I. Mirabilis Jalapa. A variegaCa, B chlorina, C typica, besonders dunkel, 
D typica, mittel, E albomaculata. Je ein Blatt gleichzeitig und gleichlang auf 
photogTaphischem Papier kopiert, wobei die durchge!assene Lichtmenge ann~hernd 
proportional dem Chlorophyllgehalt ist. In der Figur sind hell und dunket wieder 

richtig verteilt. 
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etwa 3o cm hoch, auf einem Boden, auf dem die typischen Sippen 
etwa 8o bis 9 ° cm hoch werden; im folgenden Jahr werden sie zwar 
h6her, die Btische der typischen Sippen aber auchl). Die Bl~ttter 
und Blfiten sind auch relativ kleiner. Im folgenden werde ich yon 
nana-Sippen und dem nana-Merkmal sprechen, gegenfiber den typischen 
(alta-)Sippen. Das c/z/orina-Merkmal ist aber mit dem Zwergwuchs 
nicht untrennbar verbunden; wie wir noch sehen werden (S, 3o2), 
l~il3t es sich auch mit dem hohen Wuchs der gew6hnlichen Sippen 
verbinden. Doch bedingt es dann eine Gr6Benabnahme yon etwa lO% 
oder etwas mehr; start 9 o cm werden die Bfische nur etwa 8o cm 
hoeh. Es beruht das nach meinen Erfahrungen nicht auf dem Auf- 
tauchen irgend einer latenten Anlage, sonderr~ ist eine einfache Folge 
des geringeren Chlorophyllgehaltes und der dadurch bedingten 
schw~icheren Ern~hrung der Pflanzen. 

Das cMorina-Merkmal kann mit j eder Blfitenfarbe kombiniert werden ; 
die geringere Gr6Be der Blfiten ist dagegen, wie die geringere Gr613e 
der BlOtter, mit dem Zwergwuchs untrennbar verbunden, alle drei 
Merkmale Ningen gewil3 korrelativ zusammen und sind dutch dieselbe 
Anlage bedingt, nicht durch konjugierte, eigentlich verschiedene 
Anlagen. 

Die c/~lorina-Sippen sind v611ig konstant. Meist ist schon das aus 
den Samenhandlungen bezogene Saatgut rein oder so gut wie rein, 
wo das nicht der Fall ist, lassen sich sofort reine Linien isolieren '~). 
Statt  besondere Versuche anzuffihren, verweise ich auf Tabelle 3, 4 
und 12, bei denen sich die Konstanz an der Nachkommenschaft d e r  
aus den Bastarden herausgezogenen cklorina-Individuen sch6n zeigt. 

B. Die variegata-Sippen. 

Von den c/dorina-Sippen unterscheiden sich die variegata,Sippen 
durch ihre teilweise noch reingrtinen Bht te r :  fiber den Grund, der 
Cklorina-F~rbung besitzt, sind Flecken yon typischem Grfin zerstreut, 

1) Die H6he, die eine Mirabilis-Sippe erreicht, ist natfirlich sehr yon gugeren 
Bedingungen abhgngig; ieh sehe auI meinem Versuehsfeld immer wieder aloft, w o d e r  
Boden schlechter bearbeitet und gedfingt ist, die t t6he bis auf die Hglfte herabsinken. 
Es bleibt jedoch der r e l a t iv  e H6henunterschied zwischen den hochwfichsigen und den 
zwergigen Sippen annfihernd bestehen. 

e) Es genfigt, _A_ste der Pflanzen in Gazes~ieke einzusehlieBen. Auf diese Weise  

sind, soweit nichts anderes bemerkt ist, stets die durch Selbstbefruehtung entstandenen 
Nachkorhme~n erzielt. Vor dem Sgcken miissen selbstverst~tndlich alle offenen Blfiten, 
alle verbliihten und alle jungen und glteren Frfiehte elltfernt werden. 
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in einer dunkleren und helleren Stufe. Zahl und Gr6Be dieser Flecke 
ist sehr verschieden, zum Teil schwanken sie individuell yon Blatt 
zu Blatt, zum Teil sind sie erblich fixiert. So gibt es variegata-Sippen, 
die kaum yon c/zlorina zu unterscheiden sind, bei denen man nach 
den griinen Flecken suchen mug (ein Teil der ,,Tom Thzmzb"-Sorten 
des Handels geh6rt hierher), und andere, bei denen die tiefgriinen Flecken 
zahlreich sind (variegata-Sorten des Handels). Natiirlich ist der durch- 
schnittliche Chlorophyllgehalt gr613er; ich habe ihn friiher far eine der 
letztgenannten Sippen zu 4o % (gegeniiber 3o % fiir cMorina) bestimmt. 

Hier und da finder man an den variegata-St6cken kleinere oder 
gr6Bere fast oder vollkommen typisch griine Aste. Ob sie sich zeigen 
oder nicht, steckt in der betreffenden Pflanze drin; ist die Disposition 
vorhanden, so treten sie Jahr  fiir Jahr  oder fast jedes Jahr  auf, wenn 
auch in verschiedenem Mage; andere Pflanzen zeigten sie auch bei 
iahrelanger Beobachtung hie. Die starkgescheckten Sippen diirften 
sie Niufiger bilden. Eine Grenze zwischen einem kleinen griinen Fleck 
auf einem Blatt  und einem ganzen griinen Ast existiert nicht, man 
kann alle m6glichen Uberg~nge zusammensuchen. 

Hinsichtlich ihrer H6he verhalten sich die im Handel befindlichen 
Sippen verschieden. Manche haben im wesentlichen die Zwergform 
der cMorina-Sippen, , ,nana"-Wuchs; es sind das die ,,Tom Thumb"- 
Sorten und dann oft schwach gefleckt. Andere haben einen merklich 
h6heren Wuchs, etwa 50 cm H6he, wenn die nanae 30, die a#ae 80 bis 
9 ° cm hoch sind. Ich will sie humilos nennen. Hierher geh6ren die 
eigentlichen variegata-Sorten des Handels, sie sind st~irker gefleckt. 
Es lassen sich endlich auch, wie aus den zwergigen hochwiichsige 
cMorina-Sippen, aus den zwergigen und niedrigen hochwiichsige varie- 
gata-Sorten durch Bastardierung herstellen, die aber im Durchschnitt 
etwas niedriger sein diirften als die typisch griinen a#a-Sippen (S. 3o4), 
ebenso humi/is cMorina-Sippen (S. 305); hang variegata-Sippen gibt es 
sowieso schon. Die leichte Modifizierbarkeit des H6henmerkmales 
durch allerlei Einfliisse macht sich aber bei der Unterscheidung der 
~umiles und nanae erschwcrend geltend. 

Die variegata-Sippen sind n i c h t  v611ig  konstant; in der durch 
Selbstbest~iubung erzielten Nachkommenschaft treten, wenigstens bei 
den st/irker gescheckten Sippen, stets einzelne r e i n g r ti n e Pflanzen 
auf, wenn nur genug Individuen aufgezogen werden. Die griinen 
Exemplare sind relativ s eh r  viel h~iufiger als variegata-Exemplare mit 
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vielen gr~nen ,Riickschl/igen", so dab sie nicht als die Endglieder 
einer eingipfligen Variationskurve aufgefaBt werden kSnnen; sie stellen 
ein zweites, relativ starkes Maximum der Kurve darl). Ein sicheres 
cMorina,Individuum sah ich dagegen nie darunter. Bei noch aus- 
gedehnteren Versuchen wird es vielleicht noch gefunden werden; sehr 
vie1 seltener als die reingriinen werden die cMorina-Pflanzen wenigstens 
in der Nachkommenschaft der st/irker gescheckten variegata-Sorten 
ganz gewiB sein. 

Diese reingriinen ,,Riickschlags"pflanzen verhielten sieh hinsicht- 
lich ihrer (dutch Selbstbekuchtung erzielten) Naehkommenschaft ver- 
schieden. Die einen, wohl selteneren, gaben lauter Pflanzen, die 
rein griin waren (Fall I), die anderen, wohl h~ufigeren, gaben teils 
gescheckte, teils einfach tiefgrfine Pflanzen, fast immer mehr bis viel 
mehr grtine als gescheckte (Fall 2). Anbei einige Belege (Tabelle I 
und 2): Einmal waren von 51 S~mlingen 9 ( =  18%), zweimal yon 
27 S~mlingen 7(=26%), einmal yon 30 S~mlingen 11(=37%)ge-  
seheckt, zusammen yon 135 S/imlingen 34(=25%)2). Die so ent- 
standenen varie~ata-Pflanzen gaben wieder einzelne normMgriine, die 
normalgrfinen, wohl nur zuf~llig, lauter normalgr/ine. Die Zahlen sind 
ja noch recht klein, trotzdem scheint mir einstweilen die Anfstellung 
der zwei Typen gerechtfertigt, weil zwischen ihnen eine ausgesprochene 
Kluft besteht. 

Was endlich die Friichte anbetrifft, die auf den normalgrtinen 
Rt i cksch i ags  t e n sonst variegater Pflanzen (durch Selbstbefruchtung) 
entstehen, so liegt mir dariiber einstweilen leider nur eine Beobachtung 
vor (Tabelle I). Obschon ich solche Aste wiederholt ges~.ckt hatte, 
habe ich doch nut einmal so viel Friichte erhalten, dab sich die Aus- 
~aatleinigermal3en zu lohnen schien. Von 7 Nachkommen waren 
3 gescheckt und 4 normalgriin; ein zum Vergleich ges~ickter gescheckter Ast 
derselben Pflanze gab 8 gescheckte, keinen grtinen S~tmling. Danach 
scheint die Nachkommenschaft der grtinen Aste vonder  der gefleckten 
verschieden und der der reingriinen Riickschlagspflanzen g.hnlich. 

In Tabelle I und 2 gebe ich die zwei am weitesten gefiihrten 
Versuche; fiir den zweiten ist zu bemerken, d a b  die Pflanzen des 
-ersten Jahres (I9O3) aus gekauftem Saatgut stammten. Es scheint 

~ ~ 1) Zu  de mse l ben  R e s u l t a t  k a m  schon  D e  V r i e s  (Muta t ions theor ie ,  Bd.  [ S. 498} 

bei  s e inem Antirrhinum majus- striatum. 
2) /Xhnlich e Zah len  l a n d  a u c h  D e  W r i e s  bei  se inen ro t en  , , S a m e n v a r i a n t e n "  des  

Antirrhinum majus strlatum; e inmal  b e o b a c h t e t e  er  IOO0/o ro te  N a c h k o m m e n  {1. c. 

S, Sos). ~' 



Vererbungsversuche mit  blal3gr/inen und buntbl£tterigen Sippen, 299 

a priori wohl manchem wahrscheinlich, dal3 die darunter befindlichen 
fiinf griinen Pflanzen Bastarde, ,,Vicinisten", zwischen variegata und 
einer rein griinen Sippe waren; sie stimmten abet nach Wuchs und 
Bliitenfarbe (gelb) genau mit den gescheckten (und chlorina-)Exem- 
plaren iiberein u n d  b l i e b e n  h i e r i n  a u c h  k o n s t a n t ,  was jeden 
Gedanken an Vicinisten ausschliel]t, da alle Wuchs- und Farbenmerk- 
male mendeln. Die NachkommenschaR jeder einzelnen Pflanze ist von 
oben mit einer Klammer - - ~  zusammengefal3t; wo also zwei oder mehr 
Klammern, z. B. vier, dutch Striche mit einer dariiberstehenden An- 
gabe, z. B. 14 variegata oder 4 griin, ,verbunden sind, heil3t das, dal3 
von den 14 variegaten oder 4 griinen Pflanzen entsprechend viele, 
z. B. zwei oder vier, ges~ickt und ihre Nachkommen aufgezogen wurden. 
Das gilt auch fiir al!e die folgenden Tabellen in Stammbaumform. 
(Wegen des Auftretens der cMorina-Pflanzen bei Vers. 2 vgl. S. 3o 5 f.) 

Tabelle x. 
I9OO (hum.) variegata !rubra.), geschiitzt. 

I9Ol " 20 varieg. ~ varieg, mi t  grfin. 2~sten 2 grun 

• varieg..A_st grfin. Ast" 

1903 8 varieg. 3 varieg. 4 grfin" 9 varieg. 42 grfi-n 

I9o4, 19o5 I" 4varieg. ivarieg.mitgrfin.Ast 48 grfin 36 grfin 

Tabelle 2. 
Saatgut:  (humilis) variegata (tiara), ungeschfitzt. 
I9o3 84 chlor, u. varieg. (hum, flava) 5 grfin (hum. ilava) 

I9o5 37 chlor. 2~chlor. 5 varieg. 23 grim 

i9o6 i5 chl. 8 chl. i4 var. 14 var. 4 grfin 28 grfla 

19o 7 llchlor, 9var. gvar. 25var. 4gr. 7var. 2ogr. 7var. 2ogr. iivar. 19gr, 56gr, 

Im aUgemeinen macht das Verhalten den Eindruck, als 0b sich 
yon der variegata-Anlage I) hier und da die latente (dominierende2)) 
griine trennen wfirde, und zwar bei den Bliiten auf den grtinen Rfick- 
schlags~sten h~ufiger als auf den geschecktbliittrigen Asten, und als 
ob die ganz griinen Pflanzen dadurch entstfinden, dab entweder zwe} 

l )  Es wiire ganz unm6glich, flit die variegata-Sippen eine cMorina- und eine 
,,normalgrfine" Anlage anzutlehmen, und das Mosaik durch einea Streit dieser An.  
lagen, mit  wechselndem Sieg, zu erkl~ren. 

~) DaB Normalgriin fiber Gescheckt dominiert und das ,Merkmalspi~ar typiscla 
spaltet, wird bald (S. 303) gezeigt werden. 
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Keirnzellen mit der rein grfinen Anlage (Fall I) oder eine Keirnzelle 
mit der rein grfinen und eine Keimzelle mit der rezessiven variegata- 
Aulage (Fall 2) zusammen k~ilnen und so teils reingri~ne Pflanzen mit 
konstanter Nachkommenschaft (Fall I), teils reingriine Pflanzen mit 
gespaltener Nachkommenschaft (3 grfin: I variegata, Fall 2) hervorgingen, 
indem einfach ein Bastard entstanden w~re. DaB in diesem letzteren 
Falle bald etwas zu viel, bald etwas zu wenig varie~Tata-S~mlinge ge- 
funden wurden, dfirfte nicht schwer ins Gewicht f a l l e n . -  Wfirden 
die ,,griinen" Keimzellen ganz gleichm~iBig fiber die Pflanze verteilt 
gebildet (auch in den einzelnen Autheren), so mfiBten griine Pflanzen mit 
k o n s t a n t e r  Nachkommenschaft (Fall i) sehr viel seltener auftreten 
als solcke mit inkonstanter (Fall 2). Bei lO% ,,griiner" Keimzellen 
k~mer~ dann auf 8I variegate I8 fflkonstante und I konstanter grfiner 
S~mling, bei 5% ,,grfine" Keimzellen auf 36I variegate 38 inkonstante 
und I konstanter grfiner S~mling. Ist die Verteilung der verschie- 
denen Keimzellen aber ungleichm~.Big - -  daffir sprickt das Verhalten 
der grfinen Riickschlags~iste --, so steigen natfirlick die Chancen, dab 
die ,,griinen" Keimzellen sich treffen, und es entstehen mehr konstante 
griine Pflanzenl). M Aus einem experimentell gefundenen Verh~tltnis 
der beiderlei grfinen Pflanzen lieBe sich die Prozentzakl der grfinen 
Pflanzen nicht berecl~nen, da eine zweite Unbekannte, die ungleiche 
Verteilung der ,griinen" Keirnzellen, mitspielt. Hier k6nnen nur 
weitere Experimente, wom6glich auch mit einem giinstigeren, nicht 
nut eine Samenanlage im Fruchtknoten Ifihrenden Objekte, vollen 
AufschluB geben~). Im fibrigen komme ich auf diese Fragen nock- 
rnals zuriick (S. 324). 

C. Die  B a s t a r d e  z w i s c h e n  ch lor ina- ,  var iegata-  u n d  
typ ica -S ippen .  ~ 

I. Chlorina + typiea. 
Wie ich schon friiher gezeigt habe~), dominiert ira Bastard die 

normale griine Farbe des Laubes, aber nicht vollst~indig; die Bastard- 
pflanzen sind im D u r c h s c h n i t t  merklich heUer. Ich habe seinerzeit die 

1) , ,Spaltet"  ein Teil der reingrfinen Nachkommen, wie es den Ansche in  hat ,  

wirklich wie der Bastard variega~a + typica, so ist damit der Beweis erbracht, dab 
schon  die K e i m z e l l e n  auf der variegata verschieden sein k6nnen, und dab nicht erst 
im E m b r y o  entschieden wird, ob eine variegata oder eine grtine Pflanze entsteht, was  

yon vornherein wenig wahrscheinlick ist. 
2) Uber Bastardierungsversuche mit Mirabilis-Sippen, Berichte der I)eutschen 

Botanischen Gesellschaft Bd. X X  (I9o2) S. 6~ und: Crber die dominierenden Merkmale 
der Bastarde, ebendort  ]3d. X X I  (19o3) S. 142. 
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Chlorophyllmenge zu 9 ° (87 bis 9 I) % bestimmt. Die Spaltung der 
zweiten Generation war in allen F~fllen ganz rein, speziell zeigt sich 
das variegata-Merkmal hie in e i n z e l n e n  S/imlingen. (Wenn es auf- 
tritt, sind die gescheckten Pflanzen viel h~iufiger als die cMarina- 
Pflanzen, vgl. S. 307.) Die Heterozygoten lieBen sich von den rein- 
griinen Homozygoten wohl im Durchschnitt, aber nicht in jedem 
einzelnen Fall unterscheiden, so dab ich sie nicht sicher ausz~hlen 
konnte; im einzelnen habe ich reich nie get~uscht, wenn ich ein 
Exemplar auf Grund seiner Laubfarbe als Heterozygot ansprach und 
dann die Nachkommenschaft aufzog. 

In Tabelle 3 und 4 gebe ich zwei Versuche in Stammbaumform 
wieder (vgl. S. 299). Es sind in kleinerer Schrift auch gleich die Er- 
gebnisse hinsichtlich des Wuchses mitgeteilt (ho.-~hoch, na.=zwergig).  

Eltern: 

I9o5 

19o6 

19o7 

Eltern : 

19o5 

19o6 

I9O7 

Tabelle 3. 

(nana) chlorina (alba) typica (alba) 
8 grfin _~_ / 

hoch (7o~85, cm) 

r* 5 chlorina I3 grfin " t6  chXorina 14 grfin T M  24 chlorina 93 grfin~ 
4 ho. zI ho. 3 ho. 9 ho. ~ ~ 
. . . . . . . . .  / 3  n ~ . ~  5ha" I 

I7chlor. I8chlor. +I2gr .  5chlor. I2gr. 3 6 fir. 
z2 ho. zx ho. t2 na. 3 ho. 7 ho. ~8 ho. 
5 ha. 7 lla* 2 Ila, 5 tla. 8 ha. 

Tabelle 4. 
d 

(humilis) chlorina (flava) typica (alba) 
17 grfin 

hoch 

~I2 chlorina 4 ° grfin i) 
8 ho. 32 ho. 

/ 4  . . . .  ~ ~ 8 . . . .  

4 chlorina 13 chlorina ~7 chlorina 18 grfin 3 6 grfin 
4 ho. io  ho. 7 ho. x8 ho. 36 ho. 

3 na. 

Die Bastarde der ersten Generation waren wenigstens ann/ihernd 
so hoch wie das hochwiichsige a/ba-Elter. E t w a s  niedriger dtirften sie 
wohl sein; die gemessenen Werte schwanken zwischen 7 ° und 85 cm, shad 
aber nicht ganz beweisend, weil ich keine rehaen alba-S~nlinge gleicher 

1) Die H6henausgaben waren bei diesen zwei Versuchen, infolge starker 
Schwankungen in der Bodenqualit/~t, nicht ganz sicher, es sind deshalb beim einen 
gar keine Angaben gemacht. 
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Herkunft dicht daneben gezogen hatte. In der zweiten Generation 
war die Spaltung nach dem nana-Merkmal (35 his 4 ° cm) und dem 
a/ta-Merkmal (65 bis 85 cm) ganz ausgesprochen; es gab aber unter 
den hochwtichsigen und den zwergigen Exemplaren cMorina und 
t i e f e s G r iin. Wieviel von den chlorina- und den normalgrtinen 
Exemplaren hock und wieviel niedrig waren, ist bei den meisten Ver- 
suchen der Tabellen 3 und 4 angegeben. Das Verh~ltnis alta:nana = 
3:1 tritt aber bei den kleinen Zahlen nicht immer recht hervor 1). 
Die beiderlei alta-Pflanzen zeigten tibrigens einen deutlichen, wenn 
auch geringen Unterschied in der HShe. Bei Versnch * und t von 
Tabelle 3 betrug z. B. die mittlere HShe der normalgrtinen Pflanzen 
79 cm, die mittlere HShe der ddarina-Individuen dagegen nut 72 cm, 
so dab sie in diesem Fall urn 6 cm im Mittel niedriger waren. Bei 
anderen Versuchen schien mir der Unterschied noch etwas deutlicher. 
Die durchschnittliche HShe der beiderlei Zwergpflanzen betrug bei 
den gleichen Versuchen (* und t) 38 cm. W~re eine grSBere Anzahl 
gemessen worden, so h~[tte sich wohl auch bei ihnen ein Unterschied 
herausgestellt, der aber, proportional der geringeren absoluten HShe, 
gewiB unbedeutend ausgefallen wXre, vieUeicht 2 bis 3 cm betragen 
h~itte. 

Die tiefgrtinen nana-Pflanzen der zweiten Generation konnten, 
wie Versuch $ der Tabelle 3 zeigt, eine konstante Nachkommenschaft 
geben, und ebenso die hohen cMarina-Pflanzen (Versnch ~ der Tabelle 4), 
w~ihrend mehr davon sick, wie zu erwarten, als heterozygot er- 
wiesen. So babe ich zwei konstante neue (auch nicht im Handel 
befindliche) Soften erhalten, von denen besonders die zwergige tief- 
grtine wirklich htibsch ist. 

Mit der yon B a u r  studierten aurea-Sippe des Antirrhinum majus 
hat nnsere Mirabilis yalat)a cMarina (und auch die sp~ter (S. 325) zu 
besprechende chlorina-Sippe der Urtica ~ilulifera) die Konstanz und 
das regelm~iBige Spalten bei der Keimzellbildung im Bastard gemeinsam; 
die aurea-Anlage dominiert aber tiber die ftir typisches Grtin, w~hrend 
die cMorina-Anlage ihr gegeniiber rezessiv ist. Das scheint mir ein 
anffallender Unterschied zu sein (abgesehen von dem im Verhalten 
der Farbstoffe (S. 294); sehr interessante Folgen, ergeben sich daraus, 
dab das aurea-Merkmal nut in H e t e r o z y g o t e n  lebensf~hig 
sein und in I-iomozygoten nicht existieren kann, so dab die 

1) ]~s s i eh t  fas t  so aus ,  als oh zuvie l  ~ana- u n d  zuwenig  alta-S~mlinge heraus-  

k~.men;  u m  solche F ragen  zu s tud ieren ,  is t  Mirabilis ein zu ung i ins t iges  Objek t .  
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aurea-Sippe nur als Bastard vegetativ existiertl). Doch ist das viel- 
leicht kein prinzipieller Unterschied yon c/dorina. 

Die von J o h a n n s e n  ~) beobachteten ,,aurea"-Linien des P/mseolus 
vulgaris gehSren vielleicht zu meinem cMorina-Typus; doch ist dariiber, ob 
sie rezessiv sind (wie ich vermute) oder dominieren, noch nichts bekannt. 

II. Variegata + t~pica. 
Das variegata-Merkmal verh~lt sich genau wie das cMorina-Merkmal 

dem typischen Griin gegentiber: varie~ata ist rezessivS), freilich nicht 
vollkommen, denn die I. Generation des Bastardes ist gerade noch 
merklich heller griin als die typische MirabiIis yala2a es im mittel 
ist; die 2. Generation des Bastardes spattet. 

Bei der nieht voUkommenen Konstanz der variegata-Sippen sind 
etwas weniger als 25 % variegata-S~mlinge zu erwarten, weil zu den 
75 % griiner Homo- u n d  Heterozygoten noch einzelne griine Riick- 
schlagpflanzen der variez, ata kommen werden (S. 297 ). Nach dem, 
was wir jetzt wissen, werden sie kaum von den grtinen Homo- und 
Heterozygoten unterschieden werden kSnnen. 

Tabelle 5 bringt den am l~ingsten fortgesetzten Versuch. 

TabeUe 5. 
Q c~ 

Eltern: (nana) variegata (flavarubrostriata) typica (alba) 
I. Gen. 58 grfin 
(zno2, t9o3), hoch 

\ 
2 var. II.Gen. 4g r" 

(T~°3' [ 
!.9o4) 
II[. G. ~ r .  
(xgo*, 
I9o5) 

IV.G. I 
(19°6) [ [ 
V. Gen. 
09o7) 33 var. 

1) Vgl. die Literaturangabe auf S. 292. 

8" variegata sehr ~ 3'3 grfin 

6"var. 25 gr. 4var- 9gr. 33 gr. 

/ \ I \ 
3var. 6var.ISgr. I8gr. 4gr. 25gr. 2gr. 3gr. 2gr. 3 gr. 

'a) Dasselbe kolnmt aus anderm Grund bei calycanthema-Sippen der Campanula 
Medium mit v611ig oder fast v611ig sterilem Ovar und v611ig tauglichem Pollen 
vor. (Einige Bastardierungsversuche mit anormalen Sippen. Jahrbiicher flit wissensch. 

Botanik, Bd. XLI, Heft 3, S. 473 (19o5).) 
3) de V r i e s ,  (Mutaticnstheorie Bd. 1I, S. 356) sah bei Oenothera und Nicotiana 

Bunt wenigstens bei einem Tell der Keimlinge d o m i n i e r e n .  Es handelte sich dabei 
gewi8 um ein ganz anderes ,,Bunt" als bei unserer variegata, um eines, das wohl mehr 
der aurea-Sippe B a u r s  bei Antirrhinv, m entsprach, wenn nicht einfache Homozygoten- 
bildung-beobachtet worden war. 
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Das Merkmalspaar humilis (resp. nana) mal ta  spaltet nattirlich 
ebenfalls, und es 1assert sich auch hier konstante niedrige oder zwergige 
grtine Sorten und (fast)konstante hohe, gescheckte herstellen, wie wir 
entsprechendes schon bei den cMorina-Sippen fanden. Um nur ein 
Beispiel zu nennen, waren die 53 Pflanzen der in der Tabelle mit * 
bezeichneten Aussaat a11e normal griine Zwerge. 

HI. Chlorina + variegata. 

Auch diese Bastarde folgen den Mende lschen  Vererbungsgesetzen, 
wobei das varieKata-Merkmal dominiert. Bei genfigender Ausdehnung 
der Versuche werden nattirlich in der I. Generation und den folgenden 
reingriine Individuen, aus der variegata stammend, auftreten, wie es 
z. B. der erste und der dritte der nachfolgenden Versuche (Tabelle 6--8) 
zeigt. Der als Tabelle 6 mitgeteilte Versueh hat te  hinsichtlich der 
Abgrenzung der cMorina und varie~atg besondere Schwierigkeiten ge- 
boten. Die als chlorina? bezeichneten 2 Pflanzen waren an ihrer 
Bliitenfarbe als Bastarde kenntlich; bei dem mit * bezeichneten Ver- 
such waren wohl schwache variegata-Streifen bei einem Teil der 
,,cMarina"-Pflanzen iibersehen worden. 

Tabelle 6. 

Eltern: (nana) chlorina (alba) (humilis) variegata (flava) 
19o 5 2 chlor.? 3 var. fast chlor. I4 var. 

19o6 ~*I4chlor. 4fastchlor. 3var. 3chlor.6var. 13 chlor. 6 fast chlor, 24 var. 2 gr. 
/ 

19°7 95 chlor. 8gr. 
Tabelle 7. 

Eltern: (nana) chlorina (alba) (nana) variegata (flavarubrostriata) 
19o6 6 (nana) variegata (Ilavarubrostriata) 

^ ,z -~  

19o7 ~tchlorina i2variegata 4chlorina i4variegata 

Tabelle 8. 

Eltern: (nana) chlorina (alba) (nana) variegata (rubra) 
19o6 13 (nana) variegata (rubra) 

19o7 6 chlorina'19 variegata 8 chlorina i6  variega(a 

\^ 
19o8 4 variegata I grfinl" 
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Wenn eine variegata-Sippe vom humilis-Wuchs mit einer chlorina- 
Sippe vom nana-Wuchs verbunden wird, wie bei Versuch 6, dominiert 
der erstere fiber den letzteren, und in der zweiten Generation tri t t  
Spalten ein, das sich aber bei der Zusammenstellung aller H6hen 
nicht zeigt, weft die Kurven der nana- und der humilis-Individuen 
stark iibereinander greifen. Im folgenden gebe ich ffir die in Tabelle 6 
mit ~ bezeichnete Aussaat die H6henmaBe, auf 5 cm abgerundet (im 
ersten Jahr, c ~ cMorina, v -~- variegata, g = griin): 

H6he in cm: 25 30 35 40 45 50 
Pflanzen: 2v 2c 3v 5c 7v 3c IOV 2c 4v Ig  IC 4v Ig  

Sie lehren wenigstens, dab die Merkmale: hoher und niedriger 
Wuchs mit den Merkmalen: cMorina und variegata beliebig kombiniert 
sind, so dal~ nana variegata- und humiZis cMorina-Sippen entstehen; 
da~ die zwei rein grtinen Exemplare zu den hSchsten gehSren, ist 
gewif~ nur Zufall. 

Auch der in derselben Tabelle mit ~ bezeichnete Versuch zeigte 
das Spalten nach dem Wuchsmerkmal, unabh~ngig v o n d e r  Laubfarbe: 

H6he in cm: 20 25 30 35 40 45 5o 55 
Pflanzen: IC IC ig  ig  3c Ig  IC 2g 2g i g  

Von den 13 Pflanzen gehSrten 3 sicher in die nana-Klasse: 
2 cMorina und eine dunkelgriine. - -  Ob einzelne Kombinationen 
h~iufiger, andere seltener gefunden werden, als die Rechnung verlangt, 
1/il~t sich hier schlecht verfolgen. 

IV. F~lle, wo in der 2. Generation des Bastardes neue Merkmale 
auttraten. 

Bei den bisher besprochenen Bastardierungsversuchen bildeten die 
Merkmale einfache Paare, die den Mende l schen  Gesetzen folgten. 
Ich babe auch verwickeltere Verh~ltnisse angetroffen; als Beispiele 
gebe ich zun~chst in Tabelle 9, :o und I I  drei Versuche wieder. 

Eltern 
I902 

I9o3 

19o4 

Tabelle 9. 

45 griin (hoch) 

4 varieg. 7 grun 3chlor. 7 varieg. 42 grun 5 chlor. 9 varieg. 56 grfin 
[ ~ (zusammen 8 chlor. 20 varieg, lO5 gr.) 

A 

8~chlor- 27 varieg. 8 chlor. 28 gri~n 

9 c~ 
typica alba (humilis) variegata (rubra) 
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Eltern 
I9o2 

u. 19o 3 

~9o4 
u. 190 

x 9o~ 

Eltern 
I964 

~9o5 

Cor r ens .  

Tabelle io. 
? d 

(humilis) variegata (rubra) typica (alba) 
37 griin 

chlor. 17 var. 62 gr. 7 chlor. IO var. 6I gr.~2 chlor. 4 vat. 24 gr. 3 var. 26 gr. 
(zusammen: I2 chlor. 34 var. 173 gr.) / / ~  [ 

4var. 5var. 24gr. 

Tabelle I I .  
d 

(humilis) variegata (alba) typica (gilva) 
24 grfin 

~ h o c h ~  

L 

(zusammen: 8 cb.lor. 22 var. 82 gr.) 

In allen F~tllen war variegata mit typica verbunden worden. Die 
Bastarde waren, wie zu erwarten, in der I. Generation stets ganz griin 
und hochwiichsig, in der zweiten trat  aber keine Spaltung im Ver- 
h~iltnis I variegata:3 typica ein (S. 3o3), sondern eine in eModna, 
variegata und typica im VerbXltnis I : 3 : 12 ! Das zeigen alle drei Ver- 
suche ganz gut1). Die neu auftretende chlorina ist gewig konstant. Die 
varieffata-Pflanzen geben teils chlorina und variegata (ira Verh~iltnis 
1:3) teils lauter gescheckte S~imlinge2). Die griinen Pflanzen geben 
tells wieder griine, tells cMorina und griine (ira Verh~tltnis I :.3). Dalt 
keine grfine Pflanze wieder variegata und griine, oder cMorina, variegata 
und griine im Verh~iltnis 1:3:12 gab, ist wohl nur Zufall. - -  Die zu 
den Bastardierungen verwendeten Pflanzen waren sicher konstant. 

1) In folgender kleinen Tabelle sind die Zahlen zusammengestellt: 

chlorina zusammen 

Versuch 9 [ 
Versuch i o 
Versuch r I 

zusammen: I 
berechnet: 

8=6% I i2=5,5% 
8= 7% 

variegata griin 

20= I5% lO5=79% 
34=I5 ,5% I73=79% 
22~I9 ,5~o  8 2 = 7 3 %  

28= 6% 76= J6,5% 360 = 78,5% 
6,25% I8,75~o 75% 

133 
219 
113 

465 

2) Abgesehen yon den einzelnen reingrfinen Exemplaren, die sich in der Nach- 
kommenschaft der variegata-Sippen befindem 
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Ich habe aber auch in der 2. Generation des Bastardes cMorina _jr 
tyiMca auf einmal vadegata-S~mlinge auftreten sehen, wiihrend sie ja 
sonst (vgl. S. 3Ol) aus 75 % typisch griinen und 25 % cMorina-Pflanzen 
besteht. Ein so verlaufender Versuch ist in TabeUe 12 mitgeteilt. 

TabeUe 12. 

Ehern typica (alba) (nana) chlorina (albarubrostriata) 
I903 7 grfin (hock) 

t9o4 3 chlorina .4 variegata 63 grfin 

19o5 2chlor.'8 chlor. I chlor. ;va r .4gr .  3chlor. 3~var. ~ gr. I ~ r .  ; I  var ~. 44gr. ~ r . ' ~ g r .  

x906 [4chlor. 24chlor. 22chlor. z) i chlor. 25 gr. 25 g~-~. 

Die 2. Generation dieses Bastardes hat also dieselbe q u a l i t a t i v e  
Zusammensetzung wie die eines der eben besprochenen auffallenden 
Bastarde zwischen variegata und typica. Da~ q u a n t i t a t i v  viel zu 
viel griine und gu wenig gescheckte Siimlinge beobachtet w-arden, 
will nicht viel sagen; hier spielt der Zufall eine zu grot~e Rolle. Auch 
die folgende 3. Generation stimmt iiberein. - -  Dal~ auch hier die 
Eltern, ty;Mca und cMorbm, konstant waren, ist sicher. Bei der letzteren 
hS.tte man h6chstens denken k6nnen, es wS.re ein besonders schwach- 
geflecktes variegata-Exemplar gewesen; dann bliebe aber das Auf- 
treten der echten, konstant bleibenden cMorina, das der Versnch zeigt, 
unverstS.ndlich. 

Wir sehen also in der Nachkommenschaft der Bastarde zwischen 
variegata- und typica-St6cken, die beide konstant sind, auf einmM 
cMorina-SS.mlinge auftauchen, und in der Nachkommenschaft der 
Bastarde zwischen cMorina-und typica,St6cken, die ebenfalls konstant 
sind, wriegata-S~imlinge. Wie erklS.rt sich das ? 

Wir haben bisher immer mit Mendel  von Merkmalspaaren: 
variegata-ty2ica, variegata-cMorina, cMorina-ty2ica, gesprochen. Nach 
einer neueren Auffassung ist das nicht richtig; wir h~tten mit e inze lnen  
Merkmalen zu rechnen, die im zweiten Elter gar keinen Paarling 

x) Das Auftreten dieser einzelnen chlorina ist auffallend, vielleicht liegt ein Ver- 
sehen beim Auspflanzen der (in T6pfen gezogenen) Keimlinge vor, obschon ich es 

• ~berwachte, - -  6 chlorina Ex. und eo griine w~ren ]eicht verst/indlich gewesen. 
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l inden (,,presence and absence"-Theorie B a t e s o n s  und Shulls) l) .  
Ich darf vielleicht bier etwas weiter ausholen. 

: W e n n  wit nach dem bekannten Men delschen Beispiel eine gelb- 
samige und eine griinsamige Erbse bastardieren, b i t t en  wir dann in den 
Keimzellen der letzteren die Anlage ftir ,,grtin", die ftir ,,gelb" mtif~te 
fehlen. In den Keimzellen der ersteren f inden wir dagegen die fiir 
,,gelb" Ge u n d  die ffir ,,griin" Gr, beide in aktivem, e n t f a l t u n g s -  
f i h i g e m  Zustand. Die Anlage der grtinen Sippe wire demnach Gr, die 
Anlagen der gelben wiren GeGr. Gelb v e r d e c k t  grtin, deshalb ist GeGr 
gelb und ebenso der Bastard GeGr Gr; wenn Ge fehlt, kann Gr sich 
zeigen. Das Gelb ist dem Griin gegeniiber nach B a t e s o n s  Terminologie 
, , ep i s t a t i s ch" ,  das Grtin dem Gelb gegentiber , , h y p o s t a t i s c h " .  Bei 
der Keimzellbildung des Bastardes erhielte j ede Keimzelle Gr, die 
eine H~lfte der Keimzellen au~erdem Ge, die andere nichts. Etwa so 
wie bei der Spermatozoenbildung der Hemiptere Protenar die 
Heterochromosomen verteilt werden, wtirden die Anlagen verteilt; es 
wiirden keine Anlagenpaare  gespalten. - -  Die Anlage flit grtin 
miif~te neben der flit Gelb a k t i v  in der gelben Erbse vorhanden 
sein, sonst erhielten wit in der 2. Generation auch r e i n w e i B s a m i g e  
Erbsen. Denn ein Viertet der Keimzellen des Bastardes erhielte sonst 
weder Ge noch Gr, und wenn solche Keimzellen (in 1/16 der m6glichen 
Fille) zusammenkimen, gibe es iiberhaupt keine Firbung.  

Man ist abet nicht gerade gezwungen, mit B a t e s o n  anzunehmen, 
die ,,epistatische" Anlage des einen Elters feh le  dem andern Elter 
(in unserm Falle also Ge der grtinen Erbse); es genfigt, wenn man sie 
u n e n t f a l t b a r ,  v611ig ,,latent", sein liBt,  um dieses vieldeutige Wort 
zu gebrauchen .  Man hat dann wieder die Paare und kann in ge- 
wohnter Weise den aktiven Zustand der Anlage mit groBen, den 
unentfaltbaren Zustand mit kleinen Buchstaben bezeichnen. Im oben- 
genannten Fall h i t t e  die gelbe Erbse die Anlagen GeGr, die grtine 
die Anlagen geGr .  

Das wesentliche fiir uns bier liegt vielmehr in dem, was B a t e s o n  
,,Hypostasie" getauft hat :  dab ein Merkmal dutch ein anderes ve r -  
deck t~oder  g e h e m m t  werden kann und doch v611ig a k t i v  vor- 
handen ist. 

1) ] 3 a t e s o n ,  W., Facts l imiting the Theory of Heredity, Science, Nov. xS, 19o7, 

p. 652. 
S h u l l ,  G. H., A new Mendelian Ratio and several Types of Latency. Americ. 

Naturalist ,  Vol. X L I I  (July 19o8) p. 444. 
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• Wenden wir diese Anschauungen auf unsere F~le  an, so h~ttten wir 
als Anlagen der typisch griinen Sippen: G (fi~r normales Griin), V (fiir 
variegate) und C (fiir cMorina), also GVC, wobei V das C verdeckt und G 
alle beide. Ffir die variegata-Sippen h~ttten wir: g (die fehlende :) oder 
latente Anlage fiir reines Griin), V (die ffir varie~,rata) und C (die ffir 
cMorina), also gVC, wobei V das C verdeckt, sich selbst aber zeigen kann, 
well G fehlt oder latent ist. Die cMorina-Sippen h~ttten endlich die 
Anlagen gvC, wobei C sich zeigen kann, weil es nicht daran durch 
G und V gehindert ist. 

Bei der Bastardierung einer t y p i s c h  g r i i n e n  mit einer variegata- 
Sippe k~tmen so GVC und gVC' zusammen, und wit erhielten in der 
2. Generation, da ja nut  nach G und g ,,gespalten" (resp. , ,vertei l t")  
werden kann, 3 grfine auf I variegata-S'amling. Das haben wir bei 
Versuch 5 auch wirklich beobachtet (Fall I). 

Wenn bei derselben Bastardierung aber, wie bei Versuch 6, 7 und 8, 
in der zweiten Generation neben variegata- noch cMorina-S~mlinge, im 
Verh~ltnis 3:1, auftreten, auBer den grfinen, braucht man nur an- 
zunehmen, dem einen Elter fehle V, oder es sei V in ihm ganz latent. 
Variegam kann dies Elter natiirlich nicht sein; so bleibt nur iibrig, zu 
schlief~en, in solchen F~illen babe das typisch grtine Elter die Anlagen 
GvC, was ja, da man das Fehlen des verdeckten V nicht merken 
kann, auf sein A u s s e h e n  (und seine Konstanz) ohne EinfluB w~tre~). 
Es k~tmen also bei der Bastardierung zusammen: GvC und gVC; das 
g~be bei der Keimzellbildung des Bastardes viererlei Keimzellen: GVC, 
GvC, gVC, gvC, die bei der Selbstbefruchtung in sechszehnerlei Weise 
zusammen k~tmen. Diese einzelnen Kombinationen sind in Tabelle 13 
S. 3:0 aufgeftihrt, gleich nach dem Aussehen und dem Verhalten tier 
3- Generationen geordnet. 

Man sieht, 12 Kombinationen geben griin, 3 geben varie~ata und 
eine gibt cMorina. Von den zwSlf griinen Pflanzen der 2. Generation 
geben vier wieder 12 g r i n :  3 variegata : I  cMorina, zwei geben: 3 griin: 
: variegam, zwei geben 3 grtin : I cMorina, und vier sind konstant griin, 
wenn auch den Anlagen nach nicht gleich; so tr i t t  z. B. darunter  

1) Daffir, dab die Anlage f6r Gr6n llicht ganz fehtt, solldern llur latent ist, 
spricht doch das Auftreten der rein grflnen S~tmlinge in der Nachkomluellschaft. 

~) Nach dem helleren Gr6n, das die Bastarde lypic, a + variega',a der lypica 
gegengber zeigen (S. 3o3), erscheint es wenigstens wahrscheinlich, dab eille in der 
typica steckende, hypostatische variegat, a-Anlage nicht ganz wirkungslos bleiben wiirde, 
dab also die typica GVC k o n s t a n t  etwas heller grfin sein mfBte als die typica GvC, 
Dutch diesen Nachweis lieSe sich die Hypostasie-Theorie etwas stiitzell. 
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t~oiI1- 

binationen 
der Keim- 
zellen der 

I. Generation 

GVC+gvG 
GvC+gVC 
gVC+GvC 
gvC+GVC 

GVC+gVC 
gVC+GVC 
GvC+gvC 
gvC@GvC 

GVC@GvC 
GvC@GVC 
gVC+gvC 
gvC+gVC 

GVC+GVC 
GvC+GvC 
gVC + gVC 
gvC+gvC 

Tabelle 13. 

R e s u l t a t  

II. Generation 

Aussehen 

Klasse grfin 
grfin 

I grfin 
grfin 

{g r6n 
I grfn 

grfin 
I griin 

griin 
I griin 

varieg. 
I I  varieg. 
I griin 
I grfin 
I I  varieg. 

I I I  chlorina 

I 
Aalagen [ III .  Generation 

Klasse GgVvC I }} 
I GgVvC 12 grtin : 3 varieg : I chlor. 

GgVvC . 
GgV. C 

2 GgV.C 3 grfi!l I variegata 

Gg. vC 
3 Gg. vC 3 grfin : I chlorina 

/°we / 
4 G. VvC griin (I GVC, 2 GVvC, I GvC) 

5 gVvC 3 variegata: I ehlorina 

6 G.V. C grtin (mit den Anlagen GVC) 
7 G . .  vC grfin (mit den Anlagen GvC) 
8 . gV ; C variegata 
9 . g. vC chlorina 

die oben angenommene griine Sippe GVC auf. Von den drei variegata 
Pflanzen geben zwei sowohl variegata als cMorina Nachkommen im Ver- 
h~ltnis 3 : I ,  eine ist konstant, ebenso ist die eine cMorina konstant. 
Nach dem weiteren Verhalten k6nnen wir also neunerlei Pflanzen in 
der 2. Generation unterscheiden (in der Tabelle mit arabischen Ziffern 
bezeichnet), von denen wir noch nicht alle kennen (S. 306; Fall 2). 

Genau dieselbe Zusammensetzung der 2. Generation miil3te aber 
auch der Bastard zwischen tyfiica und cMorina geben, wenn die ty~ica 
alle drei Anlagen (aktiv) enth~ilt: GVC. Wie bei der obersten der in 
Tabelle 13 aufgefiihrten Kombinationen k~ime da GVC und gvC zu- 
sammen;  V h~itte eben bloIg seine Stelle gewechselt, es ist aus der 
variegata gVC herausgetreten, (wodurch diese zu cMorina wurde) und 
bei der typica GvC eingetreten, die dabei ~iuBerlich unvefiindert ge- 
blieben ist, obschon sie jetzt GVC ist. Ein Versuch, der so verlief, 
ist in Tabelle 12 mitgeteilt (Fall 3). 

Nun haben wit aber noch den (von uns hiiufiger beobachteten) 
Fall zu erkl~iren, bei dem der Bastard typica @ chlorina in der zweiten 
Generation auf je 3 typisch griine I cMorina S~imling gibt (Vers. 3, 4)- 
Chlorina kann nur die Anlagen gvC enthalten, es fr~igt sich also, wie 
die griine Pflanze beschaffen sein miiBte. Es wtirde geniigen, 
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wenn von ihren Anlagen V inaktiv wfirde, also aus GVC GvC. D a n n  
k~Lme bei der Bastardierung GvC und gvC zusammen, das Spalten 
(oder Verteilen) k6nnte nur nach G und g erfolgen, nnd die Nach- 
kommenschaft des Bastardes besttinde aus normal griinen und cMorina- 
Pflanzen im Verh~ltnis 3:1 wie bei Klasse 3 in Tabelle 13 (Fall 4). 
Die gleiche grfine Sippe mit den Anlagen GvC haben wir schon bei 
den Bastardierungen mit variegata kennen gelernt (Fall 2, oben S. 309). 

Das Verhalten des Bastardes zwischen variegata und cMorina bedarf 
keiner besondern Annahmen; bei seiner Entstehung kommen gVC und gvC 
zusammen, die nur nach V und v gespalten werden kSnnen, so dab 
es auf 3 variegata SXmlinge I cMorina S~mling geben wird (Fall 5). 

Wit h~tten also zweierlei gleich aussehende typisch grfine Sippen, 
eine mit den Anlagen GVC und eine mit den Anlagen GvC. Da 
steht nichts im Wege, auch die Existenz eines Griins mit den Anlagen 
GVc (also ohne chlorina-Anlage oder mit ganz latenter) und eines mit 
Gvc (bei dem die cMorina- und die variegata-Anlage fehlen oder in- 
aktiv sind) anzunehmen, so dab es viererlei normales Griin g~be. Wenn 
eine der beiden letzteren - -  einstweilen ganz hypothetischen - -  Sippen 
mit chlorina bastardiert wtirde, erhielte man eine sehr merkwiirdige 
2. Generation: im ersten Falle k~me durchschnittlich auf 63 S~mlinge 
ein r e i n w e i S e r ,  im zweiten schon auf 15 ein solcher. Es kSnnte auch 
zweierlei variegata-Sippen geben, neben der bekannten mit den An-  
lagen gVC auch eine mit den Anlagen gVc, die, mit cMorina bastardiert, 
als 2. Generation des Bastardes 12 variegata: 3 cMorina: I re inweiB 
hervorbr~chte. 

Ich will hier auf diese und andere einschl~gige Fragen nicht 
weiter eingehen, die zu eng mit dem Begriff ,,Anlage" zusammen- 
hgngen; das Gesagte zeigt, wie hiibsch die Annahmen einer Hypostasie 
das tatsSchliche Verhalten wenigstens f o r m e l !  erkl~rt. Nur eines 
will ich noch bemerken: es gibt sicher F~ille, wo in der 2. Generation 
eines spaltenden Bastardes auch dreierlei Pflanzen im Verb~ltnis 
x2:3: I  auftreten, yon denen die mittleren neu sind (wie variegata beim 
Bastard typica -~- cMorina), nnd wo mall mit der Annahme einer 
,,Hypostasie" doch nicht ansreicht. Ich babe schon I9o2 gezeigt, 
dab der - -  rotblffhende - -  Bastard zwischen Mirabilis ~7alapa ruara 
und M. y. alba als 2. Generation rubra-, albarubro,triata- und alba- 
Pfianzen gab (in % 88:9:3)a), und sp~itere Untersuchungen haben 

1) 13ber Bastardierungsversuche mit  Mirabilis-Sippen. Berichte der Deutschen 
Botan. Gesellsch. Bd. XX, S. 6Ol. 
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rnir das VerhS.ltnis 12:3:1 gelehrt (z. B. 2I 7 rubra 47 albarubrostriata 
I8 alba). Trotzdem kann man nicht annehmen, in der rubra-Sippe 
sei aktive a/barubrostriata, , ,hypostatisch" verdeckt oder gehemmt, 
vorhanden, denn die rubra gibt mit andern hellblfihenden Sippen, 
z .B.  mit der blai3gelbengilva, Bastarde, in deren 2. Generation k e i n e  
rotgestreiften Pflanzen auftreten. Die entfaltete Anlage zur Rot- 
streifung mul3 aus der alba-Sippe stammen, und da die albarubrostriata- 
Sippen unter  allen Umst~inden fiber die a/ba-Sippen dominieren, kann 
sie nicht a k t i v ,  aber ,,hypostatisch" in dieser alba gesteckt haben. 
Hier bleibt eben, wig ich schon frfiher (fiir die Rotstreifung bei alba 
-~-gilva) zeigte, nur ein Aktiv-Werden inaktiver, wirklich ,,latenter" 
Anlagen unter  dem EinfluB des fremden Idioplasmas iibrig, und so 
miissen schliel31ich vielleicht doch such die eben geschilderten, 
komplizierteren Spaltungsfglle bei cMorina- und variegata-Bastarden 
noch einmal erkl~irt werden. 

V. Mirabilis ffalalaa variegata -t- M. longiilora typica. 

M. yalapa und M. lonjflora sind zwei Arten, die sich zwar 
bastardieren lassen und sogar mehr oder weniger f r u c h t  b a r e Bastarde 
geben, dig sich abet doch in jedem Organ, vom Kotyledo bis zum 
Fruchtperigon, deutlich, zum Teil sogar sehr auffgllig unterscheiden. 
So einf6rmig die erste Generation der Bastarde istl),  so vielf6rmig 
ist die zweite, und wenn es auch schwer fSJlt, die Merkmale scharf 
zu fassen, soviel scheint mir nach jahrelangen Beobachtungen schon 
jetzt sicher: konstant ist der Bastard kaum in e i n e m  Merkmal, 
wahrscheinlich ,,mendeln" alle. 

Da die Laubfarbe ein besonders leicht zu erkennender Charakter 
ist, habe ich 19o 3 auch den Bastard zwischen einer geschecktblgttrigen, 
zwergigen M. yalaPa und einer gew6hnlichen, weil3bliitigen M. longi- 
flora hergestellt, wobei nattirlich tetztere den Pollen liefetn muBte. 
Sie war v611ig konstanz; iiberhaupt sind mir yon ihr weder cMorbm- 
noch variegata-Sippen bekannt. Das Verhalten des Bastardes ist in 
Tabelle 14 mitgeteilt: 

Tabelle 14. 

M. 9 (5" 
Eltern J a l a p s  (nana)  v a r i e g a t a  ( f lavarugros t r ia ta )  M. longif lora  (alba) 
I9O 4 2 gri in 

I9o5 33 ch lor ina  u. v a r i e g a t a  1 I3 griin 
-I9o 7 

1) rgber B a s t a r d i e r u n g s v e r s u c h e  m i t  Mirabilis-Sippen 1. c. S. 6o 3. 
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Man sieht sofort, dab dieser Artbastard genau ebenso s p a l t e t ,  
wie einer der Sippenbastarde innerhalb der Art yalapa. Wenn neben 
variegata auch, als Novum, cMorina auftritt, so kommt das ja auch 
bei diesen vor (S. 3o6), spricht abet nicht gerade fiir die Erkl~irung 
dutch Hypostasie, die wir dafiir oben gaben, denn, wie schon gesagt, 
eine longiflora varieffata und longiflora ch/orina sind unbekannt.  Auch 
das Verhalten der dritten Generation entspricht, soweit ich es verfolgt 
habe, ganz den Erwartungen. 

Wie die Laubfarbe spaltet aber auch das Merkmal yon der I-I6he 
der ganzen Pflanze (der hohe Wuchs, besser die gr613ere L~nge der Triebe 
der M. longiflora dominiert auch bier fiber den Zwergwuchs) und das 
vom I-t a b i t u s (M. yala~a ist aufrecht, M. longiflora ausgebreitet- 
niederliegend, die erste Generation ist intermedi~r, aber der M. longi- 
flora ~hnlicher). So war es z. B. leicht, unter den Pflanzen der 
zweiten Generation zwergige variegata-Pflanzen mit dem longiflora- 
Habi tus  und dunkelgriine hohe mit dem yaIapa-Habitus zu linden. 

D. Die  a lbomaculata -S ippe .  

I. Aussehen und Vererbung bei Selbstbestiiubung, Verhalten 
beim Pfropfen. 

Im Jahre 19o 4 trat  neben den 22 typisch griinen Pflanzen bei 
Versuch 40 e i n e  auf, deren Laub zum Teil auff~illig w e i l 3 b u n t  
war. Im Vorjahre war eine reine alba (Nr. 36) mit dem Pollen einer 
al3aflavostriata (Nr. 256) best~ubt worden; die so erhaltenen 30 Frtichte 
waren das Saatgut des bewuBten Versuches. Die alba-Pflanze hatte 
schon zu zahlreichen anderen Versuchen gedient, ohne dab sich in 
ihrer Deszendenz je eine weil3bunte Pflanze gezeigt h~itte. Die a/ba- 
/lavostriata war ein Stock ans der zweiten Generation des Bastardes 
alba -~ gi/~,a vom Jahre 19oo; von ihren Geschwistern und Ver- 
wandten und deren Deszendenz hatte ich damals schon viele hunderte 
gezogen, nnd seitdem habe ich noch mehr unter den H~inden gehabt, 
ohne dal3 ein zweites weii3buntes Individuum aufgetreten w~ire. In 
der Literatur habe ich nichts fiber eine weil3bunte Mirabilis gefunden, 
und im Handel  kommt,  soviel ich well3, auch keine vor. All das 
macht es wenigstens s eh r  w a h r s c t l e i n l i c h ,  dab das Exemplar, das 
im Jahre 19o 4 auftrat,  einer ,,Mutation" sein Dasein verdankt.  Ein 
ganz e x a k t e r  Beweis l~iBt sich dafiir aber fiberhaupt kaum fiihren. 

Die weil3bunten Teile der ersten Pflanze und ihrer Deszendenz, 
soweit sie ebenfalls weil3bunt war, entsprachen etwa einer noch stark 
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grtingescheckten variegata, bei der die Farbstoffe an den cMorina- 
Stellen fast oder v611ig geschwunden sind, so dab die BlOtter (und 
Stengel) gr/in und blaBgelb bis rein weiB gefleckt sin& IIn allgemeinen 
d/irffe sich bei der albomaculata das Grtin mehr an die Blattmediane 

.U 

i 
F' 

Fig. 2. A, B, C Mirabilis JMapa variegata, D, E, F, G M. J. albomaculata, 
H Chen'opodium hybridum," BlOtter au f  p h o t o g r a p h i s c h e m  P a p i e r  kopier t .  Die F igu r  

• . ,:..~. g ib t  hell  u n d  dunke l  r ich t ig  wieder.  

hatfen a l s  bei der variegata, wie aus den beigegebenen Abbildungen 
(Fig. I A, E und Fig. 2) hervorgeht, doch ist das kein d u r c h -  
g r e i f e n d e r  Unterschied. Bei beiden sind P a n t a n e l l i s  ,,nervi 
limitantes" setir d e u t l i c h . -  Wenn noch Farbstoff in den blassen 
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Flecken vorhanden ist, sind es ganz vorwiegend die X a n t h o p h y l l e  
und C a r o t i n e ;  das Chlorophyll verschwindet also bier (wie bei den 
aurea-Sippen in unserer Fassung) viel rascher, im Gegensatz zu der 
variegata und chlorina. Vergleicht mall einen alkoholischen Auszug 
aus den blassen SteUen mit einem aus den hellen Stellen der variegata- 
Bl~itter (oder aus ganzen cMorina-Bl~ttern), so ist daran nicht zu 
zweifeln. - -  Das Mosaikmuster der Ober- und Unterseite des Blattes 
deckt sich durchaus nicht; schon dadurch kommen Schwankungen im 
Griin zustande, die durch Abstufungen im Chlorophyllgehalt noch 
auff~illiger werden. Wie die Bl~itter verhalten sich natfirlich auch die 
Achsen, die (an und Iiir sich blasseren) Hiillkelche und die (bei der 
f. ty2ica hellgriine) Basis der PerigonrShre, aus der die Fruchthiille 
(das , ,Anthokarp") hervorgeht, die auch, so lang sie noch nnreif ist, 
weil3gefleckt oder ganz weiB sein kann. 

Die einzelnen •ste derselben Pflanze sind gew6hnlich sehr un- 
gleich stark weiBbunt. Hier und da kommen ganz reinweiBe Aste vor, 
die dann wesentlich kleiner als gleichwertige teilweis griine bleiben, 
zwar auch bliihen, aber ihre Knospen leicht verlieren und schlechter 
ansetzen; ganz grtine und dann kr~iftiger entwickelte ~ste sind fast 
stets vorhanden. Beim selben Stock schwankte die St~irke des Weil3- 
buntseins zuweilen vom einen Jahr  zum andern sehr stark. - -  Wieviel 
Chlorophyll vorhanden ist, bleibt ohne wesentlichen Einflul3 auf die 
Bliitenfarbe. 

Soweit ich die Deszendenz der ersten weil3bunten Pflanze ver- 
folgt habe, ist sie in Tabelle 15 zusammengestellt. Leider ging die 
PIlanze selbst und ihre Eltern in dem n~ichstfolgenden Winter zu- 
grunde, ebenso ein Teil der weil3bunten Deszendenz, als ich die 
richtige Uberwinterungsweise der Mirabilis-Riiben noch nicht heraus- 
geiunden hatte.  

Man kann aus dem Stammbaum und den dazugeh6rigen, hier 
nicht mitgeteilten Aufzeichnungen 1) wohl folgende Schliisse ziehen: 

1) Ich habe wiederholt beobachtet, dab in den T6pfen, die die Nachkommen- 
schaft weiL3bunter Aste oder Pflanzen enthielten, weiC3e, zugrunde gekende S/imlinge 
auftraten, aber leider nur in einer Versuchsreihe vergleichbare Z/ihlungen gemacht. 
Die hellere, fleckige F/Lrbung der Kotyledonen scheint nickt immer sicher sp/iter~. 
Weil3buntheit anzuzeigen. So haben einige S/imlinge, die ich I9o 5 nach den Kotyle- 
doxxen im Verdacht hatte, weil3bunt zu werden, rein grfine Pflanzen mit reingrfiner 
Deszendenz gegeben. 
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19o4 
Tabe~e 15. 

I 19o5 I x9o6 I 19o7 [ I9os 

x weiB- 
bunt 

22 grfin 

/{28 gr. 

23 gr. 

gr/iner Ast--88gr. _ _ / 2 I  gr. 

! ~ 2 6  gr. 

~ i  18 gr. 

I //{ 29gr" 
j 
| 1 48 g r . - - 1  15 gr. 

i i 6  gr. 

3 mit ]{ 12 gr. 
| weil3bunter ~ Spuren / 

Ast - - t  v. weig / 

~ 2 gr. 

t[ 3 wb. 

4 wb. 

gr. = griin 
wb. = weiBbunt, bei Keim- 

lingen auch ganz weiB 
K. = Keimlinge 
E. = erwacksene Pflanzen 

~ { 4 gr. 

~8 gr. 
2 wb. (Keiml.) 

l )kste: K. E. Aste 
ganz weiB--{ 2 wei~ - -  f stark _J 6 

• , fI2gr.  I3gr. / wb, [ I w~l~. 
stara wn.--/27wb. 8 w b - )  wemg J 
~chw~ch ~ g r  ~ g ~ i |  w~ -~* g~ 

w~. --~ ~ W ~ l W ~ (  ~r~ -{~ ~r 
sehr JI9gr. I6gr. 

schw. wb.--~ I wb. - -  

grfin --{ I6gr. I6gr. 

4 gr. ~ {  35 gr. 

62 gr. 
4 wb. ~ 3 wb. 

{2g r- wb. 
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1. Die S~imlinge s c h w a n k e n  zwischen  v o l l k o m m e n e r  
C h l o r o p h y l l o s i g k e i t  und  n o r m a l e m  C h l o r o p h y l l g e h a l t ,  sie 
b le iben  e rs t  yon  e inem gewissen  r e l a t i v  a n s e h n l i c h e n  G e h a l t  
an d a u e r n d  am Leben.  

2. Je  s t a r k e r  we iBbun t  eine ganze  P f l anze  oder  ein Ast  
ist,  des to  m e h r  r e i n w e i g e  und  wei l3bunte  N a c h k o m m e n  en t -  
s t ehen ;  reinwei~e Aste geben lauter chlorophyllfreie, nicht lebens- 
kr~ftige SXmlinge, reingriine lauter reingrtine. 

3. Ein  r e ing r t ines  I n d i v i d u u m  aus der  N a c h k o m m e n -  
s cha f t  e iner  w e i S b u n t e n  P f l a nz e  g ib t  nu r  m e h r  r e ingr i ine  
S~mlinge;  weiSbunte treten nicht mehr aufl). So habe ich z. B. 
yon 6 reingriineu Pflanzen, die von einem grtinen Ast der ersten 
Pflanze stammten, 177 reingriine Nachkommen gezogen, von 7 rein- 
grtinen in der Nachkommenschaft des weif~bunten Astes 144 reingriine. 

Umgekehrt wtirde ganz gewiI~ ein reinwei~er S~mling, wenn es mSg- 
lich w~re, ihn zur Bltiten- und Fruchtbildung zu bringen, wieder lauter 
reinwei~e Keimpflanzen geben. 

Durch diese Vererbungserscheinungen steht nnsere Mirabilis yala2a 
albomaculata im Gegensatz zu andern gut beobachteten F~llen yon 
WeiSbuntheit. So sah B e y e r i n c k e )  in der Nachkommenschaft weir- 
bunter Pflanzen des 3felilotus coeru/eus var. connata z. B. nur grtine 
S~mlinge. Ich selbst beobachtete 19o6 ein isoliertes Exemplar des 
Cheno2odium hybridum mit einem schSn wei~bunten Ast, der sich im 
Aussehen ganz wie unsere wei~bunte Mirabilis verhielt. ( I n  Fig. 2 
i~t als H ein kleines Blatt davon dargestellt.) Die (sicher durch 
Selbstbest~ubung entstandenen) Frfichtchen dieses Astes und solche der 
fibrigen Pflanze wurden getrennt Jm Freiland ausges~t, es waren aber 
alle aufwachsenden Nachkommen (mehrere Hundert) griin. Ob 
einzelne reinwei[~e, absterbende darunter waren, habe ich leider nicht 
gepriift (auch h~tten sie zum Teil besser ern~hrt sein kSnnen). Da- 
gegen ist vielleicht die wei[~e Phaseolus-Sippe J o h a n n s e n s  3) im 
Prinzip mit unserer albomaculala identisch, wenigstens gab auch bier 
der reinwei~e Ast 4 nur reinwei[~e Keimlinge. 

1) Das gilt natiirlich nur ffir meine bisherigen Versuche. Ich h a r e  nicht ffir aus- 
geschlossen, dab einzelne griine Pflanzen bei sehr grol3en Aussaaten bier und da einen 
weiBbunten Sfimling geben k6nnen; yon einem auctl nur einigermaCen regelmfiBigen 
Abspalten kann jedenfalls keine Rede sein. 

e) B e y e r i n c k ,  Chlorella vulgaris, ein bunter Niikrobe. Rec. Tray. Botan. 
N6erland. Vol. I p. 24. 

~) Diese Zeitschrift Heft I S. 2. 



318 Correns. 

Blach clem Mitgeteilten einerseits und den bekannten Beobach- 
tungen B a u r s  t) an panaschierten Gew~chsen andererseits war es yon 
vornherein ganz unwahrscheinlich, daf~ sich die Wei~buntbl~ttrigkeit 
der Mirabilis ya/apa durch P f r o p f e n  auf reingrfine Pflanzen tiber- 
tragen lieSe, da sie j a  bei einem Teil der S~mlinge wieder auftrat .  
Da es mir aber nicht unm6glich scbeint, dab noch einmal eine zu- 
gleich erbliche u n d infekti6se Blattkrankheit  - -  natLirlich yon anderer 
infekti6ser Natur  als in den von E. B a u r  studierten F~llen - -  ge- 
funden wird, babe ich im verflossenen Sommer Sprosse yon fast allen 
meinen weif~bunten Pflanzen zu solchen Pfropfversuchen verwendet, 
indem ich tells wei~bunte Reiser auf die griine Unterlage, teils rein- 
grtine Reiser auf sehr stark weif~bunte Unterlagen setzte. Die Ver- 
bindungen gelangen bei geniigend vorsichtiger Bebandlung fast aus- 
nahmslos (es wurde stets in den Spalt gepffopft), es war jedoch in 
keinem einzigen Falle eine irgend merkliche Infektion nachzuweisen. 

II. Bastardierungsversuehe. 

Bei den gleich zu besprechenden Versuchen wurde stets der 
P o l l e n  von Bliiten verwendet, die auf ganz weil3en Asten ge- 
wachsen waren oder doch einen weil3en oder fast ganz weil3en Htill- 
kelch besaBen, so dab man annehmen darf, der Pollen babe stets 
oder doch fast stets die Disposition gehabt, weil3e oder weigbunte 
Nachkommen zu geben (S. 317, Satz 2). Es w~re nun sehr 
wtinschenswert gewesen, auch Bastarde vergleichen zu k6nnen, die 
auf dem umgekehrten Wege entstanden gewesen wSren, also durch 
Belegen der Narben yon Bltiten, die auf weil3en Asten gewachsen 
waren, mit dem Pollen reingrtiner Sippen, wo also die Eizellen die 
Disposition fLir weil3 oder weil~bunt gehabt h~tten. Solche Best~tubungen 
habe ich 19o 7 gemacht, aber etwas zu spXt, so dab ich infolge des frtihen 
Frostes vom 23. September keine reifen Frtichte erhielt; diesen Sommer 
habe ich sie mit  besserem Erfolge wiederholt. Gerade bier erscheint 
es nicht ganz ausgeschlossen, dab die zwei Kombinationen A -+- B 
und 13 -~- A sich verschieden verhalten. 

1) B a u r ,  E., Zur _A_tiologie der infekti6scn Panaschierung. Berichte d. Deutsch. 
Botan. Gesellsch. Bd. X X I I  p. 453 (19o4)- Uber die infekti6se Chlorose der Malvaceen, 
Sitzungsber. d. kgl. preug. Akad. d. Wissenscha~ten, i i. Jan. 19o6. Weitere Mit- 
teilungen fiber die infekti6se Chlorose der Malvaceen und fiber einige analoge Er- 
scheinungen bei Ligustrum und Laburnum, Berichte der Deutsch. Botan. Gesellsch. 
Bd. X X I V  S. 416 (I9O6). ~ber  infekti6se Chlorosen bei Ligustrum, Lab~*rnum, 
Fraxinus, Sorbus und Ptelea, ibid. Bd. XXV S. 4to. 
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A. ty2ica + weiBbun t .  

Diese Verbindung wurde zweimal gemacht, 
TabeUe 16 und 17 mitgeteilt. 

Tabelle 16. 

E1 tern 

I9o5 

19o6 

319 

das Ergebnis ist in 

9 c~ 
typica (alba) albomaculata (albarubrostriata) 

2 3 gr6n (albarubrostriata) 

7 griin 12 grtin 1I grfin 

Tabelle 17. 

El te rn  typic : ( rubra)  
19o6 6 rubra 

19o 7 II griin 19 grfn 17 griin 

Man sieht, dab 

albomaculata 

I. der normal grfine Zustand fiber den weiBbunten dominiert, 
und 

2. die Nachkommenschaft nicht spaltet. DaB keine erwachsenen 
weil3bunten Pflanzen beobachtet wurden, zeigen die Tabellen; in den 
Saatt6pfen waren abet auch keine reinweiBen, absterbenden Keimlinge 
aufgegangen. 

B. cMorina + weiBbun t .  

Als ich diesen Versuch begann, wuBte ich schon aus dem vor- 
hergehenden, dab die weiBbunte Disposition v o n d e r  typisch grfinen 
unterdrfickt wird; es schien mir aber mSglich, dab sie gegenfiber der 
cMorina-Anlage ,,starke w~ze. Tabelle 18 gibt das Resultat: 

Tabelle 18. 
9 

Eltern nana) chlorina (alba) albomaculata 
I9o6 17 grfin 

19o7 I5 chlor. ~9 gr." 28chlor. 79gr. i3chlor. 34gr. 

19o8 5 chlor. ? I gr. 4o chlor. I chlor. I o gro 3 chlor. I I gr. 9 chlor. 16 gr. 2 2 gr. 13 gr. 6 chl. 2 7 gr. 

Der Bastard verh~ilt sich also genau wie der zwischen einer 
cMarina und einer normalgrfinen Sippe (mit den Anlagen GvC, S. 3oi)! 
Oas al3omacuIata-Merkmal ist v611ig verschwunden; an seine SteUe ist 
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aber nicht das cMorina-Merkmal, sondern das n o r m a l e  Grfin ge_ 
treten, und das Merkmalspaar grfin-cMorina spaltet nun ganz normal. 
Jetzt verstehen wir auch das Ergebnis des vorhergehenden, eine 
konstante Nachkommenschaft gebenden Versuches 16: die Konstanz 
ist nur scheinbar. Der Bastard spaltet auch, man sieht es nur nicht, 
weft das al3omaculata-Merkmal dutch typisches Grfin ersetzt, und das 
andere Elter yon vorn herein typisch grfin ist. Ich sehe darin eine 
Best~tigung ffir die yon mir ffiiher~) diskutierte M6glichkeit, dal3 
ein Bastard scheinbar nicht spaltet, well in ihm das Merkmal des 
einen Elters dem des andern gleich geworden ist. 

E.  V e r g l e i c h  der Vererbungserscheinungen dor albomacu- 
lata-, variegata- und striata-Sippon. 

Ein Stock der Mirabilis yalapa aIbomaculata stellt, wie wir sahen, 
ein Mosaik farbloser oder gelblicher und mehr oder weniger intensiv 
grtin gef~rbter Teile an Stengeln, Bl~ttern, Kelchen, Fruchtperigonen 
dar, bald ein sehr grobes: wenn z. B. ganze Aste grtin oder weiB sind, 
bald ein sehr feines: wenn selbst ein junges Fruchtperigon noch well3 
und grfin gesprenkelt erscheint. Wenn wit annehmen dfirfen, dab die 
Disposition im Idioplasma der Zellen den XuBerlich sichtbaren Unter- 
schieden parallel geht, so kommen wir auch zu einer mosaikartigen 
Verteilnng verschiedenartiger Keimzellen fiber den Stock: ,,grtiner", 
,,weiBer" und wohl auch ,,mehr oder weniger weiBer", und k6nnen 
uns die beobachteten Vererbungserscheinungen bei Selbstbest~nbung 
bis zu einem gewissen Grade verst8ndlich machen. (Von einer solchen 
Vorstellung ausgehend, suchte bekanntlich schon M o r r e n ~ )  zu er- 
klSren, warum //ex-Sippen mit weiBrandigen Bl~ttern lauter chloro- 
phyllfreie Keimlinge, I/ex-Sippen mit gescheckten Bl~tttern dagegen 
bunte und grfine Keimlinge geben.) Wenn die Blfiten v611ig weil3er 
Aste reinweiBe Keimlinge, die v611ig grtiner reingrfine hervorbringen, 
und deren Nachkommenschaft, soweit sie sich prtifen l~13t, v611ig 
konstant ist, so w~ren eben Keimzellen mit der gleichen Disposition 
zusammengekommen. Das wird auch zum Tell in den Bltiten wei~3- 
bunter Zweige der Fall sein; kommt dagegen die Disposition ffir WeiB 
mit der ftir reines Grtin zusammen, so gRbe es, wie die Bastardierungs- 

1) Uber Vererbungsgesetze S. 29. 

2) M o r r e n ,  E.. L'H6r6dit6 de la panachure. Bull. Acad. Roy. de Belg. 2me S6r. 
T. X I X  (I865). DaB M o r r e n s  Ansicht nicht allgemein gfiltig ist, ist bekannt und 
lehrt auch Lunaria annua albomarginata, deren S~mlinge weiBbunt, nicht weiB sind. 
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versuche wenigstens fiir die Kombination griin 9 "~- well3 d lehren, 
eine griine Nachkommenschaft ,  die scheinbar nicht spaltet, well 
die Disposition ftir ,,well3" in der auf weil3em Mosaikflecken gebildeten 
Keimzelle nach der Bastardbefruchtung aufgehoben ist (S. 320). 
Aber schon die Frage, wie die weigbunten SXmlinge, durch die sich 
die Sippe erhalten l~13t, zustande kommen, mul3 unentschieden bleiben, 
ob durch die Vereinigung von Keimzellen mit  intermedi~h-er oder 
unentschiedener Disposition, untereinander oder mit solchen mit  
weil3er usw. 1) 

Die Frage, wie ein Mosaik der Merkmale iiberhaupt zustande 
kommt, will ich hier nicht zu 15sen versuchen 2), rein entwicklungs- 
mechanisch mag der ProzeB bei M. y. albamaculata und M. y. vari- 
egata z. B. identisch sein, so verschieden sie sich sonst verhalten. 
Es friigt sich, die Mosaikbildung einmal gegeben, wie in unserm Fall 
die mosaik~hnliche Verteilung der verschiedenartigen Keimzellen zu- 
stande kommt,  warum sich das Mosaik der vegetativen Merkmale und 
das der Keimzellen offenbar decken, und warum nach einer Bastar- 
dierung die sicher ,,weil3bunte" Disposition verschwunden und durch 
die normal grtine ersetzt ist. 

Alle hier untersuchten B l a t t m e r k m a l e -  von den cMorina- bis zu 
den albomaculata- und al3omaro~inaza-Sippen - -  fallen eigentlich unter  
den Begriff , ,Krankheit"3): die normale Funktion des Blattes ist 
durch sie herabgesetzt. Diese , ,Krankheiten" miissen ihrem Wesen 
nach aber vSllig verschieden sein, auch wenn sie ~ul3erlich, und viel- 
leicht auch zytologisch und histochemisch, noch so ~hnlich w~ren. 
Das zeigen gerade die albomarginata- und albomaculata-Sippen; die eine 
ist vSllig konstant,  sie wird im Bastard abgespalten wie irgend eine 
mendelnde Eigenschaft (S. 328), die andere verhSlt sich ganz anders. 
Eine Erkl~rung kann einstweilen nur yon Fall zu Fall gegeben werden. 

1) Versuche, wie sie M o l i s c h  (l~ber die Panachiire des Kohls, Berichte der 
Deutsch. Botan.  Gesellsch. Bd. X l X  (19Ol) S. 33) mi t  weiBbuntem Kohl angestellt 
hat ,  und bei denen durch Teulperaturs teigerung eine Zunahme des Griin erzielt wurde, 
habe  ich noch nicht  gemacht.  Falls sie einen positiven Erfolg h~tten, mfii3ten sie 
besonderes Interesse erwecken, weil bei unserer Mirabilis der ~ul3erlich sichtbaren 
Mosaikbildung eine ungleiche Verteilung ungleichwertiger Keimzellen entspricht,  
wghrend sich M o l i s c h s  Brassica wohl wie B e y e r i n c k s  Barbarea verh~It und 
lauter  gleichwert!ge Keimzellen bildet. 

~) Vgl. dazu E. P a n t a n e l l i ,  ~ b e r  Albinismus im Pflanzenreich. Zeitschr. f. 
Pf lanzenkrankh.  Bd. XV, S. 3 u. f. des S. A. (19o5). 

3) P a n t a n e ~ l i ,  E., 1. c. 
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Von allen Annahmen die ich mir zur Deutung des al3omaculata- 
Merkmales fiberlegt habe, scheint mir die einer m nicht ansteckenden 

- -  Chlorose des P l a smas  a l le in  noch am besten zu passen, einer 
Chlorose, die den Kern  unver~ndert l~13t. Die Kerne w~ren so auf 
der ganzen Pflanze gleichartig und gesund, das Plasma dagegen auch 
in den Keimzellen, dem Mosaik entsprechend, krank oder gesund. So 
erkl~rte sich, dab krank und krank wieder krank (weiB), gesund und 
gesund wieder (konstant) gesund (grtin) gibt; die al3omaculata-Pflanzen 
mfil3ten aus Keimzellen hervorgehen, die nut teilweise krankes oder 
schw~cher krankes Plasma enthielten. Vor allem aber wtirde die 
Annahme gut erkl~ren, dab sich der Bastard zwischen variegata 
und albomaculata c5 wie ein Bastard zwischen variegata und tyt)ica 
verh~l% denn bei der Bastardierung tritt ja wohl nut der (gesunde) 
m~nnliche K e r n  ins (gesunde) Ei. Schwierigkeiten entstehen aber, 
wenn, wie es wahrscheinlich ist, albomaculat~ Q -~- variegata c~ oder 
+ txMca c~ auch vollkommen gesunde grtine Keimlinge geben, obwohl 
k r a n k e s  Plasma und gesunde Kerne zusammenkommen; auch bei 
der Selbstbefruchtung der Bltiten weiBbunter •ste wird die Kom- 
bination weil3bunt 9 und grtin ~ oft genug vorkommen. Hier muB 
zun~chst das Experiment weiterhelfen. 

Dieser Mosaikbildung der albornaculata-Sippe steht null die der 
gestreiften Bltiten der striata-Sippen bei Mirabilis yaIa~a scharf gegen- 
tiber. Es ist allbekannt, dab es hier neben einfarbigen auch zahl- 
reiche gestreift bltihende Sorten gibt, und dab diese letzteren teilweise 
oder ganze einfarbige Bltiten oder ganze Aste mit solchen Bltiten 
hervorbringen:). An dieser Anderung nehmen Perigon, Androeceum 
und Gynae~eum, soweit sie tiberhaupt gefSrbt sind, tell; eine weil3- 
und rotgestreift bltihende albarubrostriata-Pflanze bringt also z. B. 
neben den well3- und rotgestreiften Bliiten solche hervor, die zu 3/5 
oder 7/10 oder 9/10 ,,sektorial" oder ganz rotgef~rbt sind, oder Aste 
mit lauter roten Bliiten (dann sind auch die Zweigachsen viel stSrker 
rot gefSrbt); auch fast oder ganz weil3e Blfiten kommen vor. Ob ein 
Stock solche ganz abweichende Aste bildet oder nicht, steckt ill ihm, 
der eine zeigt sie jedes Jahr oder fast jedes, der andere hie; einzelne 
homogen gefSrbte Bltiten werden natfirlich viel h~ufiger gebildet. - -  
Nach der Selbstbest~ubung geben die .striata-Sippen eine Nach- 

1) B r a u n ,  A., Verjfiugung, S. 336, N a u d i n ,  Ch., Nouvelles recherches sur 
l 'hybridit6 dans les v6g6taux, 1Nouvelles Archives du Museum, Tome I, Tar. 2 (I863). 
Die Pflauze ist dort irrtfimlich als M. Jalapa +longiflora bezeichnet. 
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kommenschaft, in der neben der Hauptmasse gestreift blfihender 
S~mlinge auch einige Prozent einfarbige zu sein pflegen. Wie bei 
den variegata-Sippen die reingrtinen (S. 297) sind diese einfarbigen 
Individuen r e l a t i v  viel zu h~ufig, und umfangreiche einfarbige 
Partien an gestreift blfihenden Pflanzen viel zu selten, als dab man 
sie als extreme F~lle von Mosaikbildung ansehen kSnnte. Ich habe 
nun schon 19o2 gezeigt 1), dab dieser Mosaikf~rbung der Bliiten durch- 
aus kein Mosaik yon Keimzellen mit entsprechender Disposition ent- 
spricht. Best~ubt man z. B. eine reinweiBe 3//:. yalapa (alba) einer- 
seits mit dem Pollen aus roten Antheren einer 2/1. Y. albarubrostriata, 
andererseits mit dem aus nichtroten (gelben) desselben Stockes, so 
sind die Bastarde alle genau gleich, und zwar weiBrot gestreift, nicht 
die einen rot, die andern weiB. Entsprechende Ergebnisse habe ich 
seitdem immer und immer wieder mit verschiedenen striata-Sippen 
erhalten, mochte ich die Nachkommenschaft ganzer einfarbiger Aste 
mit der der gestreiften Aste an derselben Pflanze vergleichen oder 
mit dem Pollen der beiderlei Aste Bastardierungen aus f t i h r en2 ) . -  
Die Nachkommenschaff der ganzen homogen bliihenden Pflanzen, die 
in den Aussaaten der striata-Sippen auftreten, ist dagegen wesentlich 
verschieden: bald besteht sie aus lauter homogen bliihenden, bald 
aus gestreiften und aus homogen bliihenden; dann tiberwiegen aber 
die homogen bltihenden stark, vielleicht sind es dreimal so viel. 

Man sieht also: bei den striata-Sippen f~llt das Mosaik der sicht- 
baren Merkmale und das der Keimzellen mit verschiedenen Anlagen 
n i c h t  zusammen. Das Auftreten der homogen gefSrbt bliihenden 
Siimlinge und deren Nachkommenschaft zeigt ja wohl, dab hier auch die ~ 
Keimzellen hinsichtlich ihrer Anlagen verschieden sind. Um bei unserm: 
konkreten Beispiel zu bleiben, wird man annehmen mtissen, dab bei 
der Keimzellbildung hier und da die latente Anlage fiir rubra (aus 
der die albaru&ostriata durch teilweise Unterdrticknng der Farbstoff- 
bildung hervorgegangen ist) v o n d e r  Anlage, die die WeiBstreifung 
bedingt, irgendwie getrennt wird, so dab auBer den albarubrastriaga-~ 
auch einige ruara-Keimzellen entstehen. Das wgre ein Vorgang, der, 

1) Uber Bastardierungsversuche mit Mirabilis-Sippen, 1. c. S. 6o0 und S. 607. 
Dort ist auch schon hingewiesen, dab das Versuchsergebnis gegen die Annahme erb- 
ungleicher Zellteilungen wghrend des vegetativen Lebens spricht. 

,2) Dies Ergebnis steht im Gegensatz zu dem yon De V r i e s  axx dntirrhinum 
ma]us striatum gewonnenen: ,,Der Grad der Erblichkeit ist fiir die roten Klxospen- 
varianten im wesentlichen derselbe wie ffir die rotelx Samenvarianten" (Mutations- 
theorie Bd. I S. 503). Auch sonst besteht keine volle Ubereinstimmung. 

Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre. I. 2I 
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an sieh verschieden, in der W i r k u n g  einer Mendelspaltung ent- 
spr:iche, aber ganz unabh~ingig davon, ob die Blfite gestreift oder 
homogen rot ist, eintreten mtigte:). MSglicherweise sind die ganz 
rot bliihenden S~mlinge einfach teils rubra-I-Iomozygoten, teils Hetero- 
zygoten der Abstammung albarn&'ostriata o r- ru~ra, und dann 
miigten die einzelnen rubra-Keimzellen auch ungleich dicht fiber die 
ganze Pflanze verteilt, aber unabh~tngig von der F~rbung der Blfiten 
entstehen. 

Betrachten wit nun noch das Verhalten der varieg'ata-Sippen, so 
sehen wir, dal3 es nicht dem der aZbomactUata-Sippe, sondern dem der 
eben besprochenen striata-Sippen sehr ~hnlich ist. Nur scheint hier 
die Bildung der homogen grtinen Nachkommen nicht ganz unab- 
h~ingig vom Mosaik der vegetativen Merkmale zu sein, weil, wie wir 
wenigstens in einem Fall sahen, die grfinen Aste desselben Stockes 
mehr reingrtine S:imlinge geben als die gescheckte:: )kste (S. 298)2). 
Darin n:ihern sich die varieg~ta- den a/bomaculata-Pflanzen, so dab 
wir sie nach ihrem Verhalten zwischen den stri~ta- und den a/Do- 
maculata-Typus stellen k6nnen. Vielleicht ist das in seinem Wesen 
ja ganz unbekannte vegetative Abspalten der Keimzellen mit der 
grfinen Anlage nicht ganz unabh~ngig yon ";iul3eren Einflfissen, wie sie 
bei den griinen Riickschlags~isten (z. B. dureh bessere Ern~ihrung) 
leicht gegeben sein k6nnten. 

Die von B e y e r i n c k  studierte Barbarea vnZgaris var. v a r i ~ a t a  
und die gleich zu erwghnende kunaria  annua aZbomarginata (varieg'ata 
I-Iort.) gehen dagegen fiber den s tr iala-Typus noch hinaus, indem 
beide, trotz ihrer Mosaikbildung an den vegetativen Teilen, eine ganz 
gleichartige, bunte Nachkommenschaft geben. 

Daraus, dab man die verschiedenen untersuchten Mosaikmerkmale 
in eine Reihe bringen kann: Afirabilis yah~?a albomaculat~ i J ~  ~" 
variegata - -  3/[. y .  striata - -  LTtnaria annna aZDoma~4nata, kann 
man natiirlich nicht auf genetische Beziehungen schliegen; im Gegen- 
tell scheint mir alles dafiir zu sprechen, dab z. B. JVf. 27. albomacuk~ta 
grundversdiieden yon A[. 27. varicggta ist. 

1) LgBt  sich das  e inma l  e x a k t e r  beweisen,  so wfirdc ich dar in  doch ke inen  

Beweis  dagege n  sehen,  dab  das  t yp i sche  Spa l ten  bei  der  I (e imzel lb i ldung  dn rch  eine 

R e d u k t i o n s t e i l u n g  erfolgt.  Mal: vergleJche abe t  die  Arbe i t  J o h a n n s e n s  im  I. Hef t  
dieser Zei t schr i f t  (S. 8). 

~) Hier in  sche in t  s ich also unse ro  varicgala der  strialum-Sippe des AnlirrDimlm 
real'us D e  V r i e s '  zu  n'ghern.  
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II. Urt ica  pilulifera chlorina.  

Bei Massenaussaaten, die zu anderen Zwecken gemacht wurden, 
traten seit Jahren in der 2. Generation des Bastardes zwischen der 
typischen Urtica ~ihAifera und der f. Z)odartii 1) regelmggig eine An- 
zahl ganz auffallend hell(gelb)griiner Keimlinge auf, etwa 1 % ,  unter 
sich tibereinstimmend und yon der typisch grtinen Form leicht zu 
unterscheiden, sowohl mit dem pilulifera- als dem Dodartii-Blattrand. 
Sie glichen in der Nuance ganz den c/zlori~za-Sippen der 3firabilis 
yalaAa; es trat  niemals grtine Scheckung oder ein reingrtiner Riick- 
schlag auf. Ausgewachsen zeigten die verglichenen Individuen, gewif~ 
nur zuf~illig, keinen augenf•lligen Unterschied in der Gr6Be, unter 
gleichalten Keimlingen waren jedoch, unter ganz gleichen Bedingungen, 
die c/z/oriT, a-Exemplare sehr deutlich kleiner (in einem bestimmten 
Fall waren sie z. B. im Mittel 35 s tat t  45 mm hoch). Auch bier ist 
offenbar mit dem c/zlorbza-Merkmal ein e t w a s  niedrigerer Wuchs 
verbunden, wie bei Mirabilis yala~a. 

Weder unter den Pflanzen der ersten Generation des Bastardes, 
noch unter den Eltern waren entsprechend hellgef~trbte Individuen 
bemerkt  worden, trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, ja sogar sehr 
wahrscheinlich, dal~ die c/eloriJza-Pflanzen nicht als Mutationen, sondern 
als Riickschl~ige von frtiherer Bastardierung (ty~ica @ c/dorina) her auf- 
traten. In der Literatur finde ich sie nicht erw~thnt; die" bekannte 
gelbbunte Form der Urtica dioica 2) hat gar keine Ahnl ichke i t .  

Wiederholte Versuche hat)en reich gelehrt, dab diese cklorii~a-Sippe 
sich leicht isolieren l~gt und sofort v611ig k o n s t a n t  ist. Da Urtica 
~ihdifera, wie ihre Verwandten, windbliitig ist, muBten die zu 
prtifenden Individuen natiirlich sorgf~tltig isoliert werden, was nicht 
immer vollstgndig gelang. Dal~ sie mon6zisch ist und zuerst die 
miinnlichen und dann erst die weiblichen Infloreszenzen zu entwickeln 
pflegt, schadet wenig; eine isolierte Pflanze setzt auch ohne Nachhilfe 
einigermaf~en Samen an. 19o6 erhielt ich z. B. von einer ~il~difer¢ 
c/~loritl~ 22 c/zk~rb~a-Keimlinge, von einer Dodartii c/z/orina 39 c/dorina 
und 2 grtine, die sicher dutch angeflogenen Pollen rein griiner Pflanzen 
entstanden waren, denn einer hatte denj~ilT~lzfcra-Blattrand. 19o8 gaben 
zwei zusammen isolierte chlorbza 41 und 27 ganz gleichartige Nach- 
kommen. 

1) 12ber die Eltern und den Bas ta rd  vergleiche man:  Vererbungsgesetze p. 17 (I9O5). 
"~) z. 13. B e y e r i n c k ,  M. W., Chlorel la vzllga~'is, 1. c. p. 22. 

2 I *  



3 2 6  C o r r e n s .  

Das Verhalten des cMorina-Merkmales, bei der Bastardierung mit  
typisch grfinen Pflanzen geht aus den folgenden Versuchen hervor: 

A. Mit zwei ~i/ulifera ch/orina-Pflanzen wur.de eine dunkelgrtine 
Dodartii isoliert und yon Zeit 'zu Zeit kastriert; zuletzt war aber ein 
Seitenzweig iibersehen worden. ]3el der Aussaat gab die eine cMorina 
94 hellgelbgrtine und 3 reingriine, die andere 220 hellgelbgrtine und 
3 reingr{ine Keimlinge, die Dodartii dagegen 159 sicher dunkelgrtine 
Und 2 fragliche. Die reingriinen Keimlinge in der Nachkommenschaft 
der ch/orina-Pflanzen waren sicher Bastarde mit der Dodartii, deren 
Nachkommenschaft aus I48 dunkelgriinen Bastarden mit dem ~i/u/iflera 
Blattrand und 9 dunkelgr{inen, durch Selbstbestiiubung entstandenen 
Dodartii-Keimlingen bestand; 2 starben ab, ehe sie auf ihren Blatt- 
rand untersucht werden konnten. 

B. Eine andere dunkelgrtine Dodartii-Pflanze, die mit einer 
~i/ulifera cMorina isoliert und besser kastriert worden war, gab bei der 
Aussaat lauter dunkelgriine Keimlinge; da abet die cMorina hinsichtlich 
des Blattrandmerkmales eine Heterozygote war, war nur die H~lfte der 
Keimlinge (97) ohne weiteres (am ges~gten Blattrand) als Bastarde zu 
erkennen, die andere Hiilfte (99 Keimlinge) hatte den Dodartii-Blattrand. 

C. Eine auffiillig heller gr/ine Pflanze, die jedoch unzweifelhaft 
zur f. t/kica geh6rte, gab nach sorgf~ltiger Isolierung 51 dunkelgr{ine, 
15 ch/orina- und 5 v611ig chlorophyllfreie Keimlingel). 

D. E. Einige entschieden dunkelgriine Pflanzen gaben dagegen, 
nachdem sie ebenfalls jede fiir sich gut isoliert worden waren, 240 und 
234 typisch griine Keimlinge. 

Aus diesen Ergebnissen kann man schlieBen, dab das ch/orina- 
Merkmal dem typischen Griin gegentiber rezessiv ist, gleichgfiltig, ob 
das Pollenkorn oder die Eizelle Tr~ger der ch/orina-Anlage ist, und 
dab die zweite Generation des ]3astardes tvpisch spaltet. Urtica pilu/ifera 
cMorina schlieBt sich also vollst~ndig an Mirabi/is ya/aba cMorina an. 

III. Lunar ia  annua  a lbomarg ina ta .  

Die Sippe geht in den Katalogen der Samenh~indler, z. B. yon 
Haage und Schmidt, als Lunaria 3iennis f. foL variegaZis, ich nenne 
sie hier al3omarginata ' denn ihre B1Xtter sind nicht eigentlich gefleckt, 

1) Diese weif]en Keimlinge entfal teten wohl ihre Kotyledonen wie die normalen, 
abet  auf  einem ganz kurzen Hypokotyl,  blieben dani1 einige Wochen v611ig unver-  
~ndert  und  gingen endlich ein: J~hnliches war schon bei frfiheren Aussaaten hier 
und da b ~ o b ~ h ~ i ,  w~d~u. 
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sondern mehr oder weniger breit weil3 gerandet, oft nur schmal. Die 
Versuche, die ich seit 19o2 mit ihr angestellt hatte, mul3ten 19o 7 
aufgegeben werden, als nach dem Winter sXmtliche Rosetten aller 
Sgtze erfroren waren. Immerhin l~13t das bis dahin ermittelte er- 
kennen, dab sie sich ganz anders verh~lt als die a/bomaculata-Sippe 
der 3girabilis yala~a. 

Soviel ich fancl, kommt die Sippe aus Samen ganz konstant; bei 
Selbstbest~tubung erhielt ich yon einem Exemplar 29 Pfianzen, die 
alle mehr oder weniger, abet stets deutlich weiBbunt warenl); ein 
reinweiBer Keimling war nicht darunter2). Eine Anzahl Bliiten des- 
selben Exemplares wurde kastriert und mit dem Pollen eines Exemplares 
der L. annua atropurpurea bestgnbt. Diese Sippe hat besonders 
dunkelgriines Laub und war, wenigstens in diesem letzteren Merkmal, 
ebenfalls v611ig konstant: 43 durch Selbstbest~tubung yon dem ge- 
nannten Exemplar erzogene Nachkommen waren alle tiefgriin. AuBer- 
dem waren auch an diesem Exemplar einige Bliiten kastriert und mit 
dem Pollen der albomarginata-Pflanze bestSubt worden. Es war also, 
aul3er der Nachkommenschaft der beiden Eltern, der Bastard, in den 
beiden m6glichen Weisen hergestellt, vorhanden. Von der Kombination 
A: alaomaculata 0 q- atrapurpurea d kamen 24 Pfianzen zur Bliite, yon 
der Kombination B: atropurpurea 9 @ aIbomarginata c~ 42; his auf drei 
weiBrandige, gewiB durch ein Versehen bei der Kastration bedingte 
Individuen bei A waren alle gleichm~iBig griin, wenngleich merklich 
heller als die atraput~urea-Sippe. - -  Die Kotyledonen der atrapurpurca- 
Keimlinge waren merklich kleiner als die der albomarc, inata-Keimlinge, 
die der Bastarde standen den letzteren sehr nahe. Ebenso war schon 
der Chlorophyllgehalt der Keimlinge sehr merklich verschieden: die 
atrapurpurea-Kotyledonen waren fief dunkelgriin, die albomaczflata- 
Kotyledonen hellgriin ; die Kotyledonen der Bastarde waren intermedi~ir, 
die der Kombination 9 atropur~urea q- albomaculata (5 merklich heller als 
die der umgekehrten Kombination. Bei den al&mar~inata-S~mlingen 
wurde dann das erste Laubblattpaar meist sehr stark weiBbnnt, alas 

1) Nach P. J. S. C r a m e r  (1. c. p. II9) ist schon in der Rev. Hort. I896 die 
v611ige Konstanz angegeben ; fiber seine weitere, nach Gard. Chron. i889, I. p. 629 u. ~896, 

I, p. 768 gemachte Angabe, im ersten Lebensjahr zeige die Pflanze noch fast keine 
bunten Blgtter, erst im zweiten erreiche das MerkmM seine ganze Entwicklung (I. c. 
p. ~28) vgl. den Text. Mir steht weder die eine noch die andere Quelle zur Ver- 
Iiigung. 

e) Der F2eimungsausfall war sehr gering (yon 77 batten 73 gekeimt), die Kotyle- 
donen waren bei a l l e n  auff~llig hellgriin (sie warea hie weir3 gerandet, auch wenn 
die Pflanzen sp/iter stark weil3bunt wurden). 
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zweite schon zuweilen etwas weniger, die Rosetten im Herbst waren 
nut  mehr schwach weiBbunt, mit ihrem Austreiben nahm die Bunt- 
bl~ttrigkeit wieder zu, und die Infloreszenzen waren oft ganz weiB, 
~o dab wir also ffir die Weil3buntheit eine Kurve mit ~wei Maxima, 
am Anfang und Ende der Entwicklung, haben. 

Von den Bastarden waren verschiedene gesiickt und selbstbest~ubt 
worden, ein Teil der Samen wurde ausgesXt, doch kann ich, wegen 
des eingangs erw~hnten MiBgesehickes, nur fiber die Nachkommen- 
schaft e in e r Bastardpfianze (atropurpurea ~ -f- a/bamar~inata ~ ) genaue 
Angaben rnachen, weft nut  bei ihr die Keilnlinge ausgezRhlt worden 
Waren, als sie das zweite Laubblattpaar entfaltet hatten: 45 waren 
reingriin, 21 mehr oder weniger stark, immer deutlich, weiBbunt. 
Wenn die Prozentzahl der weiBrandigen Keimlinge auch etwas zu hoch 
ausgefallen ist (3I%), kann es doch keinem Zweifel unterliegen, dab 
der Bastard spaltet. 

Wit sehen also, dab das Merkmal ,,weiBrandig" bei Lunaria v511ig 
konstant und dem Merkmal (tief-)grfin gegenfiber rezessiv ist und 
typisch abgespalten wird, es verh~lt sich also ganz wie das ck[arina- 
Merkmal von 2VSirabilis yalapa und Urtica pilulifera. Die yon 
B e y e r i n c k  1) studierte Barbarea vulffaris vat. foliis variegatis ist, was 
die bei Selbstbefruchtung entstandene Nachkommenschaft betrifft, 
unserer Lunaria ~hnlich; das Verhalten bei der Bastardierung erSrtert 
B e y e r i n c k  ~) nicht. 

8 c h l u B b o m e r k u n g .  
In der nachfolgenden Tabelle babe ich versucht, die wichtigeren 

Tatsachen vergleichend zusammenzustellen; dabei sind auch die Er- 
gebnisse der Versuche mit gestreift blfihenden Mirabi/is-Sippen berfick- 
sichtigt, soweit sie zum Vergleiche wertvoll schienen. Die knappe 
Tabcllenform hat dabei einigemM eine bestimmtere Formulierung 
gefordert als die breitere Darstellung im Text. '  Auf eine Zusammen- 
stellung der Folgerungen will ich, um nicht zu weitl~ufig zu werden, 
verziehten, und verweise ihretwegen auf die Arbeit selbst, vor allem 
auf S. 32of., wo die Deutung der Vererbungserscheinungen der weiB- 
bunten Mira3ilis-Sippe versucht ist und sie mit denen der anderen 
Mosaikbildungen verglichen werden. 

1) Ursprfinglich war meine Absicht gewesen, Bastarde zwischen der perennierenden 
Lunaria rediviva und der hapaxanthen L. annua herzustellen; alle Versuche, bei 
denen Lunaria rediviva sowohl als ~ als als Q diente, schlugen jedoch fehl, ein Er- 
gebnis, das mir bei der nahen Verwandtschaft beider Arten unerwartet kam. 

~} Chlorella vul~aris, ein bunter Mikrobe. I. c. ~. 2~. 
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